
Neues Jahrbuch
für Mineralogie, Geologie und 

Paläontologie

Unter Mitwirkung einer Anzahl von Fachgenossen

herausgegeben von

R. Brauns, F. Broili, E. Hennig, E. Kaiser
in Bonn in München in Tübingen in München

Referate.
11. Allgemeine Geologie, Petrographie, Lagerstättenlehre. 

Redaktion: E. Kaiser.

Jahrgang 1933.

STUTTGART 1933
E. S chw e ize rba r t ’ sche Ver la gsbuchhand lung  

(Erwin Nägele) G. m. b. H.



Ü

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, Vorbehalten.

Printed in Germany.

$  V \
“  IBUCIEM £

e n  W / l ip

Druck von Ernst Klett, Stuttgart.



Stoff Übersicht 1933

P e t r o g r a p h ie ...................................................................................... 363, 863
Allgemeines (einschl. Untersuchungsm ethoden)....................  363, 863
Erupoivgesteine (A llgem eines).....................................................  373, 863
Sedimentgesteine (s. unter: Allgemeine Geologie)
Kristalline Schiefer. Metamorphose.............................................  373, 866
R adioaktivitä t der Gesteine und Gewässer............................. 374, 867

P e tro g ra p h is c h - te k to n is c h e s  G r e n z g e b ie t ......................... 376, 869
(vgl. auch Vulkanotektonik auf S. 27, 552)

R e g io n a le  P e tro g ra p h ie 1 . . . .................................................  380, 871
S ka n d inav ien ..................................................................................  380, 871
F in n la n d .........................................................................................................382
R u ß la n d ..........................................................................................  382, 876
Deutsches R e ich .............................................................................. 401, 885
Holland .........................................................................................................403
Britische In s e ln .................................................................................. 403, 888
F ra n k re ic h ...................................................................................... 433, 896
Italien, m it Sizilien und Sardinien .........................................  435, 901
Schweiz ..........................................................................................  436, 925
O s ta lp e n ..........................................................................................  439, 934
Böhmische Masse und ihre R andgeb ie te ................................................927
Ungarisches Becken und seine R a n d g e b ie te ......................... 443, 939
Balkan-Halbinsel (und Ägäisches M e e r ) .................................................. 941
A s ie n ..................................................................................................  453, 945

1. R ussisch-A sien.................................................................  453, 945
2. Übriges Asien .................................................................  485, 954

A frika  (m it M adagaskar).............................................................  498, 965
N o rd a m e r ik a ..................................................................................  509, 978
Mittelamerika und Westindien.....................................................  515, 983
S üdam erika......................................................................................  517, 986
Australien .....................................................................................................521
Atlantisches Gebiet.........................................................................................523 * II.

Seite

1 Die allgemeineren Arbeiten sind meist nicht unter „Regionale Petro
graphie“  untergebracht worden.

I I .  a



IV Stoifübersicht 1933.

Indischer O zean.......................................................................................... 991
A r k t i s ..............................................................................................  523, 991

L a g e rs tä tte n le h re  .......................................................................... 169, 709
A llgem eines......................................................................................  169, 709
A. Magmatisch bedingte Lagerstätten. Magmatische Abfolge 175, 714

Liquidmagmatische L a g e rs tä tte n ..................................  175, 714
Pegmatite als Rohstoffträger .............................................  178, 716
Kontaktlagerstätten........................................................... 179, 717
Pneumatolytische Lagerstä tten......................................  180, 719
Pneumatolytisch-hydrothermale Übergangslagerstätten . 181, 720
Hydrothermale Lage rs tä tten ..........................................  182, 728

1. Bildung, A llgem eines................................................................ 192
2. Intrusiv-hydrothermale La g e rs tä tte n ....................................186
3. Extrusiv-hydrothermale Lagerstä tten....................................195
4. Hydrothermale Verdrängungslagerstätten . . . .  195, 735

E xha la tionslagerstätten........................................................................ 199
B. Lagerstätten des äußeren Kreislaufes. Sedimentäre Abfolge 200, 735

Verw itte rungslagerstä tten .....................................................  200, 735
Oxydations- und Zementationszone .....................................205
Sedimentäre L a g e rs tä tte n .....................................................  205, 738
S e ife n .......................................................................................... 209, 739
Manganerzlagerstätten verschiedener E ntstehung............................737
Konzentrationslagerstätten in  Sedimentationsräumen m it arider

U m gebung.........................................................................................208
Phosphatlagerstä tten ........................................    217, 740
Biogene sedimentäre L a g e rs tä tte n ....................................................219
Salzlagerstätten .....................................................................  219, 743
Lagerstätten der K a u s to b io lith e .........................................  223, 760
a) Kohlegesteine: Torf; Braunkohle; Steinkohle . . . .  223, 760

1. A llgemeines...................................................................... 223, 760
2. R e g io na le s ...................................................................... 234, 772

b) Ö llage rs tä tten .....................................................................  260, 784
1. A llgemeines.....................................................................  260, 784
2. Geophysikalische Untersuchungen........................................... 793
3. Entstehung; Migration des Öles .................................  261, 796
4. Chemische und physikalische Verhältnisse . . . .  263, 798
5. R e g io n a le s ...................................................................... 264, 800

E u ro p a .............................................................................. 264, 800
Asien .............................................................................. 266, 814
A f r i k a .............................................................................................267
N o rd a m e rik a .................................................................. 267, 817
Südam erika...................................................................... 269, 826
A u s t r a l ie n .....................................................................................267

L ip to b io lith e .............................................................................. 272, 828

C. Metamorphosierte Lagerstä tten............................................. 289, 831

Seite



Stoffübersicht 1933. V

D. Regionales zur Lagerstättenlehre (vgl. auch Regionales über 
Kohlen- und Öllagerstätten, vieles auch in  den sachlich ein

Seite

geordneten Referaten).............................................................  295, 836
Deutsches R e ic h .............................................................  295, 836
O stalpen.............................................................................. 303, 837
S c h w e iz .............................................................................................306
F rankre ich .........................................................................................308
Iberische H a lb in s e l........................................................................ 837
F e n n o s k a n d ia .................................................................. 310, 837
R u m ä n ie n ............................  316
Russisch-Asien.................................................................  316, 839
Übriges A s ie n .................................................................. 340, 849
A f r ik a .................................................................................. 341, 852
N ordam erika ...................................................................... 346, 853
Südamerika.......................................................................... 356, 859
A u s tra lie n .........................................................................................362

A llg e m e in e  G e o lo g ie ................................................................................. L  529
Allgem eines................................................................................................. 1» 529
Geo C h ro n o lo g ie ........................................   535
Kontinente und O z e a n e .........................................................................5, 535
Niveau V erä nd erun ge n .............................................................................7, 537
Is o s ta s ie ......................................................................................................... 530
T e k to n ik ..................................................................................................... 8, 549
Vulkanotektonik (vgl. auch petrographisch-tektonisches Grenz

gebiet auf S. 376 u. 869)   27, 552
G e o p h y s ik ............................................................................................ 28, 554

1. Allgemeines .......................................................................... 28, 554
2. Schweremessung ..................................................................... 31, 557
3. E rd m a g n e tism u s ...................................................................  32, 560
4. Elektrogeophysikalische Methoden ...................................  36, 564
5. Geothermische Verhältnisse ........................................................ 565
6. Erdbebenkunde.......................................................................  37, 567

Geochemie (A llgem eines)...................................................................  48, 575
V u lk a n is m u s .......................................................................................  40, 580
K lim a und geologische V o rg ä n g e ..................................................  48, 586
W ind und seine Wirkungen ............................................................. 51, 588
Wasser und seine W irku n g e n .............................................................. 51, 592

1. Allgemeines; Überblicke; Untersuchungsmethoden . . 51, 592
2. Oberflächenwasser...................................................................  64, 593

a) N iederschlag.......................................................................  54, 593
b) Stehendes Wasser (einschl. Seenkunde)...................... 56, 593
c) Fließendes Wasser; Erosion u. fluv ia tile  Sedimentation 57, 596

3. Unterirdisches W asser........................................................... 69, 603
a) Grundwasser und Q ue llen ..............................................  59, 603
b) Auflösung und Absatz....................................................... 68, 627



V I Stoff Übersicht 1933.

c) Artesisches W asse r.................................................................... 629
d) Tiefenwasser (einschl. Mineralquellen) ....................  70, 630

4. Technisch-hydrologische Fragen ...................... ...  72, 636
Eis und seine Wirkungen .............................................................  78, 637

1. Allgemeines; Untersuchungsmethoden.....................................637
2. Junge Gletschergebiete und Vereisungen ....................... 78, 639
3. Ältere V e re isu n g e n .............................................................  83, 650

Allgemeine Bedeutung der Organismen ..................................................85
Verwitterungslehre (einschl. Bodenkunde)...................................  136, 653

1. Allgemeines; Untersuchungsmethoden........................  136, 653
2. Heutige V e rw itte ru n g .....................................................  146, 659
3. Fossile Verwitterung .................................................  158, 666
4. Bodenkunde1 .....................................................................  160, 669

Meer und seine W irkun ge n .............................................................  88, 673
Diagenese.........................................................................................................680
Sedimentgesteine .............................................................................. 97, 689

1. Allgemeines; Untersuchungsmethoden; Einzelne Bestand
teile .......................................................................................... 97, 689

2. Junge S ed im e n te .............................................................  104, 691
3. Ältere Sedimente (nur in A u s w a h l)............................. 124, 698

Morphogenesis (in Auswahl)........................................................................ 701
A n g e w a n d te  G eo log ie  .....................................................................................994

A llgem eines.....................................................................................................994
Erd- und Grundbaugeologie .................................................................... 997
Technische Gesteinsuntersuchung (einschl. Bausteine und ihre Ver

witterung) ...........................................................................................1004
Technologisch wichtige Mineralstoffe ...................................................... 1014

Seite

B e r i c h t i g u n g e n
zu Band 1933 I I .

S. 104, Z. 21 v. u., lies B kad le y  statt B r adly .
S. 116, Z. 22 v. u., lies subaqueous s ta tt subaqueons.
S. 137, Z. 7 v. u., lies kolorimetrisch statt kalorimetrisch.
S. 185, Z. 4 v. o., lies H. V. W arben statt W. V. W arren.
S. 227, Z. 12 v. u., lies B ode statt B och.
S. 375, Z. 21 y. u., lies Alsace s ta tt Asace.
S. 463, Z. 13 v. u., lies Mining sta tt Minig.
S. 587, Z. 17 v. o., lies especialmente sta tt espialmente.
S. 646, Z. 21 v. u., lies Eisdicke sta tt Eisdecke.
S. 652, lies als Überschrift: „Allgemeines. Untersuchungsmethoden“  s ta tt

Allgemeine Untersuchungsmethoden.
S. 750, Z. 5 v. o., lies Tachyhydrit statt Tachydrit.
S. 761, Z. 7 v. o., lies Sporopollenine sta tt Sporepollenme.
S. 907, Z. 17 v. o., lies Rieserferner s ta tt Rieserferne.
S. 945, Z. 6 v. u., lies petrographical statt petrographicae.
S. 960, Z. 4 u. 6 v. u., lies Siwalik s ta tt Siwalk.
S. 1004, Z. 17 v. o., lies Materialprüfungszeugnisse statt . . . erzeugnisse.

1 Nur einige geologisch wichtige Arbeiten werden besprochen.
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zu tropischer Roterde und Laterit 
666.

A lliva lit
Galway, Bollard bei Roundstone, 

Anal. 432.
Schweden, Radmansö-Insel, Vork. 

381.
Alluvium

Elsaß, Sierentz—Kembs, auf alten 
Rheinterrassen 148.

Ems, Geschichte 693.
Alpen—Apennin, Korsika und Sar

dinien als Zwischenland 546.
Alpen

Frankreich, Metamorphose und Tek
tonik, Bezieh. 869.

—  Mont Blanc, Granit 870.
—  Morgon - Massiv, Ubaye- Decke, 

Zerteilung 545.
Gotthardmassiv, südl. Andermatt, 

Gesteine, Metamorphose 438.
helvetische Kalkalpen, Sandstein u. 

Echinodermenbreccien der Gar- 
gasien-Stufe 127.

(Ost-), Aspang—Kirchschlag, Meta
morphose im  A ltk ris ta llin  440.

—  Deckenbau, ältere Baupläne 16.
—  Enns, Schliergebiet St. Valentin— 

Strengberg, Aufragen des krist. 
Grundgebirges 937.

—  Erzlagerstätten, neue Unters. 303.
-— geröllführende Schiefer und an

dere Trümmergesteine 19.
—  Kärnten,Nötsch,Spessartit, Anal., 

Physiographie 440.
—  Karproblem, Bedeutung f. Geo

morphologie 707.
—  Kitzbühel, Kelchalpe, Bergbau 

837.
— Oetztal, Loibiskogel, Peridotite

936.
—  Parpaner Rothorn, Kupfer-, A r

sen-, Bleiglanzlagerstätten 730.
—  Pusterer Linie 16.
—  Rosaliengebirge, Ausläufer des 

Hochkristallins 936.
—  Seckauer Tauern, Granit, Gneis, 

Amphibolit, Schuppen 937.
—  Silvrettagebiet, Diabasgänge 925.
—  Sonnblickgebiet, Modereckdecke 

oder Rote-Wand-Gneisdecko 937.
-— Steiermark (Ost-), Hüllschiefer, 

Grobgneisserie, Hornblende
gesteine, Semmering-Quarzitserie
937.

Alpen
(Ost-), Tauern, Goldfeld 305.
—  Venediger—Riesenferner-Gruppe, 

Gesteine 439.
— zentrale, A ltkris ta llin , Bezieh, 

zum Böhmischen Grundgebirge 934.
penninische, Gondo, Golderzgänge 

181.
Polygonböden 648.
Savoyen, Metamorphose und Tek

tonik, Bezieh. 869.
Schweiz, Aarmassiv, östl., Gneis, 

Granit, Syenit 926.
—  Eisenerzlagerstätten 306.
— Finsteraarhcm-—Lauteraarhorn- 

Gebiet, Granit, Schiefer, Gneis, 
Hornfels, Am phibolit 925.

—  isostatische Kompensation, Erd
krustendicke 538.

und nördl. Kalkalpen, Tektonik und 
Faziesbildung, Beziehung 16. 

Tessiner, Cocco-Massiv, Quarzdiorit, 
Bezieh, zum Verzasca-Gneis 439. 

(West-), Mont Blanc, Kon taktb il
dungen, Protogin 373. 

Alpenvorland, spätglaziale Waldent
wicklung 641.

Altersbestimmung nach der Blei
methode, K r it ik  535.

Altm ark, Arendsee, Salzstock 219. 
Aluminium

im  Bereich der Verwitterung 659. 
Bestimmung durch y-Oxychinolin, 

Trennung von Fe und T i 658. 
A lunit, Sibirien, Okafluß bei Sima. 

Vork. 338.
Alunitisierung, Rhyolithe, SO-China 

734.
Amerika siehe Nord-, M itte l- und Süd

amerika.
Am phibolit

A frika, Moukagni, Vork. 341.
Alpen (Ost-), Parpaner Rothorn, 

Erze darin 730.
—  Vorauer Serie 938. 
Alpen-Ostrand, Ziegersberg, Anal.

442.
Lappland, Tarrekaisee, Vork. 832. 
Norwegen, Agder, Präcambrium 374. 
Russisch-Asien, Zeja-Becken, Vork. 

471.
Rußland, Mariupolkreis, Lagergänge 

882.
—  Weißes Meer, Vork. 383. 
Schweden, Radmansö-Insel, Vork.

381.
Spessart, tekt. und gefügeanalyt. 

Unters. 377.
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Amphibolit
Ungarn, Zibius- und Sebeser Ge

birge, Typen, Anal. 450.
Analcim-Vicoit, Ischia, Anal. 914.
Analyse

Gesteine, Deutung auf Grund der 
Molekularwerte und petrogr. Sy
stematik auf genetischer Grund
lage 364.

mechanische, Bodenproben, Pipetten- 
methode 652, 654.

mechanische, Methoden und Fragen, 
Pipettenmethode 103.

Analysenmethodik, Diaspor, fluo rit
haltige Gesteine, Mangan, Radium 
576.

Anatexis, Palingenese, keine Begriffs
identifizierung 370.

Anchimetamorphose, Eisenoxyde, Vor
kommen in  der Natur 169.

Andalusit, Kalifornien, White Mt., 
Paragenesis 289.

Andesin, Afghanistan, Siwalikforma- 
tion, Vork. 961.

Andesit
(Hornblende-), Mexiko, Chiconvulkan 

i. nördl. Chiapas 585.
(Natron-Trachy-), A frika (Süd-), 

Springbok Fiats, Anal. 503.
(Pyroxen-), Japan, allg. Verbreitung

'— Ungarn, Cserhatgebirge, Ana
lysen 444.

(Trachy-), Aegäisches Meer, Dode- 
kan 945.

Asien, russisches, Kamtschatka, 
Anal. 953.

Australien, Marysville, Robley’s 
Spur, Anal. 522.

Italien, Sardinien, Arbus, Anal. 923.
•*ava, Roterdebildung durch Ver

witterung 155.
Kanada, Osoyoos-Distr., Vork. 354. 

Q^choslowakei, Vepor, Analyse

Ungarn, Börzsöny-Gebirge, Kon- 
Anhydmj.me*amorPh°se 940.

Deuteehland, Verbreitung, Karte 
1015.

Komagatake, rezent 962.
»taßfurt, Paragenesis 749. 

-■oK-ararmt, Grönland, Hope Bay, Jan 
i faye n , Anal. 992.

el s’ Roundstone, Irland, Anal.

W n ° k?as’ Isl;" " l ,  Anal. 524.
Hhosit, Laramie Mts., Anal. 980.

Antarktis, Antillenbogen, südl., Tek
ton ik  94, 110.

Anthophyllit
Cornwall, Kenidjack, Vork. im  Horn

fels, Anal. 407.
Kamiah, Idaho, Lagerstätten 290.

Anthophyllitfe ls, Alpen-Ostrand, Tann
waldgraben 441.

Antigorit, Idaho, Kamiah, Entstehung 
291.

Antim onit, Peru, Casapalca, Para
genesis 192.

Antimon-Silberlagerstätten, Ostalpen 
304.

Apatit
Lagerstätten der Welt 170.
A frika (Süd-), Far East Rand, Para

genesis 735.
Chibina-Tundren, Vork. 385.
Transvaal, Palabora-Gebiet, m it 

Pyroxenit, ehern. Zus. 501.
Virginia, Westzentral-, Syenit m it 

llm enit 716.
A p lit

Asov, Mariupol, Vork. 878.
Australien, Marysville, Talbot Drive, 

Anal. 522.
Irland, Moume, Vork. 425.
Italien, Cima d’Asta, Anal. 905.
— Ischia, Ciraccio, Anal. 915.
Rußland, Onega, Vork. 384.

Aplitgneis (Magnetit-), Ungarn, Sebes- 
Tal, Anal. 550.

Aplitgranit, Niederl.-Indien, Karimata- 
Inseln 963.

Apoxydil, Varietät von Weichbraun
kohle 769.

Apparate
Aräometer fü r Korngrößenbest, einer 

Aufschlämmung 98, 102.
Bernstein, Bluttransfusionsapparat 

286.
Bodendruck-Meßapparat 260.
Bodenmikroskop 138.
Bohrmaschine, Gewinnung analysen

reiner Proben 363.
Drehinstrument zur Gefügeunter

suchung 363.
Geophon, Beschreibung 555.
Kapillardruckbestimmung in Böden 

672.
Kolloidmühle 99.
Kugelmühle, Abrasionsbestimmung

674.
Magnetische Feldwaage zur E rm itt

lung tektonischer Linien 33.
Magnetometer, neues 560.
Messung von Bodendrücken 260.

I I .  e*
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Apparate
Pipette, mechanische Bodenanalyse 

103, 654.
Schlämmanalyse 690.
—  fü r Tone 97.
Schlämmapparat zur Bodenunter

suchung 655.
Schnellwaage, Dichtebest. 363.
Schweremessungen, Drehwaage, He

belwaage 557.
Schwerpendel, ölgedämpft, elektro- 

magnet. Registrierung 567.
Stufenphotometer zur Farbtonmes

sung von Aschen 771.
Temperaturmessungen im  Meere 679.
Waage, Dichtebest. 363.

Aräometer, Aufschlämmung, Korn
größenbest. 98, 102.

Aragonit, Schalensubstanz bei 
Schnecken 652.

Archaicum
Deutsch-SW-Afrika, Vereisung (?), 

Gerolle bei Otjihaenamaparero 651.
Schweden, Upsala, Gesteine, bes. 

Granit 874.
Archaische Sedimente 3.
Arenicola marina, Einfluß auf das 

Benthos 111.
Argentit, Peru, Colquijirca, Vork. 199.
A rg illit

Kanada, Big Bend Area, Vork. 857.
—  Gunbreek Map-Area, Vork. 348.

Arkose, Rumänien, Bohrkern 171.
Arkosesandstein

Cambodge, Komponenten 487.
Oberpfalz, kaolinführend 667.
Trias, Connecticut, Durham, vu l

kanische Röhre m it Basalt darin 
979.

Arktis
Grönland, Disko, Basalt, Zersetzungs

zonen, Anal. 528.
Grönland-Expedition A. W egener, 

wissensch. Ergebnisse 646.
Grönland, Kaersut, Peridotit, Erz

gehalt, Olivinanalyse 525.
—  Nunatakken, Knud Ringnes Nu- 

natak, Hornblende-Gabbro,Quarz, 
Sandstein 528.

— (Ost-), Basalt, Porphyr, Ankara- 
m it, Riebeckit-Trachyt, Anal. 991.

Island siehe dort.
Spitzbergen, Bäreninsel, Norwegen, 

parallele Züge 535.
Arktisches Gebiet, Solifluktion, Brodel

bewegung des Bodens 78.
Arktisches Meer, isomagnetische Kar

ten 34.

Arsenerze, Alpen (Ost-), Genesis 304.
Arsenkies

Asien, Takeli-Gebirge, Vork. 732.
Boliden, Goldgehalt 292, 313.
Dsungarei, Vork. 848.
Kanada, Gun Creek Map-Area, Gold

gehalt 348.
—  Nickel Plate M t., goldhaltig 351.
Kaukasus (Nord-), Ost-Balkarien, 

Lagerstätte 195.
Schweiz, Astano im  Tessin, Gold

gehalt 731.
Sibirien, Nertschinsk, Vork. 338.
Turkestan, Britsch-Mulla, Vork. 843.

A rterit und P tygm atit, Begriffsunter
schied 370.

Artesische Brunnen
Fließgeschwindigkeit 61.
Eger, thermale Wasserleitung 629.
Ungarn, Szeged, Hygiene 68.

Artinsk-Schichten, Ural, Westabhang, 
Sylwafluß, Störungen durch sub
marines Gleiten 548.

Asbest
Chile, Gorbea in  Prov. Valdivia, 

Anal. 294.
Idaho, Kamiah, Lagerstätten, E n t

stehung aus D unit 291.
Uruguay, Vork. 358.
Vermont und südl. Quebec in  Kanada, 

Entstehung 290.
Asche

(Bimsstein-), Transkaukasien, Ani, 
Vork. 472.

Lapilli, Schwäbische Alb, im  Tuff 887.
Vulkanausbrüche in  Südamerika, 

Asche über Europa 586.
vulkanisch, Kamtschatka, Mineral

gehalt 954.
B rit. Inseln, Perthshire, Moncreiffe 

H ill, Old Red 421.
Java, Merapi-Vulkan 45.

Aschenbildner von Steinkohlen, Farb
tonmessungen 771.

Asien
Indosiniden, S truktur 549.
Schweremessungen, Erdbeben 559.
Afghanistan, Hinduformation Siwa- 

lik , Dacitoid, Andesin, Anal. 960.
A lta i Rudny, Kalbinski-Gebirge, Erz

lagerstätten, Gesteine, Wolfram- 
vork. 845.

Armenien (Ost-), Lavadecken, S trati
graphie 954.

Baikal-See, Sludjanka, Lazurit, Peg- 
matite, Marmor 468.

Banka und B illiton , Zinnerzlager
stätten 340.
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Asien
Bengalen-Golf, Andaman-See, Ent- 

Wicklung 697.
'-Warn, Gesteine von Kellang und 

Manipa 493.
Ching Ksing-Distr., Hsueh- 

Hua-Shan, Basaltlava 485. 
(Südost-), A lun it und Pyrophyl- 

litb ildung 734.
—■ variskische und hercynische 

Bewegungen 550.
Daghestan, T uk irk il- und Kurusch- 

Vork., Paragenesis 197. 
Damaskus, Salzgehalt der Wüste, 

Wasserverhältnisse 58.
Dsungarei, Erzlagerstätten, Gips, 

Schwefel, Salzböden, Ton, Bau
steine, Kohle, Asphalt, Erdöl 848. 

Elburs, Kohlenvork. 258.
Perghana, Kok-Jangak-Gebiet, Stein

kohle, Tektonik 246.
Formosa, Rokkutsu bei Taihoku, 

Teschenit, Anal. 486. 
Himalaja-Expedition 1930 549. 
Indien, Bausteine, Dichte und Poro

sität 1007.
— Magnesit, York. 1025.
— Mineralproduktion 849. 
Indochina, Cambodge, Angkor,Sand

stein, Porphyrit u. a. Gesteine 487.
— franz., Geologie und Bergbau 340.
—  Laos, Nam Pha Thene, Granit, 

Damourit, Zinnerz 498.
Japan, Akenobe-Mine, Kupfererze, 

mikrosk. S truktur 340.
— Dögo, Oki, Alkaligesteine, Her

kun ft 962.
—  Oki, geol.-petrogr. Studien 373. 

~~ Erdbebenforschung, Tokyo-Univ. 
572, 574.

, Hokkaido, Aegirin-Augit-Glauko- 
phan- Quarzschiefer, Anal. 962.
•— Glaukophanschiefer 486. 

18]ZU’ *nes^  aU  ̂Hold-Silbergängen

- Oita, Himeshima-Vulkan 46. 
Taikwayo-Do, Magnesit, Lager

stätten 734.
Takasuka Pond, Saitama, Stick

stoff- und Phosphatgehalt im 
Wasser, jahreszeitliche Verände- 
rung 594.

anna-Tunnel, Erdbeben 40.
. '  vulkanische Gesteine 485. 
Jenisseigebirge, Eisenerze, Vork. 329. 
Jordantal, Grabenstruktur 546. 
Aarakorum, Nubra- u. Shyockgebiet, 

Oletscherüberschiebungen 645.

Asien
Kashmir, Nanga Parbat und Chilas, 

G ilgit-D istr., Granit, Serpentin, 
Gabbro, Granulit, Gneise 961.

Kaukasien, Schwere und Geologie 
559.

Kaukasus, Kachetinski- und Ars- 
girski-Oelgebiet, Oelanal., Gesteine 
806.

— Kyrtyk-Ta l, Dellenit (L iparit- 
Dacit), Anal. 883.

— (Nord-), Georgien, Schiwani, Ma- 
nytsch-Winodelnoje-, Zybanowa- 
Balka, Erdölgebiete 808.

-------- Kabarda-Gebirge, Riesen
konglomerat, Herkunft 644.

-------- Kuban-Becken, Daghestan,
Erdöllager 811.

•— Pasanaur u. Kobi, Mineralquellen 
631.

—  siehe Kaukasus.
Korea, Shö-Enpö-Tö, Magnetit, II- 

menit, Hercynit, Paragenesis 180.
Kun-lun, westl. und Karakorum- 

Himalaja 549.
Mandschurei, Fushun, Erdöl 266.
— Kuan-Tung-Prov., Ta-Ho-Shang- 

Shan, S truktur 962.
Neu-Guinea, siehe Australien.
Palästina, nördl., tektonische E n t

wicklungsphasen 546.
Pamir-Gebiet, eiszeitliche Ver

gletscherung 645.
— und m ittlerer Transalai, geol. 

Unters. 549.
Persien, Salzstöcke und Tektonik 

756.
—  Steinkohlenvorkommen 256.
—  (Südwest-), Rekristallisation auf

geschmolzener Mergel und Kalke, 
Metamorphose 957.

Rotes Meer, Zebayir-Inseln, Vul
kanismus 581.

Russisch-, Alagös-Vulkan, Aragaz, 
Tufflaven, Anal. 456.

—  A lta i, W olfram it, Granit, Anal. 
951.

— A rtik , Tufflagerstätte, Basalt, 
Dacit, Anal. 457.

— Baian-Aul und Chiderta, geol. 
Karte, nutzbare Mineralien 319.

— Balchaschsee, basische Gesteine 
beim Dorf Kopa 950.

— Daghestan, Tektonik des ter
tiären Vorlandes 548.

—  Dschussaly, Kupfererze 322.
—  Groß-Balkan-Gebirge, Wasser

verhältnisse, Tektonik 618.
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Asien
Russisch-, Kamtschatka, Kliuchevs- 

kaia Sopka, Basalt, Andesit, vu l
kanische Aschen, Typen, Anal. 952.

— Kasakstán, Dscheskasgan, Hydro
logie 612.

—  ■— Tokraun, Eruptivgesteine, 
Tuffe, metamorphe Gesteine 946.

.— —  Uspensk-Gebiet, Gesteine, 
Porphyrit, Porphyranal. 459.

— Kasan-Aus, Erzlagerstätten 322.
—- Khabarovsk-Distr., Gesteine 477.
— Nertscliinsk-Distr., Granite Ost- 

transbaikaliens, A lter 952.
— Nertschinsk, Lagerstätten 849.
— Neusibirische Inseln, Granodiorit, 

Granit, Diabas, Teschenit, L ipa rit 
477.

—  Samarkand, Wasserversorgung 
608.

— Sibirien (West-), Sajangobirge, 
neue Eisenerzlager 839, 841.

—  Stefanowsk-Lagerstätten, Kup
fersulfide 323.

— Transbaikalien, Ani, Bimsstein, 
Olivin, Andesit-Basalt 472.

-------- Bargusinski-Kreis, Ussoi,
Maly und Bolshoi Amalat, Zipi- 
und Vitim fluß, Gesteine 473, 474.

—  Transbaikalien, Eruptivgesteine 
468—471.

—  — Magnetit-Hämatitlagerstätten 
333.

—  —  Mineralquellen, Gase 633.
--------zentrales, Tschikoi-, Ingoda-,

Baldjafiuß, Zinnerzseifen, Molyb
dänglanz 719.

—  Turkmenien, Kazandjik-Station, 
Tertiär, Kreide, Wasserverhält
nisse 614.

-------- (West-), Boiadag-, Mondjukly-
undNephtedagh-Gebirge,Tektonik, 
Wasserführung, Jodquellen 620.

—  Sumbar- u. Chandyrfluß, Schich
ten, Hydrologie 624.

—  Ural—Emba-Gebiet Kokbulak, 
Maikuduk-Bezirk, Erdöl 812, 814.

—  Zeja-Becken, Gesteine 471.
Sachalin, Erdölprospektion, S trati

graphie 266.
Salair-Gebirge, Bauxit, Anal. 736.
Sibirien, Lena-Baika l-W itim -Berg

land, Erzlagerstätten 333.
—  Norilsk, Kupfer-Nickelerze 843.
—  (Ost-), Baikalsee, Westküste im  

Olchon-Kreis, Mangan-Eisenerze, 
Aluminium, Kohle, Glimmer,Tone, 
Steinsalz, Graphit 337.

Asien
Sibirien (Ost-), Eisenerzlagerstätten 

327.
-— Osttransbaikalien, Vererzung 336.
— Tone, feuerfeste 1026.
—  Trapplager, Basalt 553.
— (West-), Emyr, Eisenerzlagerstät

ten 777.
--------- Isostasie 537.
—  — Kusnezk-Kohlenbecken, größ

tes russisches Kohlenbecken 244; 
Stratigraphie 776.

—  — Minusinskbecken, Erze 329.
------------- Steinkohle 249, 251, 776.
--------- Salair-Gebirge, Kupfer-Blei-

Zinkerze und Eisenerze des Cha- 
kassko-Minusinsk-Gebietes 841.

(Südost-), Kräfteverhältnis morpho- 
genetischer Faktoren, Ausdruck 
im Formenbild 703.

Takeli-Gebirge, Bleiglanz, Zink
blende, Arsenopyrit, Fahlerz, Co
vellin, Proustit, Mimetesit, Smitli- 
sonit, Kupferkies usw. 732.

Transkaukasien, Dzirul-Massiv, Peg- 
matitgänge, Beryll, Turmalin, Ko- 
lum bit, Bertrandit, Granat, Gab- 
bro-Dioritgesteine, Porphyre 454.

(Zentral-), westl. Karokorum-Hima- 
laja (T r in k u e r ) 587.

Asphalt
Entstehung aus Zellulose 262.
Vork., Zus. und Verwendung 261.
Buton im  SO von Celebes, Mineral

bestand 266.
Cuba, in Serpentin 791.
Dsungarei, Vork. 849.
Eschershausen, Bergbau 804.
und Teer fü r Straßenzwecke 261.

Astit, Eisenkappel, Südkärnten 936.
Astrophyllit, Chibina-Tundren, in Ne

phelinsyenit 877.
Aszendent-hydrothermale Bildung, 

Kriterien 182.
Atektonische Faltung, Trias, Harz

vorland 541.
Atlantischer Meeresboden, Echolotung, 

Bodenkarte 679.
Atlantischer Ozean

Schwerkraftmessungen 558.
westl., Holothurien 115.
—  Teneriffa, Gesteine 523.

Atolle, heutige Bildung 104.
Auflösung und Absatz, Höhlenbildung

68.
Augit (Titan-), Kaersut, Grönland, 

Anal. 527.
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Ausblühung, Elbsandsteingebirge, 
eigenartig gefärbt 146.

Ausblühungen des Bodens 660. 
Auslaugung

Böden 143.
Systematik, Phasen 627.

Australien
Neu-Guinea, Erdölprospektieren 267.
Neu-Sfeeland, King-Country, Geolo

gie und Böden 156.
— Stewart-Inseln, Zinn-Wolfram- 

lagerstätten 862.
Queensland (Süd-), Karte, Böden 156.
Viktoria, Marysville, Silursandsteine, 

basale Konglomerate, Toskanite, 
Nevadite, Rhyodacite, D iorit, Ba
salt, Andesit, Anal. 521.

Baden,Gutma dingen, oolithische Eisen
erze, Aufbereitungsversuche 207.

— Granitkaolinit 159. 
siehe auch Schwarzwald.

Bänderton (Varwen), Kimberley, 
Nooitgedaclit, Transvaal und Süd- 
west-Afrika 84, 85.

Bakterien
Absterben im  Wasser 604.
mikrobiologische Kalkfällung in  der 

tropischen See 692.
Sedimentbildung, W irkung 89.
Steinkohle, Minusinsk-Becken 249.

Balaniden
Nordsee, Oekologie 111.

Balkan-Halbinsel, Plowdiw zwischen 
Gora und Rhodope, Syenit 941.

Sylt, auf Strandgut, 88.
Balneologen-Kongreß, Bad Salzuflen 71. 
Barren theorie

Bedeutung fü r Geologie der deut
schen Zechstein salze 743.

OcHSENius-Theorie 534.
Baryt

Harz (Südwest-), Lauterberger Gang
gebiet, Lagerstätten 299.

tschechoslowakische Lagerstätten,
Ba ®n*'s*e^unS 309.

(Andesit-), Asien, A rtik , Anal. 457.
~  Transbaikalien, Ani, Vork. m it 

Bimsstein, Aschen 472.
Bruck und Schlag, Verhalten 1005.
Erdöl, Bitumen darin 791.
keramische Verwertung 1022.
(Leueit-), J ava, Gunuug Ringgit, 

Vork. 962.
(Meta-), Südamerika, Insel Gordon, 

ires-Brazos-Bucht 991. 
Bastermaterial, Eigensch. 1018.

Basalt
porphyritisch, Green Harbour, Anal. 

426.
Pvroxenkrist. 373.
Verwitterung, Lateritbildung, Farbe 

664, 666.
A frika (Südw.-), Rehoboth, Vork. 977.
Asien, Afghanistan, Siwalik, rezente 

Ströme, chem. Zus. 960.
— Armenien (Ost-), Lavadecken, 

chem. Zus. 955.
— China, Ching Ksing-Distr., Lava 

485.
— (Russisch-), Kamtschatka, Anal. 

952.
--------Khabarovsk-Distr., Mineral

bestand 479.
--------Neusibirische Insel Bennet,

Vork. 485.
Australien, Marysville, Blue Hills, 

Taggerty, Anal. 522.
B rit. Inseln, Ayrshire, Anal. 409.
-------- Pertshire, Moncreiffe H ill, Oli-

v in -Enstatit 421.
Glatz, Grauer Stein, A lter 402.
Grönland, Disko, Zersetzungszonen, 

Anal. 528.
— (Ost-), Jackson-Insel, Anal. 993.
Indischer Ozean, Mauritius, Anal. 991.
Irland, Mourne, Extrusionen 425.
Italien, Ischia, trachytisch, Anal. 912.
— Phlegäisclie Felder, Ventotene, 

Arco, Anal. 920.
— Sardinien, Anal. 923.
Odenwald, nördl. 401.
Rußland, Weißes Meer, Kap Turji, 

Arten 395.
Taubenheim a. d. Spree, Verw itte

rung 139.
Ungarn, Säg-Berg, Jaspis-Ein

schlüsse 939.
Basalttuff, Neuwieder Becken, Och

tendung, Ausbrüche im  jüngeren 
Löß 401.

Basanitischer Vicoit, Monte Somma, 
S. Maria d i Castello, Anal. 918.

Batholith
A frika  (Süd-), Rhodesien 553.
Westindien, Aruba, D iorit, Gabbro, 

Iloo ibergit 985.
Baustein

Krustenbildung 1009, 1010.
Verwitterung 1007—1013.

Bauxit
kolloides Material darin 142.
Mineralien darin, versch. Vork., B il

dung 667.
! pisolithisch, Entstehung 150.
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Bauxit
Asien, Salair-Gebirge, Anal. 736.
— Sibirien, Okafluß, Geröll, Anal. 

338.
Frankreich, Lhacuna-Gebiet, Vork. 

737.
—  Lagerstätten 200.
Italien, Apennin, Apulien, Terra 

d’Otranto, Ferriera, Lagerstätten, 
Genesis, Analysen 203.

—  Istrien, Lagerstätten 200.
Sanntal, oberes, Bildung 666.
Ungarn, Bodayk, Bauxitroherde,

Bestandteile, Schwimmaufberei
tung 200, 201.

—■ •— Bestandteile der Bauxitroh
erde 151, 735.

— Gant, Dehydratation, Pisolith- 
bildung 150.

Bayern
Allgäu, Steufzgen, Schotter 642.
Bodenmais, Entstehung der Lager

stätte 831.
geophysik. Durchforschung 555.
Oberpfalz, Kaolin, Bildungsweise 

667.
Regensburger Gegend, geol.-boden- 

kundliclie Verhältnisse 669.
(Süd-), eiszeitliche Bildungen 641.

Bayerischer Wald, Feldspatflecken in  
Dioriten 401.

Bekinkinit, Madagaskar, Bekinkina bei 
Ambavatovy, Anal. 413.

Belgien, Morphologie 702.
ßenthos, chem. Einfluß organischer 

Zersetzungsstoffe 111.
Bentonit, Missouri, Ordovicium 667.
Berg-, Hütten- und Salinenwesen in 

Deutschland, Beiträge zur Vor- 
und Frühgeschichte 296.

Bergbau
Salzburg, Mühlbach—Bischofhofen, 

Urzeit 305.
Steinzeit und Altertum, Schächte, 

Stollen und Abbauräume 995.
Bergbauschäden, Bodenuntersuchung. 

995.
Bergmilch, Bildung in  Höhlen 628.
Bergrutsch, Schweden, Älleberg in 

Västergötland 708.
Bernstein

Buch (G. C. W iliamson) 828.
Bluttransfusionsapparat, Verwen

dung 286.
elektr. Eigensch. 287.
Entstehung, K lim a 831.
Geschichte, Bedeutung, Entstehung 

273.

Bernstein
Isoliermaterial, Preßbernstein 288.
Oel und Säure, Isoliermittel, Ver

wendung in der Technik 286.
prähistorische Wege zwischen Nord

europa und Ita lien durch Handel 
285.

(Preß-), Verwendung in der Tech
nik, Isoliermaterial 273, 286, 288.

Baltikum, Vork. 830.
Dresdener Zwinger, ehern. Kabinett 

284.
Hartlieb bei Breslau, Fund 1906, 

prähist. Handelsprodukt 281.
Italien, etruskische Skarabäen und 

Skarabäoide 284.
Nordsee, Vork., Geschichte 279.
Samland, Palmnicken, Schwarzort, 

Gewinnung der Lagerstätte 277.
Schmiedeberg unweit Torgau, Vork. 

als Diluvialgeschiebe 280.
Bernstein-Artefakte, Schwarzort, Ku- 

rische Nehrung 278.
Bernstein-Kolophon, Palmnicken, Her

stellung 273.
Bertrandit, Transkaukasien, Dzirul- 

Massiv, Vork. 456.
Beryll

Härte, Best, durch Schlag in  Kugel
mühle 676.

Finnland, Karelien, Nusku, in  Peg- 
m atit 382.

Frankreich, Zentral-Plateau, NW-, 
im  Granit 897.

Transkaukasien, Schroscha, im  Peg- 
m atit 455.

Beryllium
Heliumgehalt 575.
natürliches Vork. in  Mineralien 711.

Berylliummineralien, Anal. 576.
Beudantit, Sibirien, Nertschinsker 

Kreis, Vork. 338.
Bimsstein

technische Verwendung 1022.
Asien (Russisch-), Ani a. d. Trans
kaukasisch. Eisenbahn, Lagerstätte, 

Analyse 471.
Chile, Quizapu-Vulkan, A pril 1932 47.
Krakatau-Insel Lang Eiland, E n t

stehung des Profils eines Bodens 
154.

Biochemisch-anorganische Ausschei
dungen in Festlandsgewässern und 
im  Meere 167.

Biochemische Prozesse im  Liman- 
schlamm, Salzkonzentration 89.

Biologie, Kalkfällung in  der tropischen 
See durch Organismen 692.
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Bitumen
Benzolextraktion von Kohlen, Her

kunft 766.
Gehaltsbestimmung 800.
Kalke als Erdölmuttergesteine 769. 
Mikroskopie 770.
<Poly-), Methode zur Isolierung, 

quantitative Best. 760.
Sapropel und G ytija , Bildungsbe

dingungen 694.
Chile, Lonquimay, im  Eocän 270. 
Michigan, Nonesuch-Formation, 

Anal., m it Kupfer und Kupfer
glanz, in Sandlagen 789. 

Patagonische Inseln, Vork. 272. 
Bitumenharze, fossile 275.
Bituminöse Schiefer, Uruguay, Ira ty  

aus Cerro Largo und Tacuarembo, 
Verarbeitung 360.

Bleierzseifen, Südbolivien, Genesis 212. 
Bleiglanz

Alpen (Ost-), Parpaner Rothorn, 
Lagerstätte 731.

Kanada, Salmo Map-Area, Vork. 859. 
Kasakstan, Tüsdy-Usjak, Vork. 327. 
Mississippi-Lagerstätten, Einschlüsse 

darin 184.
Nevada, Pioche-Distr., Ag-Gehalt 

735.
Peru, Casapalca, Vork. 192. 
Schweiz, A lp Nadels, Bündner 
i Schiefergebiet, Ag-haltig 308. 

Texas, Mississippi-Becken, in ober- 
cambrischem Kalkstein 738.

Utah, Park City, Silbergehalt 185. 
Bleiisotop, atomistischer Zerfall 369. 
Blei-Kupfererze, Südmazedonien, Ba- 

_ rowo, Stragowo 838. 
ßlei-Kupfer-Erzgang, Lahnmulde, Ma- 

gneteisengrubo Theodor 729. 
Bleimethode, K r it ik  der Altersbestim- 

mung 535.
Blei-Silberbergbau, Sachsen, Wieder- 
_ . erweckungsmöglichkeit 836. 
Bleizinkerze

Asien, China, Huang-Shan, Lager
stätten 734.

—'  Takeli-Gebirge, Karamazar, 
Paragenesis, 33 Mineralien 732. 

Lhibina-Tundren, Vork. 385. 
Frankreich, Asprieres und Bouillac 

(Aveyron), Beschreibung 732. 
Japan, Hosokura-Mine, Prüf. Miyagi, 

Lagerstätten 728.
Mississippi-Tal, Wisconsin und Tri- 

State 193.
Ostalpen, Vererzung der Gleitschie

fer 171, 304.

Bleizinkerze
Ostalpen, Bleiberg in Kärnten, Ge- 

birgsschläge 543.
Utah, Stockton und Fairfield Quadr. 

728.
Ver. Staaten, Joplin, Galena, Picher- 

Miami 189.
Blockfalten, Entstehung durch Bie

gung 12.
Blockmeere, Deutsche Mittelgebirge 

158.
Boden

adsorbierte Basen, Bestimmungs
methode 658.

Aluminiumbestimmung durch 8-Oxv- 
chinolin 658.

Ausblühung, Unters. 660.
(Braunerde-), südl. Schweden, B il

dung, Podsolisierung 671.
Chloridbestimmung darin, elektrom. 

Methode 160.
Dispersität, Filtrationsanalyse 144.
Düngung m it lösl. Sulfaten 671.
Durchlässigkeit 656.
—  Korngröße, Bezieh. 62.
Einteilung, genetisch 136.
eiszeitliche Bildungen 78.
Entstehung, Klassifikation (G. W. 

R obinson) 136.
Farbe, Abhängigkeit vom Eisen- und 

Humusgehalt 660.
Fraktionieren, Ton, Zeolithe 655.
Frostwirkung 81, 100, 690.
Humus und andere org. Stoffe, Zu

standsformen 140.
Kalium  und Natrium , Auslaugung 

143.
Kapillardruckbestimmung, neue Me

thode 672.
Kartierung landwirtschaftlicher Be

triebe 160.
Kationen- und Wasserhaushalt (P. 

V ageler) 136.
Kieselsäure, stabilstes Kollo id darin, 

Rolle 662.
Kohäsionskräfte 136.
Korngrößengliederung, Gehalt an 

HCl-löslicher Tonerde 670.
lateritisch, Sao Paulo 157.
mechanische Analyse, Bedeutung 138.
Mikroskop fü r Freiland- und Labora

toriumsgebrauch 138.
Profile, Konservierung, Methoden 

659.
Roterde, Görz— Triest, Entstehung

152.
Salzfehler bei kolorimetrischen Re

aktionsbest. 137.
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Boden
Schwefelgehalt, Frankreich, Dep.

Gard, Langlade 149. 
totes Wasser, Wesen und Bedeutung 

138.
Typus und Bedeutung fü r Landw irt

schaft 160.
Untersuchungsmethoden 657. 
Wasser, Kalkgehalt, Krebssterblich

keit 52.
Aachenheim bei Straßburg, Löß 147. 
A frika, N il und Gash, Hygroskopizi

tät, Korngrößen 669.
—  (Süd-), Typen aus verschiedenen 

Klimagebieten 664.
Australien, Queensland (Süd-), 

Karte, Neuseeland, King-Country 
156.

Deutschland (Nord-), Einwirkung 
geolog. Formationen 670.

—  (Nord- und M ittel-), Typen, Kar
tierung 161.

Elsaß, Kembs-Sierentz, alte Rhein
terrassen, Podsolisation 149. 

Gießen, Wiesbaden, fossile Struk
turen, Brodelböden 648. 

Holländisch-Limburg, Bildung aus 
Löß 666.

Krakatau-Insel Lang Eiland, aus 
Bimssteinmaterial 154.

Ursiedler See, Ostufer, Sodaböden
152.

Palästina, Karmel-Hochfläche und 
Küste von Tel Aviv, chem. Zus.
153.

Regensburger Gegend 669. 
Riesengebirge, Eiszeit, Schneekoppe- 

Blockfelder 648.
Schweden, Uppland, quartäre Se

dimente 162.
—  Värmland, Typen 161. 
Tatragebirge, Czerwone Wierchy,

Mischassoziationen 160.
Vereinigte Staaten, Einteilung 162. 

Bodenablagerung in Seen, Mikrobiolo
gie 693.

Bodenanalyse, mechanische, Beiträge 
zur Theorie und Praxis 653. 

Bodenaufnahme im  Dienst der Land
wirtschaft 160.

Bodenbewegungen 
junge, Celebes 7.
Nordseeküste 539.

Bodendruck 
Erdöllagerstätten 798.
Meßapparat 260.

Bodenforschungsmethoden, Arbeits
prinzipien 36.

Bodenkunde
(H. N iklas  und A. H ock) 136.
Schriftenangaben 160.

Bodenkunde-Kongreß, 2. intern., Lenin
grad und Moskau 671.

Bodenlehre, Handbuch 136.
Bodenmonolithe, Konservierung von 

Bodenprofilen 659.
Bodenproben, mechanische Analyse, 

Vorbehandlung 652.
Bodenreaktion und Kalkbedürfnis 672.
Bodenschätze Deutschlands 295.
Bodensediment, marin 692.
Bodensenkungslehre in  Kohlengebieten

1001.
Bodenuntersuchung, Bergschäden, Bo

dendruck 995.
Boden- und Waldtypus 160.
Boehmit, Vork. im  Bauxit 667.
Bogheadkohle, westfälisches Carbon 

766.
Bohrakt fossiler Schnecken, Sternberger 

Oligocän 87.
Bohrkerne, Rumänien, gefrittet 171.
Bohrlöcher, Hamburger Gegend, Tein- 

peraturmessungen 565.
Bohrung, Erdöl, Schlamm, Perforation 

785.
Bor, Geochemie 576.

in Meeressedimenten, Leitelement 
580.

Boracit, Kalilager Norddeutschland, 
Vork. 746.

Borsäure, Tschorraksker Salzsee, Ge
halt der Sole 756.

Boulangerit, Alpen (Ost-), Vork. 304.
Brandenburg

östl. Mark, Stauchung im  Braun
kohlentertiär 15.

östl. Teil, Grundwasserschwankung. 
67.

Brandschiefer, Westfalen, Aufbau 234.
Brandungsterrasse, Natal, Isipingo- 

Bucht 676.
Brannerit, Idaho, Blei-Uran-Verhältnis, 

A lter 369.
Brauneisenerz, oolithisch, Gutmadingen 

in  Baden, Analyse, Aufbereitungs
versuche 207.

Braunerde
Zustandsformen 142.
siehe Boden.

Braunkohle
Eocän, Mitteldeutschland, Bedeu

tung der Schollentektonik fü r die 
Entstehung 238.

erdig, Bezieh, zu Torf 231.
(Hart- u. Weich-), Beschreibung 231.
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Braunkohle
Inkohlung bei Druckerhitzung 225. 
Klassifikation 228.
(Bignit), Bouches-du-Rhône, Strati-

graphie 774.
J-Jxyhumodile 768. 
tertiär, östl. Mark Brandenburg, 

Stauchungen 15.
Trocknung und Schwelung 224. 
Afrika (Nord-), Tunis, Miocän 781. 
Erzgebirge, Abbaubeschreibung 773. 
Geiseltal, Pollenin 761.
Oesterreich, Köflach, Leoben, Rat

ten, Hart, Analysen 244.
Rußland, Petschora-Gebiet, Netscha- 
 ̂ fluß, Vork., A lter 776.

Salzhausen in  Oberhessen, Pollen 
226.

Ville-Höhenrücken, westlich, Abbau- 
möglichkeit 236.

Westerwald, Kontaktmetamorphose 
_767.
Zittau, Geol. des Beckens 240. 

ßraunkohlenharze, fossile 275. 
Breccien, Sardinien, Arbus, bas. Erguß- 

gesteine, Tuffe 923. 
Bremsvermögen, atomares, der Ele

mente 867.
Brenngesteine, Lagerstätten 167. 
Brennstoffe, feste, Klassifikation auf 

petrogr. und ehern. Grundlage 227. 
Breslau, Urstromtal zwischen Elster 

. und Neiße 604.
B rit. Inseln 

Kohlenlager 774.
Aberdeenshire, Deeside-Kalksteine, 

Metamorphosierung 888.
Alderney, Nordküste, Bibette Head- 

Granit, Kontaktbildung 404. 
Ayrshire (Süd-), Ballantrae, E rup tiv 

gesteinskomplex, Anal, von Lava 
und porphyritischem Basalt 408. 

Cornwall, Kenidjack, Hornfels, Gra- 
nitkontaktzone 407.

Cumberland, Gletscherseen 643. 
Dalmeny (Ost-) und Blackness, Te- 

schenit, Mineralbestand 415. 
Galway County, Roundstone, Epi- 

diorit, Hornblendeschiefer, P ikrit, 
A lliva lit, Anorthitfels, Anal.

 ̂ 428, 432.
George Sill, Upper Brockram, Quarz- 

dolerit, Herkunft des Gerölls 415. 
Irland, Carlingford-Distr., Kontakt- 

metamorphose, Mineralien 423. 
Mourne-Granitmasse, County 

Down 425.
Jersey, Sphärolith in Rhyolith 888.

B rit. Inseln
Kanalinseln, Kugelgesteine, Gabbro 

403.
Leinster, Granit, Pegmatit, Ap lit, 

Mineralgehalt 426.
Lundy-Insel, Granit, A lter, Erze 422.
Perthshire, Moncreiffe H ill, Aschen, 

Konglomerate, Sandstein, Basalt, 
Dacit 421.

Schottland, Fife und Stankards sill, 
Teschenit, Mineralbestand 417.

— Kintyre, Eruptivgesteine, Alter, 
Teschenit, Camplonit, Monchiquit 
419.

— K intyre, Lavaserien, Carbon, 
Fließgefüge der Feldspäte 421.

Shetland, A lb it it, Anal., Quarz- 
Disthen-Gestein, Metamorphose 
893, 894.

Skye, Nord-Trotternish, Differentia
tion in den Sills, Dolerite, P ikrit, 
Teschenit, Plagioklase, Anal. 891.

Brodelbewegung des Bodens, arktisches 
Gebiet 78.

Bronze erzeugende Länder M itte l
europas 297.

Bronzitit, Ungarn, Stäna din Poiana, 
Anal. 451.

Bruch- und Fließzone, Erdrinde 554.
Bruchschollenbau und Erdbeben im 

östl. Mittelmeergebiet 573.
Brunnen

Wasserförderung 61.
Eifel (Nordost-), in  den versch. For

mationen 65.
Paris, Trinkwasserversorgung 636.

Buchit, Ungarn, Säg-Berg, aus Sand
stein 940.

Bückeberge, Wurzelböden, Wealden- 
sandstein, Bedeutung fü r den 
Rhythmus dynam. Vorgänge 237.

Bulgarien
erdmagnetische Deklination 563.
Brzia-Tal und Orhanie-Becken, 

Eruptivgesteine 943.
Gologlaw-Höhen, Eruptivgesteine, 

Gneis, Am phibolit 942.
(Ost-), Varna, Steinerner Wald 59.
(Südwest-), Islrergebirge, Morpholo

gie 702.
(West-), Geologie, Kohle 244.
Witoscha, Ganggesteine in  NW und 

Westteilen 944.
Buntkupfer, Frankenberg, Vork. 739.
Buschfeldkomplex siehe A frika (Süd-).
ßuton it, Buton, Südost-Celebes, Ana

lyse, Entstehung 154.
Bytownit, Ontario, Sudbury, Anal. 515.
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C alcit, Abnutzung in  Kugelmühie, 
Härte .676.

Calciumcarbonat
Ausfällung im  Seewasser, phys.- 

chem. Bedingungen 89, 692.
Modifikationen in  Schalen und Ske

letten rezenter und fossiler Orga
nismen 652.

im  Ozeanwasser 673.
Sedimentation 89.

Caldera-Frage, Diskussion 40 , 584.
Caliche

Chile, Tarapacä 769.
Ver. Staaten, ehern. Bestand 223.

Cambrium
Finnland, Gliederung 366.
Frankreich, Cherbourg, Kiesel

gesteine, B lavierit 866.
Nordamerika, Texas, Glaukonit, Blei

glanz, P y rit im  K a lk 738.
Cambrosilur, Schweden, Konglomerate 

129.
Campanit, Phlegräische Felder, Lagno 

di Pollena, Anal. 918.
Camptonit

Klassifikation 365.
Schottland, K in tyre , Vork. 420.

Cancrinit
A frika  (Südwest), Cape Cross, York, 

im  Sodalith-Mikrosyenit 508.
Mariupolkreis, im  Hastingsit-Mariu- 

po lit 881.
Cannelkohle, westfälisches Carbon 767.
Carbon

Asien, Persien, Steinkohle 267.
B rit. Inseln, K in tyre , F irth  of Clyde, 

Lava, Blasenräume 420.
Frankreich, Allierfluß, bei Langeac, 

Brassac und Brioude 773.
Ruhrgebiet, Erdölvork. 264.
—- Konglomerate, Ausbildung und 

Verbreitung 235.
Rußland, Petschora-Becken, Kohle, 

Fauna 255.
— uralisches Erdöl 266.
Schlesien (Nieder-), Neurode, 

Schichtenfolge und Gesteinszus. 
241.

Westfalen, Cannelkohlen, Boghead- 
und Pseudocannelkohle 766.

bis Rhät-Indosinia, Formation in 
Cambodge 487.

Carbonatgesteine, gebändert, Umwand
lung 866.

Carnallit
S truktur 743.
Solikamsk, York. 755.
Staßfurt-Egelner Sattel, Vork. 750.

Caub, Dachschieferbergbau 1026.
Ceresin, mikrosk. Prüfung 272.
Chemische Mineralogie, Handbuch 364.
Chert, Bildung 684.
Chibinit

Kola-Halbinsel, Pegmatit darin 876.
— Vork. 386.

Chladophlebis, Jura, Kusnezk-Becken, 
Arten 779.

Chloritschiefer
Frankreich, Tabormassiv, Vork. 899.
Ural, Serginsko-Ufaleiski, m it Diabas

400.
Chromit

A frika (Süd-), Buschfeld und Great 
Dyke, Lagerstätten 175.

—  Sudan, Prov. Kassala, Vork. 177.
Russisch-Asien, Baian-Aul,Vork. 320.
Rußland, N ijni-Tagil, im  Dunit,

Drehwaagenunters. 31.
Chromit-Magnetit, Tur-aigyr-See, Rus

sisch-Asien 321.
Chrysotil, Kanada, Vermont, Avebec, 

Entstehung 290.
Cipollin, A lta i, Uba-Region, Vork. 468.
Claraia tridentina, Trias, Sachalin 

(Nord-), im  Cordieritschiefer 961.
Clarain in Kokskohle 227.
Clausthalit, Eisenberg bei Corbach, 

Vork. auf Goldlagerstätte 300.
Connemara-Sehiefer, Irland, Metamor

phose, Präcambrium 432.
Cordierit

Böhmen, Kläster bei Nepomuk, 
Kontaktprodukt 928.

Ungarn, Börzsöny-Gebirge,Vork. 941.
—  Säg-Berg, in  Basalt 940.

Cordieritschiefer, Sachalin (Nord-),
Block m it Pseudomonotis (Claraia) 
an der Ostküste 961.

Cornubianitschiefer, Sardinien, Arbus, 
m it Cordierit, Turmalin, Granat, 
Korund 921.

Corylus avellana, Membran der Sporen 
und Pollen 760.

Covellin, Kaukasus, Belokanfluß 317.
Cristobalit, Steiermark (Ost-), Gleichen

berg, Vork. 440.
Cubanit

Boliden, Vork. 313.
Sudbury, Frood-Mine, Vork. 716.

Cummingtonit-Cordierit-Gesteine,
Cornwall, Kenidjack, Vork. 407.

Cummingtonitschiefer, Homestake- 
Mine, Kies- und Goldführung 833.

Custerit, Irland, Carlingford-Distr., 
Vork. 423.

Cyanit siehe Disthen.
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Itachschieferberebau, Caub, E ifel 1026. 
Dacit

(Dellenit), Kaukasus, Kyrtyk-Ta l, 
Anal 883.

Asien (Russisch-), A rtik , Anal. 457.
Ungarn, Börzsöny-Gebirge, Anal. 

443, K ontakt 940.
Perthshire, Moncreiffe H ill, Old Red 

421.
Dacitoid, Afghanistan, Siwalik, Anal. 

961.
Dänemark, Bodenarten, Nomenklatur 

und Einteilung 137.
Dänemarkstraße und Irm inger See, 

chem. und biolog. Verhältnisse 93.
Dalmatianit, Quebec, Amulet-Mine, 

Anal. 511.
Decke, Ubaye, Morgonmassiv, 5 E in

heiten, Schuppenbündel 545.
Deckenbau

Karpathen (Nord-), Tektonik des 
autochthonen Untergrundes 23.

Ostalpen, Grundlagen 16.
Deckschollen, kristalline, Mährisch- 

Schönberg 16.
Deckwalze, rotierende Wasserkörper 

600.
Deflation

Windwirkung 590, 592.
Gobi-Wüste 702.

Delessit, Schweden, Falby, postsilu- 
risch 875.

Dellenit (L iparit-Dacit), Kaukasus, 
Kyrtyk-Ta l, Anal. 883. 

Denudation, chemisch, Schweden, 
n  Wasseranalysen 69. 
deutsche Bucht, Sedimente, regional- 
t . stat. Unters. 118.
Deutschland

Anhydrit, Gips, Edeltone, Ver- 
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Kersantite, Porphyre 943. 
Bulgarien, Gologlawhöhen 942. 
Deutschland, Rohstoffe für kera

mische und Glas-Industrie 1021. 
Irland, Carlingford-Distr., Barna- 

vave-Distr. 424.
Italien, Traversella, Piemont, Vork., 

Magmentypen 435.
'icderländ.-Indien, Karimata-Inseln 

962.
Nieder],-Ostindien, Soemba, abys- 

sisch u. hypabyssisch 491. 
«hempfalz, Perm 885. 
rtußland, Asov, Granit, Anal. 878. 
~  Kola-Halbinsel 384—398. 

udamerika, Brasilien—Uruguay 518. 
vogesen, Hochfeldmassiv u. Kamm- 

granit 900.
Erzbergbau, Preußen 1931 296. 
Erzgebirge

Erzlagerstätten, Beitrag 299. 
roter Gneis, petrogenetische Ab- 

ieitung 402.
“ ¡Ier un<I Wismut, Paragenesen m it 
Kobalt-Nickel-Eisen-Arseniden

Erzlagerstätten
Abhängigkeit von Gebirgs- 

budung, Geochemie 711. 
üeszendente 167.
Erzverteilung, geolog. Ursachen 712.

Erzlagerstätten
Flüssigkeitseinschlüsse in  Bleiglanz, 

Zinkblende, Mississippi 184.
genetische Einteilung 163.
Geochemie, Schrifttum 512.
•— siehe auch dort..
hypogene und supergene Entstehung, 

mikrosk. K riterien 182.
magnetisches und elektrisches Pro

spektieren 555.
W eltmontanstatistik 709.
Arsen-, Gold-, Kupfer-, Mangan-, 

Silber-Bleierze, Dsungarei 848.
Arsenkies, Tessin, Astano, Gold

gehalt 731.
—  goldhaltig, Zinkblende, Kupfer

kies, Magnetkies, Tetradymit, 
E rythrin , Kanada, Nickel-Plate- 
D istr. 352.

—  Kuranan, Ostbalkarien, Nord
kaukasus, Vork. im  Quarzgang 195.

Bauxit, Frankreich, Ita lien, Sibirien, 
Ungarn 150, 200, 338, 666, 735.

Bleiglanz, Texas, Mississippibecken, 
Vork. in  obercambrischem Kalk 
738.

Blei-Kupfererze, Südmazedonien, 
Barowo, Stragowo 838.

Blei-Silber-Zinkerze, Sibirien, Sa- 
lairgebirge, Eisenerze des Cha- 
kassko-Minusinskgebietes 840.

Blei-Zinkerze, Asien, Takeli-Gebirge, 
Paragenese von 33 Mineralien 732.

— Bleiberg, Kärnten, Gebirgsschläge 
543.

— Goldquarzgänge, Kanada, Big 
Bend Area 857.

—  Japan, Hosokura-Mine, Präf. 
M iyagi 728.

— Nordamerika, Utah, Paragenesis, 
Vererzungsphasen 728.

— Ostalpen, Genesis 304.
— —  Vererzung der Gleitschiefer 171.
—  Wisconsin und Tri-State 193.
Blei-Zink-Golderze, Kanada, Salmo

Map-Area 859.
Blei-Zink-Silber-Arsen-Kupfer-Erze,

Sibirien, Nertschinsker Kreis 338.
Brauneisenoolithe, Gutinadingen in  

Baden, Anal., Aufbereitungsver
suche 207.

Chromeisenerze, geol. Vork., bes. 
Südrhodesien 168.

Chromit, A frika  (Süd-), Buschfeld 
und Great Dyke, liquidmagma
tisch 175.

Eisenerze, A frika, Sierra Leone, 
Häm atit 832.

I I .  f *



L X X X IV Sachverzeichnis.

Erzlagerstätten
Eisenerze, A frika (Süd-), Union, 

chem. Zus. 507.
—  Deutschland, Vorräte, W irt

schaft 297.
—  Donez-Steinkohlenbeeken, Revier 

Sulin, chem.-min. u. morpholo
gische Unters. 195.

— Kanada, Oberer See, Umwand- 
lungserscheinungen 833.

— Lahngebiet, Tektonik, Genesis 206.
— Lappland und Grängesberg, Ver

gleich 293.
—- — Tarrekai-See, Magnetit m it 

Phosphor- und Titangehalt 831.
—  Oberer See, Entstehung durch 

Oxydation 290.
— oolithisch, Kabarda-Balkarien, 

Nordkaukasus 208.
—• Pennsylvanien, Cornwall, Magne

t i t  (Maghemit) 718.
— Portugal, Moncorvo, Häm atit, 

Magnetit 832.
—  Schweden, Aklcavare, Magnetit, 

Ilm en it 876.
-------- Bisperg 837.
--------Strässa und Blanka 311.
— Schweiz, wirtsch. Bedeutung 307.
—• Sibirien (Ost-), Minusinskbecken

329.
■------   (West-), Emyr, Enissey-Becken

717.
—  —  West-Sajan-Gebirge, neu 839.
—  Spanien, Bilbao, Bergbaulage 837.
Eisen-Manganerze, Dsungarei 849.
— Schweden, Filipstad, Vener See

gebiet 311.
Eisenoxyde, sedimentär 169.
Fahlerz, Ag- und Au-reich, Arizona, 

Montana und Idaho, Mines Ruby 
184.

Gold, A frika  (Süd-), Transvaal, Pil- 
grims-Goldfield, Genesis 181.

-------- versch. Gebiete 343.
—• Bolivien, Amayapampa, Lager

stätten, Zinnerz der Cordillera de 
Tres Cruces 859.

— Chile, E l Chivato bei Talca, ge
diegen und in  P y rit 727.

—  Dsungarei, Berggold und Seifen 
848.

—  Eisenberg bei Corbach, Be
schreibung 299.

—  Homestake-Mine, Kiese 833.
— Java (West-), Purwakarta 211.
— Kanada, Ontario, Paragenesis m it 

Telluriden 724.
—• Rußland, Kokchetav, Seifen 740.

Erzlagerstätten
Gold, Siebenbürgisches Erzgebirge, 

Bergbau 721.
— Wallis, Gondo, Genesis 181.
Gold-Arsenkies, Boliden in Schweden

292.
Gold-, Kupfer-, Bleierze, Uruguay 

358.
Goldquarzgänge, Kalifornien, Alle- 

ghany-Distr. 186.
Gold, Platin, Idaho, Snake River, 

Seifen 740.
—■ Pyrit-Quarzgänge, Jacutinga, 

Brasilien 200.
Gold-Uranpecherzgänge, Mexiko, 

Chihuahua, pegmatitisch 178.
Kiese, in  Grünstein und Serpentin 

177.
Kiesvorkommen, Norwegen, Genesis 

314.
Kobalt-Nickel-Silber-Wismuterz- 

gänge, Beiträge 194.
Kupfer-, Arsen-, Bleierze, Rothorn

schuppe Parpan, Ostalpen 730.
Kupfererze, A frika, Nordrhodesien 

209.
— Finnland, Outokumpu, Para

genesis 293.
— Frankenberg, NW  Kellerwald, 

Entstehung 739.
— Japan, Akenobe-Mine, mikrosk. 

S truktur 340.
—  Kazakstan, Tas-Adyr 326.
—  Kaukasus, Belokanfluß 317, 319.
— Kolumbien, Choco Corregimiento, 

Lagerstätten, Goldgehalte 357.
—  Kongo, Niari, Genesis 196.
— Mazedonien, Barowo, Stragowo, 

Goldgehalt 838.
—■ Oregon, Wallowa-Berge, E n t

stehung 188.
— Otavibergland, Bobos, Guchab 

und Asis 852.
—  Russisch-Asien, Bajan-Aul 321.
— Salzburg, Mitterberg 188.
—- Sibirien, Khakas und Atschinsk- 

Distr., Minusinsk-Gebiet, Genesis 
843.

Kupfer-, Kobalt-, Silber-, Uran-, 
Nickelerze, Gold, Zinnerz, Hoch- 
Katanga 341.

Kupfer-Magnetit, Balchasch-See, 
kontaktmetamorph 179.

Kupfer-Nickelerze, Sibirien, Norilsk 
842.

Kupfer-, Silber-, Gold-, Zink-, Blei
erze, Kanada, Topley Map-Area 
349.
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Erzlagerstätten
Kupfer-Zinkerze, Manitoba 856. 
Magnetit, Chile, E l Tofo in Prov.

Coquimbo, Anal. 294.
Magnetkies, Kanada, Reindeer-See- 

gebiet, Paragenesis 724. 
Manganerze, A frika (Süd-), Post- 

masburg 737. *
— Kanada, Typen 737.
'— Uruguay 357.
Molybdänerze, Kanada, Alice Arm- 

D istr. 347.
Nickelerze, Sudbury, Vorräte 168. 
Pyrit, Harz, Blankenburg, Teufels

bad, Entstehung 730. 
Roteisenstein, Lahn, Tektonik und 

Lagerausbildung 205. 
Seifenlagerstätten, chem. Prozesse 

bei Bildung 209.
Silber, Peru, Colquiiirca, Paragenesis 

_ 198.
Silber-Blei-Zinkerze, Bolivien, Pula- 

cayo 195.
Silbererze, Kanada, Alice Arm-Distr. 

347.
—  Nevada, Pioche-Distr., Ver

drängungslager 735.
Silber, Wismut, charakt. Para

genesenbildung m it Co-Ni-Fe-Ar- 
seniden, sächs.-böhm. Erzgeb. 729. 

Vanadinmineralien, Vork. auf der 
Erde 71.

W olframerze, Vorräte, Weltverbrauch 
168, 711.

W olframit, Asien, A lta i, Rudny 950. 
Wolfram-Zinnerzlagerstätten, Neu

seeland, Stewart-Insel 862. 
Aink-Bleierz-Distr., Joplin, Miami- 

Picher 189.
nnkerze, Deutsche Zinkindustrie 297. 
unnerz, Banka und B illiton , Berg

bau, Gänge und Seifen 340. 
Katanga, im  Archaicum 341. 

Zinnerz-Wolframit, Spanien (NW-), 
San Finx, Genesis 180.

Alpen (Ost-), neue Unters. 303. 
h ue, Gold-, Silber-, Kupfererze 
860.

Colorado, Bonanza-Distr., Gang
gruppen, geol. Karte 1 : 12 000
J-wl.

Deutsch-Bleischarley-Grube, primäre 
Erzmineralien 195.

Erzgebirge, Beiträge 299. 
ugoslawien, Südmazedonien, Blei- 
und Kupfererzlager 838.

Eanada, Clearwater River, Foghorn 
Creek Map-Area 858.

Erzlagerstätten
Kanada, Flußgebiet des Taku, Sti- 

kine und Iskut, Blei-, Silber-, Zink-, 
Kupfer-Golderze 347.

—  Lighting Peak-Area, Osoyoos- 
Distr., Stratigr., Tektonik, Silber
erze 353.

— Manitoba (Südost-), Gold, Zinn
erz, Kupfer-Nickelerze 855.

— Nickel-Plate Mt., Kupferkies, 
goldhaltiger Arsenkies, Magnet
kies, Pyrit, Zinkblende, Tetra- 
dym it 352.

— Owen Lake, Topley Map-Area; 
B. C., Geologie und Min. 348.

Niederl.-Indien, Borneo, Sumatra, 
Celebes 849.

Nordamerika, Missouri, Kansas, Ok
lahoma 853.

— Ver. Staaten 356.
Rumänien, Eisen-, Chrom-, Mangan-

und Pyritlagerstätten 316.
Schweden, Lappland und Gränges- 

berg, Vergleich 293.
— Prospektieren 30.
Südamerika, bolivianische Zentral

anden, tertiäre Magmaprovinz 356.
Essen, Wasserversorgung 75.
Essexit, A lta i, Uba-Region, Anal. 465.
Eucrit

(Quarzporphyr), Irland, Bloody 
Bridge-Annalong, im  Silur 426.

Schweden, Radmansö-Insel, Vork. 
381.

Fährten, Definition 112.
Fältelung glazialer Schichten, Tafel

berg-Serie bei Stellenbosch, Süd
afrika 84.

Fahlerz
Frankenberg, NW-Kellerwald, Vork. 

739.
Kanada, Owen Lake, silberhaltig 

348.
— Taku- und Stikine-Flußgebiet 

347.
Mexiko, Cananea Sonora, Ag- und 

Au-Gehalt 185.
Montana und Idaho Mines Ruby, 

Arizona, Gold- und Silbergehalt
m  .

Parpaner Rothorn, Paragenesis 731.
Peru, Casapalca, Vork. 192.
Schweiz, Andester Tobel, Vork. 308.

Falkenauer Mulde, Schlechtenbildung 
in  Kohlenflözen 239.

Falten, saxonisch, Norddeutschland 7o7.
— siehe auch Tektonik.
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Faltengebirge, Kap, Südafrika 551.
Faltenstellung, Rheinisches Schiefer

gebirge 15.
Faltensysteme, Zusammenschiebung 

oder Biegung 11.
Faltung

Paläozoicum 11.
Celebes, Form 7.
fränkisches Triasbecken, Wieder- 

auflebung variskischer S truktur
gestaltung 542.

Madagaskar, Intrusion von Gabbros, 
Granit, Syenit 978.

Russisch-Asien, Turkmenien, Was
serverhältnisse 616.

Semmering-Quarzitserie 939.
Südamerika, Cordillera de Tierra del 

Fuego, Tertiär, Kreideflysch 989.
Faltungsära, algomanisch 17.
Farbe, Letten, kolloidchem. Betrach

tung 125.
Farbtonmessung, Aschengehaltbestim

mung von Steinkohlen des Poch- 
hammer Flözes 771.

Fastebene, Japan, Liaotung-Halbinsel 
703.

Fayalit
Chibina-Tundren, Vork. in  Gesteinen 

385.
Rumänien, .Neubildung in  einem 

Bohrkern 171.
Feldspat

Best. (K . Ciiudoba) 363.
(Bytownit), Sudbury, Anal. 515.
(Oligoklas), Weißes Meer, Bolschsi 

Medwedok, Anal. 398.
Plagioklas, Belgien, Saint-Pierre, 

Vork. in  Spaltlamellen 403.
therm. Metamorphose 373.
Zersetzungsvorgänge 579.
Bayerischer Wald, Flecken in Dio- 

riten 401.
B rit. Inseln, K in tyre, Fließgefüge 

421.
Norwegen, 100 +  126, Vorkommen 

871.
Oesterreich, Gewinnung aus Peg- 

m atit 1023.
Rußland, Kola, im  Chibina-Massiv 

876.
Ural, Wischnegorsk, Kaslinsk-Ge- 

biet, Lagerstätte 400.
Feldspatgesteine, Einteilung, quanti

ta tiv  865.
Felsit

A frika (Süd-), Kwaggafontein, Salie 
Sloot, Anal., verkieselt 503.

Island, Anal. 524.

Felsit
Transvaal, im  Buschfeldkomplex, 

Anal. 970, 973.
—  Nordost-Pretoria-Distr. und Mid- 

delburg-Distr., Anal. 506.
Fennoskandia

Erzvorräte 310.
Niveauverschiebungen 540.
Relief der Hochflächen und Widden, 

Deutung der Genesis 79.
Festigkeitsprüfung von Gesteinen

1002.
Festländer, Beweglichkeit 5.
Feuchtigkeit im  Hochbau 1007.
Feuerfeste Tone, Ontario, Mattagami- 

Formation 1023.
Filtrationsanalyse, Unters, der für 

Bodendispersität maßgebenden 
Faktoren 144.

Fimbulwinter, postglaziale Klimaver- 
schlechterung 51.

Finnland
Bodenarten, Einteilung 137.
Präcambrium, Gliederung 366.
Rapakiwigesteine und Hoglandpor- 

phyre, W iborgit 372.
Schwerkraftbestimmung 559.
Attu-Insel, Sulfidlagerstätte 316.
karelische Stufe, jatulische Gesteins

fazies, Verbreitung 382.
Outokumpu, Kupfererze, ehern. Zus. 

293.
Flüssigkeitseinschlüsse in Mineralien 

der Erzlagerstätten, in  Bleiglanz 
und Zinkblende der Mississippi- 
Lagerstätten 184.

Fluoreszenz, Salze, Staßfurt 750.
F luorit

Härte, Abnützung in  Kugelmühle 
676.

Frankreich, Auvergne, Martinèche 
und Issert, Lagerstätte 433.

Japan, Hosokura-Mine, Präf. Miyagi, 
Vork. 728.

Fluorithaltige Gesteine, Methodik der 
Analyse 576.

Fluß
Geschiebequellen 698.
Mündungssedimente 118.
Potomae, Maryland-Virginia, Geröll

ablagerung 696.
siehe Wasser.

Flußbettbildung, Geschiebebewegung 
599.

Flußerosion, Schweden, Emanfluß, 
Motalaström 596.

Flußgebiet, Hebung, Wiederbelebung 
der Erosion 603.
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Flußschotter, Analyse und Abtragungs- 
gebiet 598.

Flußschwebe siehe Schwebe.
Flußspat-Quarz-Kupferkiesgefüge, 

Mittelschweden, deformiert 869.
F lut =  Hochtide 90.
Fluviatile Konglomerate, Schweden 129.
Flysch, Bodenbildung in Niederöster

reich 147.
F °ram inif eren

Bodensedimente, quant. Ante il an 
 ̂ Bildung 692.

Glaukonitbildung im  Pariser Becken 
698.

Meeresverbindungen, Wandermög- 
lichkeiten 6.

Forsterit, Böhmen, Hejnä, im  krist. 
Kalk 928.

Forsteritfels, Italien, Monte Somma, 
Anal. 919.

Forstwirtschaft und geol. Aufbau von 
Niederösterreich, Verwitterung von 
Granit, Gneis, Grauwacken 146.

Franken, Zechstein, Trias, Bitumen, 
Stratigr. 801.

Frankenberg, Kellerwald, Kupfererze, 
Herkunft der Metallösungen 739.

Frankenjura, Schwammriffe, E n t
stehung 124.

Frankreich
Bauxitlagerstätten 200.
Allier, Chaltedon—Montagne, radio

aktivste Quelle 374.
Alpen, Metamorphose und Tektonik, 

Bezieh. 869.
Montblanc, Granit, Tektonik 870. 

' Ubavedecke, Morgonmassiv, 
öchuppen 545. 

uyergne, Martineche und Issert, 
Fluoritlagerstätte 433. 

retagne, Kontaktmineralien, Be-
o,!Ln,rmi'g m it schweren Lösungen 
897.

Aveyron, Carbon, Steinkohle 714. 
Leon, Glimmerschiefer, Granu-

aoo’ Granit, Alter, Metamorphose 
o98.

Gherbourg, Kieselgesteine, B lavierit, 
Cambrium 866.

Fnustere, Frez-Bihan, Gerolle 650. 
'ja  In an und Pecheibronn, Erdöl 805. 
,ar,\> Banglade, Schwefel in  Acker

erde, versch. Formen 149.
17qlen’ Erzlagerstätten, Karten

Geologie, Lagerstätten 851. 
o^sika, Reisebericht, Deckenb 
545.

Frankreich
Laguépie, Granitband im  Gneis 434.
Lhacuna-Gebiet, Bauxit, Vork. 737.
Limagne, Bitumen in  Peperiten 792.
—- geotherm. Tiefenstufe 566.
Lyonnais bis Corréze, Glimmer

schiefer, Granitgneiskomplex 23.
Normandie, amerikanisches Massiv, 

periglazial Sandsteinstrom 643.
Pariser Becken, Glaukonitbildung, 

Rolle der Foraminiferen 699.
Perrigny bei Auxerre, Bödenunter

suchung, Sulfate 671.
Pinet (Aveyron), Granit, Vork. 433.
Pontpéan (Ille-et-Vilaine), Minen 

308.
Pontpéan-Minen, Erzlagerstätten im 

D io rit 727.
Provence, Erdbeben 39.
Puy de Dome, magnetische Anomalie 

563.
(Süd-), Phosphatlager 742.
Tabormassiv, Gesteine, Ilom blendit, 

Gabbro, Serpentin, Tektonik 899.
Villefranche-sur-Mer, Temp., Strö

mung, phys. Meereskunde 679.
Val-Joyeux, Gradient des elektr. 

Potentials 565.
Zentral-Plateau, NW, zwei Granite, 

Granulit 896.
Frankreichs Mandatstaaten im  Orient, 

Geologie, Lagerstätten 852.
Frost, aggregierende W irkung auf den 

Erdboden 100.
Frostwirkung

Bodenbildung 648, 650.
Erdboden, Experimente 81.
Gefrieren, Bodenwasser 690.

Fucoiden, Definition 112.
Fumarolen, Montagne Pelée 43.
Fusain

in  Kokskohle 227.
Steinkohle, Minusinsk-Becken 249.

Fusit
Gewebeänderung 763.
holländische Carbonkohle 763.

©abbro
(Hornblende-), Grönland, Nuna- 

takken, Vork. 528.
(Kugel-), Kanalinseln 404.
A frika (Süd-), Vredefort-Gebiet,

Anal. 973.
Asien (Russisch-), Khabarovsk-Di- 

s trik t, Mineralbestand 479.
-------- Uspensk 463.
B rit. Inseln, Ayreshire, Fe ll-H ill bei 

Ardwell, Anal. 411.
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Gabbro
Dnjepr-Gebiet, Vork. 878.
Kola, Pansky-Höhen, Analysen 389.
—  Montscha-Tundra, Typen 387. 
Laramie Mts., Anal. 980. 
Mittelamerika, Aruba, Vork. 985. 
Ontario, Sudbury, Anal. 514. 
Rheinpfalz, Vork. 885.
Rußland, Mariupolkreis, Vork. 882. 
Schweden, Radmansö-Insel, Vork.

380.
—  Hogland-Insel, Vork. 381. 
Südamerika, Nelson-, Duntze-Insel,

Anal. 990.
Vogesen, Vork. 900. 

Gabbro-Dioritgesteine, Transkaukasien, 
Dzirul-Massiv, Vork. 454. 

Ganggesteine, Ayreshire, Untersilur, 
Devon, Tertiär 415.

Garnierit, Celebes, Vork. 851.
Gas

Kohlensäureausbrüche in  schlesisch.
Steinkohlenbetrieben 4. 

in  Sonden 264.
See Issykkul, Sauerstoffgehalt 56. 
Vulkane Javas, Druck 45.
Werra—Fulda-Gebiet, Einschlüsse 

im  Salz 752.
—  siehe auch Erdgas.

Gastropoden
bohrend, Sternberger Oligocän 87. 
Gehäuse, senkrechte Regelung 112. 

Gebäude, Verwitterung im  Innern 1008. 
Gebirgsbildung 

Erdkrustenbau 1.
Erzlagerstätten, Geochemie 711. 
Flysch und Molasse 2. 
Kontinentalverschiebung 5.
Schwere und Wärme 8.
A frika  (Süd-), Analyse des Kap- 

Faltensystems, Karroo-Vulkanis- 
mus 551.

franz. Alpen, Morgon-Massiv 545. 
Karpathen (Nord-), Deckentektonik 

23.
Nordamerika, Wasatch-Gebirge, 

Ueberschiebungen 550. 
und Vulkanismus im Licht der Ve- 

n in g  MEiNESZ’schen Entdeckung 
27.

Gebirgs- und Bodenarten, Verhalten 
unter Belastung 994.

— siehe auch Falten, Tektonik. 
Gebirgsdruckfragen, Zechsteingesteine,

Mansfelder Kupferschieferbergbau 
1013.

Gebirgsschläge, Kärntner Bleizinkerz
lagerstätten 543.

Gebirgsspannung, Ausgleich in  strei
chendem Strebebau 235.

Gefüge
Gesteine, Bez. zu technischen Eigen

schaften 1004.
Granitporphyr, Thüringer Wald, 

Thal-Heiligenstein 377.
Universal-Drehinstrument zur Un

tersuchung 363.
Spessart (Vor-), tektonische und 

analytische Untersuchungen im  
K rista llin  376.

Gefügestatistisches zur Metasomatose 
378.

Gelenkmarmor, Koralpe, Folge der 
Gelenkigkeit, Entstehung 701.

Gelit, kolloid-disperse Sedimente 682.
Geochemie

Gallium, Scandium 48.
Jod und seine Zirkulation, Molybdän 

575.
Kieselsäure als pseudomorphosie- 

rende Substanz 685.
Mangan 737.
Kola, Chibina-Tundren 384.
Rußland, geochemische Schilder, 

Gürtel, Felder, Zonen, Knoten, 
Provinzen, Konzentren 712.

Geochemische Leitelemente 576, 579.
Geochronologie 535.
Geodynamik, Erde 33.
Geophon, Beschreibung 555.
Geophysik

Bayerns Durchforschung 555.
Bodenforschung 31.
Erdöl, Golfküste, Entdeckungen 793.
Prospektieren 29, 709.
Prospektionsmethoden 174.
Radioaktivitätsunters. 867.
Rotes Meer, Störungsbereich, teclin. 

Bruchformen 554.
und Salzbergbau 29.

Geophysikalische Methoden, Bedeu
tung fü r Geologie 554.

Geophysikalische Warte, Königsberg, 
Aufgaben und Arbeiten 28.

Geophysikalisches Prospektieren, Erd
öl, Maracaibo-Becken 826.

Geothermische Messungen, versch. Ge
biete 565.

Gerolle
Archaicum (?), Vereisung, Deutsch- 

Südwestafrika, Otjihaenamaparero 
651.

Maryland, Potamac-Fluß, Schutt
kegelablagerung 696.

Ostalpen, Zentralzone, in  Schiefern 
und Trümmergesteinen 19.
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Gerolle 1
Siegener Rotspat und Toneisenstein 

im  Zechsteinkonglomerat des Nie- ' 
derrheins 194.

Stiller Ozean, Insel Jarvis, Abrasion 1 
674.

Texas, westl., Hagmond-Formation
.700.

Virginia,schwereMineralien darin 695.
Geschiebe

Eisbewegung, Südafrika 84. 
fazettiert und geschrammt, Typen 
. 641.
Schweden, Bohuslän, Funde 642. 

Geschiebebewegung bei Wasserläufen, 
Bettbildung 599.

Geschiebeblöcke, Ostpreußen 80. 
Geschiebelehm, Norfolk und Suffolk, 

schwere Mineralien darin, wie 
Zirkon, Granat, Turmalin, Rutil, 
Disthen u. a. 695.

Geschiebequellen der Bäche und Flüsse 
598.

Gesteine
Analysen, Deutung auf Grund der 

Molekularwerte und petrograph. 
Systematik auf genetischer Grund
lage 364.

—- Tabellen zur Berechnung (H.
von Philipsborn) 863. 

chem. Verwitterung, Verfahren zur 
Berechnung und graphischen Dar
stellung, Basalt von Taubenheim 
a. d. Spree 139.

Festigkeit, Prüfung 1002. 
er ostwirkung 100. 
gebändert, Umwandlung 866. 
f i s c h e  Einteilung 163. 

iohlräume, Grundwasserführer 59. 
Klassifikation, C. J. P. W.-, K r it ik  365. 
mapietisehe Eigenschaften 34.
1 ̂ aterialprüfungszeugnisse, kritische

Betrachtung 1004.
Metamorphose 866. 
säurefest, Ural 576.
Verkieselung 684.
Schweiz, Chemismus 436.
Uruguay, Sandstein, Kalkstein, 

Kieselkalk, b it. Schiefer, Lehm, 
Ion , Vork. 360.

~  S1ehe Eruptivgesteine, Sedimente 
usw.

Gesteinsauflösung, Form durch Wcllen- 
gleitung 69.

j esteinsumbildung =  Kontaminations
prozeß, G ranitkontakt, Alderney, 
B nt. Inseln 405.

Gewässer siehe Wasser.

Gibbsit, Dalmatien, Vork. in  Bauxit 
667.

Gießener Gegend, fossile Struktur
böden, Brodelböden 648.

Gips
Deutschland, Verbreitung, Karte 

1015.
Frankreich, Tardenois, Vork. im  

Mergel 752.
Glas- und keramische Industrie, Erup

tivgesteine als Rohstoffe in  
Deutschland 1021.

Glasgesteine, Island (Ost-), Anal. 524. 
Glatz, Grauer Stein, Altersstellung des 

Basaltes 402.
Glaubersalz

Brasilien, in  Salzsümpfen, E nt
stehung 158.

bulgarische Schwarzmeerküste, Pro- 
vadia, chem. Zus. 756.

New Jersey, im  Watchung-Basalt 200. 
Polen, Hotyn, Kropiwnik, Siwka, 

Vork. im  Gipshut der Kalisalz
lager 746.

Glaukonit
Cenoman, Pariser Becken, Bildung, 

Rolle der Foraminiferen 698. 
Schweden, Bedeutung fü r Sediment

bildung 132.
Glaukophan, Japan, Hokkaido, in 

Quarzschiefern 962. 
Glaukophanschiefer, Japan, Hokkaido, 

Vork. 486.
Glazial

Ablagerungen, allgem. Schema 638. 
Konglomerate, Entstehung, E inte i

lung in  T illite , fluvioglaziale und 
Eisdriftkonglomerate 129. 

Lößbildung 694.
Mächtigkeitsbest, der Ablagerungen 

auf seismischem Wege 637. 
(Post-), Klimaänderungen 586. 
Quartär, Brit.-Ostafrika 646.
A frika (Süd-), Griqualand, Nooitge- 

dacht 83.
Alai-Pamir-Expedition 1928 644. 
Grönland, Eisdickenmessung, Plasti

zitä t 646.
Norfolk und Suffolk, schwere Minera

lien im  Geschiebelehm 695. 
Schwarzwald (Süd-), Morphologie

642.
- Glazialbildung, Pyrenäen, östl. 643. 

Glazialgeologische Studien, Vatüa-Jo- 
kull, Südrand 80.

, Glazialsee Cowanesque, Pennsylvamen, 
Vergleichsobjekt m it deutschen
Gebieten 79.
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Gleitschiefer, Vererzung, Bleizinkerz
lagerstätten der Ostalpen 171. 

Gleitung, diluviale Grundmoräne, Hal
lenser Gegend 83.

Gletscher
Bodenschichten, Temp.. Inlandeis 

640.
Diluvium , Montenegro 644. 
Karakorum, Nubra- und Shyock- 

gebiet, Ueberschiebungen 645. 
Salzachgebiet, erloschene Seen 80. 
und Tektonik 639. 
siehe auch Eis.

Gletscherforschung, neue Wege und 
Ziele 639.

Gletscherschliffe 
Kimberley, Nooitgedacht 83. 
Pyrenäen, östl. 643.

Glimmer
(Kali-), Bildung bei Metamorphose, 

Sorption des Kaliums in  tonigen 
Sedimenten 659.

Sibirien (Ost-), Kluß W itim  und 
Birjussa, Vork., Vorräte 339. 

Weißes Meer, Nordkarelien, Anal. 
397.

Glimmerschiefer
Alpen (Ost-), Oststeiermark, m it

Granat-Tommerschiefer 938.
Frankreich, Bretagne, Léon, A lter, 

Turmalin darin 898.
Frankreich, Laguépie, Bildung 434. 
— Tabormassiv, Vork. 899.
Kola, Litzagolf, Ostufer, Vork. 393. 
Thüringer Wald, Gefügeanalyse 378. 
Ungarn, Sebeser und Zibius-Gebirge, 

Typen, Anal. 450.
Glutwolke, Merapi-Vulkan 1930, Java 

45.
Gneis

(Augen-), Nordamerika, Bedford, 
Genesis 982.

Bodenbildung in Niederöstorreicli 
147.

über Tertiär, Kalifornien, westlich 
le jon  Pass, wurzellose Klippe 551. 

Aarmassiv, Metamorphose 926.
A frika (Ost-), Tanganyika-Territo- 

rium, Ufipa-Plateau, Typen 499. 
Alpen (Ost-), Steiermark (Ost-), 

Augenschiefer, Weißschiefer 938. 
Erzgebirge, petrogenetische Ablei

tung des roten 402.
Italien, Auriner Alpen, Vork. 907,911.
—  Malga Dura, Alpe dei Sassai und 

Castello di Campo Tunes, 3 Anal. 
910.

—  Traversella, Vork. 435.

Gneis
K rivo i Rog, Typen 877.
Ontario, Killarney, Anal. 514. 
Rußland, A lta i, Uba-Region, Typen 

469.
—  Kola, Litza-Golf, Ostufer, Vork. 

391, 393.
— Mariupolkreis 878.
— Weißes Meer, Vork., Arten 384. 
Südamerika, Brasilien— Uruguav

520. J
Tschechoslowakei, Böhmen (Süd-) 

Tabor 928, 930.
Ungarn, Sebeser und Zibius-Gebirge 

Typen, Anal. 450.
Weißes Meer, Nordkarelien, Kyma- 

Höhen 397.
--------Pomorische Küste, Arten,

Mineralkomp. 399.
Gneisgranit

Frankreich, Laguepie, Vork. 434. 
und Granitgneise, Sachsen, A lter 401. 

Goethit, Ungarn, Bodayk, Vork. in 
Bauxitroherde 151, 201.

Gold
Geochemie 575. 
magnetischer Nachweis 560. 
Prospektieren 163.
Seifenlagerstätten, Bildung 210. 
und Silber in Fahlerzen und Blei

glanz, Vereinigte Staaten und 
Mexiko 185.

A frika, Goldküste, Obuasi, Vork
341.

— Madagaskar, Vork. 343.
— (Süd-), Far East-Rand, Para

genesis 735.
—  — Transvaal, Pilgrims-Rest 

Goldfield, Vork. 181.
—  -------Witwatersrand, Bergbau

342.
Alaska, Dennison Fork-D istr., Auf

suchung in den Gesteinen 187. 
Alpen (Ost-), Hohe Tauern, Wande

rung 732.
Asien, A lta i, Rudny, Kalbinski- 

Gebirge, Vork. 848.
— Dsungarei, Vork. in  den Gebirgen

848. 8
Eisenberg bei Corbach, Lagerstätten

beschreibung 299.
Homestake-Mine, Quarzkörper, Vor

kommen, Metamorphose 832.
Idaho, Snake River, Seifen 740.
Java (West-), Purwakarta, Vork. 211. 
Kalifornien, Alleghany-Distr., in tru - 

siv-hydroth. Lagerstätten 186.
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Gold
Kanada, Beresford-Rice, östl. W inni- 

peg-See, in  Quarzgängen 854.
-  Manitoba (Nordwest-), in  Quarz

gängen 856.
Ontario, Lagerstätte, Telluride,

Paragenesis 724.
f>TI Lake Min. Camp, Zink- 

blende, Kupferkies 348.
Mexiko, Chihuahua, auf Uranpech

erzgängen 178.
Aif'derl.-Indien, Borneo (West-), 

Vork. 849.
Peru, Inambari-Distr. 860.
Rußland, Kokchetav, Seifen 740.
Schweden, Boliden, Paragenesis der 

Erze 291.
Siebenbürgisches Erzgebirge, Lager

stätten, Zukunft des Bergbaus 721.
Spanien, Huesca-Prov., in  P y rit 837.
Südamerika, Bolivien. Lagerstätten 

859.
— Brasilien, Chile, Pumillahue, im  

Sand und Konglomerat 862.
—- — Jacutinga, auf Pyritquarz

gängen 200.
Chile, E l Chivato bei Talca, Pyrit, 

Bleiglanz, Zinkblende 725.
— N iriv ilo , Vork. in  P y rit 861.
— Quilpue ,in Wildbachschottern 

861.
— — Vork. 861.
~  Uruguay, Lagerstätten 358.
lauern, Naßfeld, Erzvorrat 305.
Utah, Stockton, Vork. m it Zinnober 

729.
C maJr1S’ Gondo, Bagerstätte 181.

°id-Silbergänge, Japan, Idzu, Inesit- 
r  j  ork- darin 181.
P ondwana, Südamerika, Sandsteine 520. 
wabenbruch, Jordantal; Fläm-Tal in 

Norwegen 546.
rabsteine, Schäden, Ursache und Ver- 

Kleidung 1009.
raben, saxonische, Entstehungsarten

Granunatit
Belgien, Saint-Pierre, Brechung 403. 
Ulrvin-), Ungarn, Dealul Cläbucetu- 

lui, Anal. 451.
Granat

Aberdeenshire, in metamorphosierten 
Kalken 890.

Kanada, Verarbeitung 1014. 
Norwegen (West-), in  Anorthosit- 

gabbro, Entstehung, Anal. 874. 
Ungarn, Cserhät-Gebirge, Vork. in 

Andesiten, Anal. 446.

Granit
(A lb it-), Oregon, Sparta, Entstehung 

509.
(Kugel-), exotropisclie Kristallisa

tion, Rapakiwi-Struktur 371. 
Rapakiwi, Entstehungsalter 369. 
techn. Verwendung zur Flaschen- 

fabrikation 1022.
Aarmassiv, 4 Ausbildungsformen, 

D ifferentiation 926.
A frika, Gabon bis Franz.-Kongo, 

Mineralbestand 341.
—- (Süd-), Mutue Fides, Anal. 504. 
Alpen, Montblanc, Einfallen, Tek

ton ik 870.
— (Ost-), Aspang— Kirchschlag, dio- 

ritähnliche Differentiationspro- 
dukte 441.

--------Kärnten, Nötseh, Anal, von
Spessartit 440.

--------Steiermark (Ost-), Wenigzell,
Pöllau 938.

Asien, Indochina, Laos, Nam Pha 
Thene, Anal. 498.

— (Russisch-), A lta i, Rudny, Tvpen 
951.

—  — Kazakstan, Typen 949.
—. — Khabarovsk-Distr., Vork. 478.
--------Nerchinsk-Distr., A lter 952.
------- - Neusibirische Inseln, Mineral

bestand 480.
--------Transbaikalien, Typen, Mine

ralbestand 470.
B rit. Inseln, Alderney, K ontakt

bildung 404.
—- — Ayreshire, Byne-Hill, Girvan, 

Anal. 414.
— —• Leinster, Phasen, Mineralgehalt

426.
—- — Lundy-Island, A lter, Erze da

rin  422.
Elsaß, Ballon, radioaktive Wässer 

darin 375.
Finnland, Onas, A lter 368. 
Frankreich, Bretagne, Leon, A lter 

898.
—- Pinet (Aveyron), Vork. 433.
— Zentral-Plateau, NW, 2 Arten, 

Mineralgehalt, Bezieh, zu Granu- 
li t ,  Uebergang in  Gneis 896.

Italien, Cima d’Asta, Anal. 901.
— Sardinien, Arbus, Vork. 921. 
Niederl.-Indien, Karimata-Inseln,

Typen 963.
Niederösterreich, Waldviertel, Ver

witterung 146.
Nordamerika, Laramie Mts., Anal. 

980.
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Granit
—  Quebec, Opemiska-See, Anal. 511. 
Norwegen, Feldspatgehalt, Anal.

871, 873.
Rußland, Kola, alkalische Intrusion, 

westl. Kontaktzone des zentralen 
Wasserscheidegebietes, Anal. 389.

— K rivo i Rog, 5 Typen 87.
— Litzagolf, Ostufer, Arten 392.
— Mariupolkreis 879.
Südamerika, brasilian.-uruguayisches

Grundgebirge 518.
— Feuerland, Vork., Anal. 989.
—  Uruguay, Vork. 986. 
Tschechoslowakei, Böhmen, Cistä-

Jechnitzer Massiv, Analyse der 
Haupttypen 931.

-------- (M ittel-), Anal. 928.
Dumbier und Bystra-Tal, Ver

witterung, Ursache 934.
— Karpathen, Oravsky Podzämok, 

Jelsava, Anal. 932.
Ungarn, Hohe Tatra, 4 Typen 940. 
Vogesen, Typen 900.
Weißes Meer, Pomorische Küste, 

Arten, Mineralkomp. 399. 
Granitgneis

Ontario, K illarney, Anal. 513. 
und Gneisgranit, Sachsen, Alters

stellung 401.
Granitkaolinit, Baden 169. 
G ranitmylonit, Frankreich, Laguepie, 

im  Glimmerschiefer 434. 
Granitporphyr

Afrika, Pretoria-Distr., Röodeportie 
Anal. 973, 975.

Böhmen, Porici an der Säzava bei 
Coreany, Gang m it Granodiorit- 
Porphyrit 927.

Thüringer Wald, Thal-Heiligenstein, 
gefügeanalyt. Unters. 377. 

Granodiorit, Böhmen, Racice bei 
Blatnä, Anal. 928.

Italien, Cima d’Asta, Anal. 901, 
906.

Vogesen 900.
Granophyr

A frika  (Süd-), Stavoren, Anal. 504. 
Irans vaal, Pretoria-Distr., Ueber- 

gang in Felsit 507.
Granulit

(Hornblende-), B rit. Inseln, Ayre- 
shire, Millenderdale-Farm, Bou- ] 
gang bei Colmonell, Anal. 413. 

Frankreich, Pertre, Kontaktverände- 
rungen 897.

—  Zentral-Plateau, NW , Mineral
gehalt, Stellung zum Granit 896.

Graphit
Dsungarei, Vork. 849.
Uruguay, Vork. 358.

Gravimetrie
, Bedeutung fü r Geologie 556.
i siehe Schwere, Schwerkraft.

Griechenland, Thasos, Geologie und 
Lagerstätten 195.

Grönland
(Ost-), Jurakohlen 774. 
siehe Arktis.

Grönlanddrift, Hebungseffekt 5. 
Gründungskörper, Einsenkung, E in

fluß der Flächengröße 997. 
Grünerit, Oberer See, Neubildung 833. 
Grünsand, Harz, Blankenburg, Teufels

bad, P y rit darin 729.
Grünstein

(Dalmatianit), Quebec, Amulet- 
Mine, Noranda, Anal. 511. 

ophiolithisch, Südamerika, Cordillere 
von Tierra Fuego, Vork. 988. 

Kanada, Coquihalle-Region, aus An- 
desit, Gabbro und D io rit ent
standen 868.

Grundwasser siehe Wasser (Grund-) 
Guardiait, Phlegräische Felder, Ponza, 

Anal. 920.
Gyttja, Bildung 694.
Haarsalz, Kaukasus, Belokan-Fluß, 

Alunogen, Ila lo trich it, Keramo- 
ha lit 317.

Hälleflint-Leptit-Form ation, Schwe
den, Upsala 874.

Häm atit
A frika, Sierra Leone, Lagerstätte

832.
Niederl.-Indien, Karimata-Inseln, 

Vork. im  Skarn 965.
Schweiz, Gonzen, Lagerstätte 307. 
Sibirien (Ost-), Olchonsk, Vork. 333. 
Spanien, Ojos Negros, Vork. 832. 
Uruguay, Lagerstätten, Itab irite  am 

Sa. Luciafluß 357.
Härte, Kugelmühlenbestimmung 675. 
Hakenschlagen, Harz, im  Buntsand

stein 542.
Ila lloysitton, Jory im  Pariser Becken, 

R u til und Anatas darin 105. 
Hamburg

Bohrlöcher, Temperaturen 565. 
Tertiärsedimente 698.

Harz (Gebirge)
Bielstein bei Rübeland, Höhlen 

Bildung 68.
Blankenburg, Teufelsbad, Schwefel

kieslagerstätte (Vitriolschlamm)
729.
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Harz
Diabasgänge, Eisenerze, magnetische 

Messungen 561.
Hadautal, Nephrit, neues Vork. 373. 
Was des Vorlandes, atektonische 

Faltung, Hakenschlagen 541. 
Wgsteinhöhle, Himmelberghöhlen I  

und I I ,  Himmelreichhöhle, aktive 
Wasserhöhlen 69.

Harze
iossil in  Kohle, Ruhrgebiet 278, 829.
— Systematik und Tabellen 272, 

275.
—  Telegdit aus Siebenbürgen 283.
—  und rezent, Bernstein 274. 
westfälische Kohlenflöze, Vork. 278,

829.
Hastingsit, Mariupolkreis, Vork. 881. 
Hauyn-Riedenit, Ita lien, Monte Vul- 

ture, ehern. Zus. 436. 
Hebungseffekt und Grönlanddrift 5. 
Helgoland

Kupfererze im  Buntsandstein 699. 
Patella vulgata, Verschleppung 87. 

Helium
Gehalt des Berylliums 575. 
Kalisalzbergbau, Rheinebene, Mög

lichkeit der Gewinnung 746. 
Deutschland, Erschließungsfrage 

264.
Ver. Staaten, Gewinnung 264. 

Hemoxydil, Weichbraunkohlenart 769. 
Hercynit, Korea, Shö-Enpö-Tö, Vork. 

180.
Hieroglyphen, Definition 112.
Hohlen

Dinkelberge bei Basel, Erdmanns-, 
Tschamberhöhle, Muschelkalkver- 
karstung 592.

Harz, Bielstein bei Rübeland, Bau- 
manns- und Hermannshöhle, Bode- 
®rosion, Tropfsteinhöhle, aktive 
Erosion 68, 69.

Neu-Mexiko, Nationalpark, Sinter- 
bildung 69.

Ungarn, Aggtelek, Länge 629. 
Virginia-Tal, Bildung 629.

HölzePfSteinbildUnS 628' 
verkieselt, Aegypten 686.

Tr „  Dseudomorphosen 680.
Holland, Carbonkohle, V itr it ,  Fusit, 

H un t darin 764.
olothurien, A tlant. Ozean, westl., 

Arten 115.
olzkohle, Gewebeänderung 763.
°°  08^** '’ Westindien, Aruba, Vork.

Hornblende
detritisch, R eliktstruktur 698- 
Connecticut, Torrington, uralitisch 

979.
Italien, Cima d’Asta, im  Tonalit 903. 
Norwegen, Agder, aktinolithisch 374. 
Rußland, Weißes Meer, Vork. in  Ge

steinen, Anal. 383.
Sudbury, Brech., Anal. 513.
Ungarn, T itianul, aus Amphibolit, 

Anal. 451.
Hornblende-Akerit, A frika (Süd-), Uys- 

kraal, Anal. 505. 
Hornblendegesteine

Kamtschatka, Andesite, Anal. 953. 
Oststeiermark 939.

Hornblendeschiefer, Irland, Round- 
stone-Distr., Vork. 428. 

Hornblendit
Transbaikalien, Bargusinski-Kreis, 

Vork. 473.
Vogesen, Vork. 900.

Hornfels
Cornwall, Kenidjack, G ranitkontakt

zone 406.
Hornblendeschiefer, Aberdeenshire, 

Anal. 889.
Hornstein, K rivo i Rog, Vork. 878. 
Hum ifikation, tertiäre Kohlen, Humo- 

lithe und Saprohumolithe 764. 
Humus, Bodenfarbe, Abhängigkeit 660. 
Humusstoffe im  Boden, Zustands

formen 140.
H ydrarg illit

Dehydratation 150. 
thermischer Abbau, Phasenbildung 

138.
Hydrologie siehe Grundwasser, Wasser, 

Quellen, See.
Hydrologische Fachausdrücke 51. 
Hydrothermale Lagerstätten, E inte i

lung 165.
Hydrozinkit, Asien, Takeli-Gebirge, 

Vork. 733.
Hypersthen

Sardinien, Albus, in  basischen Ge
steinen 923.

Tschechoslowakei, Vepor, Brechung 
933.

Ungarn, Cserhät-Gebirge, im  Andesit 
446. . .

Idd ingsit, Transkaukasien, Am B il
dung aus O livin 471. ■ ..

Ijo lith , Weißes Meer, Kap Turji, 
Vork. 395.

Ilm enit ,
Korea, Sho-Enp6-T6, Vork,, ehern. 

Zus. 180.
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Ilm enit
Quebec, St. Urbain, Genesis 177. 
Virginia, Westzentral, Parageneis 

716.
Immersionsmethode, Beitrag zur E n t

wicklung 363.
Indischer Ozean, Mauritius-Laven, Ba

salt, Trachyt, Anal. 991. 
Indosinia =  Carbon bis Rhät, Forma

tionsbezeichnung 487.
Indosiniden, Indochina. S truktur 550. 
Inesit, Japan, Idzu, auf tertiären Gold- 

Silbergängen 181. 
Ingenieurgeologie

Elemente (R ies und W atson) 994. 
Grundwasser und Quellen 59. 

Inkohlungsprozeß 225.
Inselberge, fossile, Andalusien, Siid- 

westdeutschland 587.
Irid ium , Bestimmung kleiner Mengen 

in Platin 576.
Island, Hofs- und Langjökull, Schnee

grenzen, K lim a 644.
Island (Ost-), Felsit, Anorthoklas- 

gesteine, Anal. 524.
Isar, München, Wehranlagen u. Grund

wasserverhältnisse 66.
Isolierstoff, Preßbernstein 288.
Isostasie

Erde, Lehre von der Dreiachsigkeit 
537.

Schwere und Geoid 556.
Sibirien (West-) 537.

Isostatische Kompensation, Schweizer 
Alpen, Erdkrustendicke 538. 

Ita b irit, Brasilien, Entstehung, Eisen
erze 834.

Itacolum it, Madagaskar, Vork. 978. 
Italien

Austriden, Gneise, Phyllitschiefer, 
A p lit 908.

etruskische Skarabäen aus Bernstein, 
Handel 284.

Auriner Alpen und Vedrette Giganti, 
Kalkschiefer, Ophiolithe, Gneise, 
Mineralbestand 907, 911.

Basilikata, Monte Vulture, Gesteine 
und Mineralien, chem. Zus. 435. 

Campana und Monte Vulture, Insel 
Ischia, 93 Gesteinsanalysen 911. 

Cima d’Asta, Hornblende-Tonalit, 
Monzonit, Ap lit, Granophyr, Anal. 
901.

Herbetet— Grivola— Grand Nome- 
non, Geologie 911.

Istrien, Dalmatien, Apennin, Apu
lien, Bauxitlagerstätten 200, 202. 

Lecce, Castro, Phosphate, Vork. 740.

Italien
Parma, Oelaustritte und Jod-Brom- 

Salzwasser 805.
Phlegräische Felder, Vicoit, Som- 

mait, Pirossenolit, Lamprophyr, 
Phonolith, O ttajanit, Leucitit, 
Missourit, Anal. 917.

Sardinien, Arbus-Gebiet, Granit, Cor- 
nubianit - Schiefer, Trachyttuff, 
Gabbro, Basalt, Andesit, O livin- 
gesteine, Anal. 921, 923.

Tirol, Dolomitisierung m itte ltriad i- 
scher Kalke 688.

Traverselia, Piemont, pyrometaso- 
matische Gesteine, Erzausschei
dung 435.

Venedig, Grundwasserstände, Ver
gleich m it Piave, Brenta und 
Etsch 78.

Japan, Tanna-Tunnel, Erdbeben 40.
—  siehe Asien.

Jarosit, Asien,Takeli-Gebirge,Vork. 733. 
Jaspis, Ungarn, Säg-Berg, in Basalt, 

Ausgangsprodukt ein Tongestein 
939.

Jatulische Gesteinsfazies, Finnland 382. 
Jod

Geochemie 575.
im Trinkwasser, Lettland, Kropf

bekämpfung 53.
Juksporit, Chibina-Tundren, Vork. 385. 
Jura

Oesterreich, Winetsham, SiallitDrofil 
158. *

Arktis, Grönland (Ost-), Kohlen 774. 
Asien, China und Mongolei, Kohlen 

Pflanzenreste, Tracheiden 764
—  Ferghana-Gebirge, Steinkohle, 

Tektonik 247.
—  Sibirien, Kusnezk-Becken, Kohle, 

Pflanzen 779.
—  Transbaikalien, Gesteine 634. 
Rußland, Ural, Erdöl, Tektonik 813.

Jurakalk-Basaltbreceien, Daubniz in 
Böhmen, Kontaktneubildungen

H afe r aus Bernstein, Untersuchungen 
auf Melanogen 86.

K a in it, Staßfurt, Paragenesis 751. 
K ain itha lit, Polen, Zersetzung, Bora- 

citbildung 747.
Kalisalz

S truktur- und Gefügeuntersuchung

Deutschlands Vorräte in  5 Gebieten 
745.

Rußland, Solikamsk, Schichtfolge 
Tektonik, Färbung 753.
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Kalisalz
lexas, Neu-Mexiko, Perm, Um bil

dungen 222.
'Verra—Fulda-Bezirk, bergbauliche 

Entwicklung 743.
Wilhelmshall-Oelsburg, Bergbau,

K  ..P rofil 747.
j^aliutn. Auslaugung in  Böden 143.
Walk, mikrobiologische Fällung in der 

tropischen See 89, 692.
Kalkböden, Einfluß auf Trinkwasser,
j.  Krebssterblichkeit 53.
Walkfällung, bakteriologische, in  tro- 

pischer See 89, 692.
Walkhydrat im  Portlandzement 1018.
Kalkphosphatzersetzung 742.
Walkschiefer, Ita lien, Valle Aurina und 

Val Del Vento, Vork. 907.
Kalkschlamm, Bahama-Inseln, E n t

stehung durch Organismen 692. 
Kalkstein

Devon und Silur, Ontario, Moose 
River, ehern. Zus. 1024.

Aberdeenshire, Middle Deeside, Me- 
tamorphose 888.

Kalotermes, Kotproduktion der Gat
tung 86.

Kanada siehe Nordamerika.
Kaolin

Dispersoidchemie, W irkung von 
Ammoniumoxalat, E lcktrolytzr 
Sätze 106.

Kaolinit, Entstehung 139.
Moskauer Braunkohle, K rist., En1 

stehung 775.
Dberpfalz, Bildungsweise, Zusan 

menhang m it cretacisch-tertiärei 
ir  rnab-U rvils-System 667. 
wao mismrung, flächenhaft 159.

105 ’ ^aarSebiet, Mineralkomj

Karpathen
Mähren, Steinkohle, Fortsetzung d(
,1.T0°®rschlesischen Beckens 772.
U’ Ord-), Deckentektonik und Tel 

tonik des autochthonen Unte: 
K  grnndes 23.

arproblem, Bedeutung fü r ostalpir
■¡r Geomorphologie 707. 

Karstnphän° men 59'
Hydrographie 69, 604.
Gorz—Triest, Roterde, Entsteh. 152. 

esseltäler, Adelsberg, Z irknitz, Pla- 
T nma 702.
Karte

Deutschland, technisch verwendbare 
Gesteine 1014.

Karte
geol. 1 : 4000 für Bodenaufnahme in 

Schweden 161.
geol., Kentucky 1 : 500 000, Erdöl- 

und Gasgebiete 268.
geol., Ostrau-Karwiner Becken 

1 : 100 000 242.
Kartierung, Böden 160.
Karviol, Bildung in  Höhlen 628.
Katastrophentheorie 529.
Kaukasus

Kabarda-Balkarien, Malka-Eisen- 
Chrom-Nickelerze 208.

(Nord-), Ostbalkarien, Arsenkies, 
Vork. 195.

Südabhang, Belokanier Flußgebiet, 
geol. Skizze, nutzbare Mineralien 
316.

siehe auch unter Asien.
Keramische Baustoffe, Wetterfestig

keit 1008.
Keramische Industrie, Ontario 1024.
Keratophyr, Norwegen, Hersvik, So- 

lund 873.
Keupermergel, german. Formation und 

alpines Orogen, Vergleich 126.
Kieseigelit, Namib, Entstehung 682.
Kieselgur siehe Diatomeenerde.
Kieselgurlager, Oregon, biogen 219.
Kieselhölzer, Aegypten, ehern. Unters. 

687.
Kieselkalk, helvetische Kalkalpen, 

Vork. 127.
Kieseloolithschotter, Westdeutschland, 

arides (?) K lim a 588.
Kieselsäure

authigene, Einkieselung und Ver
kieselung 680.

Kolloid, stabilstes, im  Boden 662.
Kieselsäurebestimmung in Silikaten 

576.
Kieselsäure Wanderung, Verkieselung in

der Natur 680.
Kieselschiefer, Eisenberg bei Corbach, 

Vork. 299.
Kieselzinkerz, Asien, Takeli-Gebirge, 

Vork. 733.
Kieserit

Staßfurt, Paragenesis, Fluoreszenz 
750.

— Vork. 749.
Kieslagerstätten, in tru s iv , in  Serpentin 

177.
Norwegen, Genesis 314.
—  siehe auch P yrit usw.

K im berlit
Diamantführung, Borneo und Süd

afrika 715.
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Kim berlit
A frika (Ost-), Iramba-Plateau 499.
Borneo, Herleitung der Lebursteine, 

Diamant 490, 715.
Klassifikation

D aly ’s K rit ik  auf die C. I. P. W.- 
365.

Pegmatite 864.
Kliffküste, Golf von Triest 679.
K lim a

arides, Bodenzersetzung 661.
postglaziale Aenderungen 586.
Boterdebildung, Karst 152.
Trockengrenze Südamerikas 50.
Tropen, Moorbildung 765.
Vergangenheit und heute 586.
Waldeinfluß 54.
A frika (Süd-), Bodentypen G64.

K lu ft, tektonische, Erklärung 540.
Knollengneise, Tauern 21.
Kobaltglanz

in  Serpentin 177.
A frika (Süd-), Far East Rand, Para

genesis 735.
Kobalt-Nickel-Eisen-Arsenide, Para

genesen von ged. Silber und Wis
mut, sächs.-böhm. Erzgebirge 729.

Kobalt-Nickel-Silbergänge, Kongsberg, 
Vork. 185.

Kohle
analytische Zerlegung 226.
Bergbau in  Preußen 1931 296.
Bildung und Umwandlung, neue Ge

sichtspunkte 224.
Carbon, Holland, V itr it ,  Fusit, D u rit 

darin 763.
Entstehung, Entwicklung unserer 

Vorstellungen 231.
— Veredlung und Verwertung 223.
Erdöl, Asphalt, Entstehung 796.
Extraktstoffe, Bitumen 766.
(Fett-), Ruhrcarbon, Psygmophyl- 

lum, neuer Pflanzen-Leithorizont
235.

Jura, Kusnezk-Becken, Pflanzen- 
stratigr. 779.

Klassifikation 228.
Kokfähigkeit 227.
Inkohlungsgradbest. 224.
Metamorphose, künstliche Inkohlung 

764.
mikroskop. Unters., Pollenanalyse 

760, 762.
Moorbildung in  den Tropen, Minas 

Geraes 765.
Pollen- und Sporenanalyse 226, 760.
(Ruß-), Zwickau, Fusit aus Cor- 

daitenholz 768.

Kohle
A frika  (Süd-), Vryheid und Piet 

Retief 782..
Asien, Dsungarei, Vork. 849.
B rit. Inseln 774.
Bulgarien (West-), Vork. 244.
Falkenauer Mulde, Schlechtenbildung 

239.
Grönland (Ost-), im  Jura 777.
Indien 260.
Minusinsk-Becken, Analyse 253.
— Moshchny, Chernogorski Mines 

249.
Nordamerika, Montana, Rosebud, 

Powder River und Custer Co., 
Vorrat 782.

Schweden, Västergötland, Erdöl im 
Cambrosilur 805.

Sibirien, Kusnezk-Becken 244; Strati
graphie, Pflanzen 776, 778.

—  (Ost-), Irkutsk-, Kansk-, Tun- 
gusk- und Tschulym - Jenissei- 
Becken, Vorräte 339.

Westerwald,Kontaktmetamorph.767.
und Oelschiefer 760.
siehe auch Steinkohle.

Kohlengerölle, Jarvis-Insel, Stiller 
Ozean 675.

Kohlenharze, siehe Harze.
Kohlensäure

Ausbrüche in Bergwerken 4, 242, 
533, 751.

Gleichgewicht in Meerestiefen 108.
Steinkohlenflöze, W irkung von 

Sprengschüssen 996.
Schlesien (Nieder-), Neurode, im  

Obercarbon, Herkunft und Zu
fuhrbahnen 242, 533.

Kohlensäurequelle, Kaukasus, Grusini
sche Heerstraße 632.

Kohlenschiefer
Chakassien, Radioaktivität 375.
Minusinsk-Becken, Anal. 252.

Kohlenwasserstoffe, Hydrierung 263.
Kolloide in  Schwarzerde, Bauxit, Pod- 

sol und A llit  142.
Kolloidton, physik. Eigenscli. 107.
Kolum bit, Transkaukasien, Dzirul- 

Massiv, Vork. 456.
Konglomerat

(Riesen-), Kabarda-Gebirge im  nördl. 
Kaukasus 644.

Brasilien, Larras-Serie, Diamant
gehalt 213.

Ruhrcarbon, Paläogeographie 235.
Rußland, Chechzir-Serie 477.
Schweden, Paläozoicum und Meso- 

zoicum 129.
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Konglomerat
Tschechoslowakei, Karpathen

(West-), Podhala, Orava-Tal, Ba- 
salschichten des Paleocän 932. 

¿cntralzone der Ostalpen, Rannach- 
v  Serie 21.
Konkretionen, Pyrit, Oberdevon, 

Langenaubach 689.
■Kontakthof Brockengranit, zu Ma- 

gnetit metamorph. Eisenerze 562. 
Kontaktmetamorphose

Braunkohle, Westerwald 767. 
Kupfer-Magnetit-Lagerstätten NO 

Balchasch-See, Russisch-Asien 179. 
Lagerstätten 168.
Lithiumpegmatite bei Keystone, 

Süddakota 509.
Asien, Khakas und Atschinsk-Distr., 

jffinusinsk-Gebiet, Kupfererzlager

Böhmen (Süd-), nordöstl. Tabor 929. 
Bretagne, Granit und Sedimente, 

Mineralien 897.
B rit. Inseln, Aberdeenshire, Deeside- 

Kalk, Hornfels, Anal. 889.
Irland, Carlingford-Distr., Minera

lien 423.
Mt. Blanc, Protogin 373.
Ungarn, Börzsöny-Gebirge, Andesit 

und Dacit 940.
Kontaminationsprozeß, Granitkontakt, 

Alderney, B rit. Inseln 405. 
Kontinent 

Beweglichkeit 15.
Entstehung 6 

^ t r a k t io n ,  Erde 532.
nvektxonsströme, Gebirgsbildung, 

Krm “ (^mentale Schollenbewegung 8. 
Pl° m h von Nagekäfern in  Lias-

K o r a lS i ^  nÜla’ Rumänien 763‘

S tu fe ’n ^ 0 BÜdunS 104‘ 
Korngröße

Aufschlämmung m ittels Aräometer
wö, 102.
ederung, Einteilung der Mineral
boden 670.

¡^ •B o ile n a n a ly s e , Best. 654.

> 7 f a Ä i ! L ,
Korund andkÜSte 97‘

A0T te’/ i? est- in  Kugelmühle 676. 
Kornnü Kussisch-), Semiz, York. 843. 

orund-Diasp orfeis-Gerolle (Lebur-
Borneo (West- u. Südost-), 

vork. m Diamantgebieten 487.
N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate

K ot in Sedimenten 86.
Krakatau-Insel Lang Eiland, Boden

pro fil aus Bimssteinmaterial von 
Eruption 1883, 154.

Kreide
Asien, Turkmenien, Wasserführung 

614.
------- - Persien, Sunibar- u. Chandyr-

Flußgebiet 624.
Mittelamerika, Bonaire, Washi- 

kemba-Pormation 983.
Nordamerika, Alberta, Erdöl, S trati

graphie 826.
--------Foothills, Kohle 783.
—- Texas, P rofil 758.
Rußland, Ural, Erdöl 812.
Schweiz, helvet. Kalkalpen, Sand

stein, Eehinodermenbreccie 127.
Südamerika, Feuerland— Patago

nien, westl. Inseln, Erdöl 271.
Wietze—Steinförde, Erdölvork. im  

Senon 265.
Kreuzschichtung, Sand und K le in

rippein im  Diluvium , Dresden— 
Zschertnitz 588.

Kristallines Gebirge, Ostalpen 
935, 937.

K rugit, Gemenge von A nhydrit und 
Polyhalit 751.

Krustenbewegungen
geolog. Bedeutung 3.
Leinegebiet 541.

Kryokonitvork. i. ostgrönländischem 
Packeis, ehern. Zus. 591.

Küste
Golf von Triest, Formen 679.
Michigan-See, Rückgang durch Ab

tragungswirkung der Brandung 
595.

russische, Schwarzes Meer, Sand
wanderung 677.

Küstenebene, Maryland, Potamac 
schafft Geröll in  Schuttkegel 696.

Küstensenkung, neuzeitlich, deutsche 
Nordseeküste 7.

Küstensenkungsfrage 90.
Kugelabsonderung im  Tuff, Schwab. 

A lb 887.
Kugelbildungen von Gesteinen 372.
Kugelmühle, Abnützungsmessung 676.
K u lla it, Schweden, Dalby, Mineral

bestand 875.
Kupfer

gediegen, Helgoland, im  Buntsand- 
stein, Vork. 700.

Michigan, in Sandlagen m it Bitumen, 
Vork. 789.

1933. II. g
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Kupfererze
Buntsandstein, Helgoland, Rotkup

fererz, Ziegelerz, Malachit 699.
A frika, Franz.-Kongo, N iari, Genesis 

196.
—  Nordrhodesien, Vork. und E n t

stehung 209.
—  (Südwest-), Otavi-Bergland, Bo- 

bos, Guchab, Asis 852.
Chile, Lagerstätten 860.
Frankenberg, Entstehung 739.
Japan, Akenobe-Mine, mikroskop. 

S truktur 340.
Kanada, Manitoba 856.
Kaukasus, Belokan-Fluß 317, 319.
Oregon, Wallowa-Berge, Entstehung 

188.
Peru, Colquijirca, Lagerstätten 198.
Russisch-Asien, Bajan-Aul, Lager

stätte 321.
—- Sibirien, Chakasski—Minusinsk- 

Gebirge, Khakas- und Atschinsk- 
D istr. 843, 844.

-------- (Ost-), Flüsse Aga, Uda und
Lena 338.

Uruguay 358.
Ver. Staaten, metallogenetischer Typ 

710.
Kupfererzgänge, Mitterberg in Salz

burg, Mineralien 188.
Kupferglanz

rußförmig, Metakolloidnatur, B il
dung 183, 184.

Alaska, Glacier Creek, Erzlagerstätte 
189.

Kongo, N iari, Genesis 196.
Kupferkies

Alpen (Ost-), Parpaner Rothorn 731.
Eisenberg bei Corbach, Vork. 301.
Finnland, Outokumpu, Lagerstätte 

m it P y rit und Magnetkies 293.
Kanada, Alice Arm -Distr., Vork. 347.
—  Big Bend Area 857.
Kaukasus, Belokan-Fluß 317, 318.
Mazedonien, Barowo, Lagerstätte 838.
Mitterberg, Salzburg, Vorgeschichte

des Bergbaus 305.
Kupfer-Magnetit-Erzlager, Balchasch- 

See, kontaktmetamorph 179.
Kupfer-Nickelerze

Kanada, Manitoba (Südost-), 
Maskwa und Oiseau 855.

Sibirien, Norilsk 843.
Kupferschieferbergbau, Mansfeld, Ge- 

birgsdruck 1013.
Kurische Nehrung

Schwarzort, Bernsteinlagerstätte 
277.

Kurische Nehrung
Wanderdünen, Entstehung 588.

Kurisches Haff, Sedimente 121.

la ach e r Seegebiet, Lavaströme 886.
Labrador, Kamtschatka, Kliuchevskai 

Sopka, Vork. 953.
Lagerstätten, Gesteine und Mineralien, 

genetische Einteilung 163.
siehe auch Erzlagerstätten,

Kohle, Erdöl, Salz usw.
Lahn—Dillgebiet, Gesteine, Eisenerz

lager Aumenau 885.
Lahngebiet, Roteisensteingänge, Tek

ton ik und Lagerausbildung 205.
Lahnmulde, Magneteisengrube Theo

dor, Blei-Kupfer-Erzgang 729.
Lamprophyr

Italien, Monte Somma, Anal. 918.
Westindien, Aruba, Malachit, Spes- 

sartit, Augitodinit 986.
Landschaftsformung, junge Krusten

bewegung im  Leinegebiet 541.
Laterit

allitische Roterde als Uebergangs- 
bildung 666.

Brasilien (Nord-), Maranhao, Eisen- 
Tonerdephosphat im  Profil 157.

Tropen, Profil 669.
Lateritische Böden, Auslaugung 144.
Lateritische Verwitterung, Alabama 156.
Lateritische Verwitterungsbildungen 

auf präoligocäner vogtländiseh- 
erzgebirg. Fastebene, Untergrund 
von Franzensbad 159.

La tit, Italien, Ponza, Anal. 920.
Lava

Carbon, K intyre, F irth  of Clyde 420.
(Tuff), Asien, Alagös-Vulkan, Aragaz, 

Anal. 456.
Armenien (Ost-), Decken auf Schotter

terrassen, Typen, Basalte, Anal. 
955.

Laacher Seegebiet, Ströme 886.
Lavablock, B rit. Inseln, Stockenray- 

Bay, im  Agglomerat, Anal. 409.
Lazurit

A lta i, Uba-Region, Vork. 469.
Baikal-Land, Sludjanka-Gebiet, 

Vork., Pegmatite 467.
Lebursteine siehe Korund-Diasporfels- 

Gerölle.
Lehm, Alabama, Entstehung 166.
Leidleit, Schottland, K in tyre , Vork. 

420.
Leinetal, Ueberschiebungserschei- 

nungen 541.
Leopoldshall, Solestrandbad 743.
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Repidolith, A frika  (Südwest-), Kari- 
hib^—Usakos— Omaruru, Vork. in

I  ieptPte«  Paragenesis 717.

gebändert, Skameinlagerung 717.
firm  land, Präcambrium 367.
Schweden, chem. Veränderung 380.

Malingsbo, Formation 381.
I  Strassa, Vork. 311.
Beptitfornaation, Bildung, chem. und 

sedimentäre Differenzierung 3.
Betten, Farben, kolloidchem. Betrach- 

tungen 125.
Betterdife Tarn-Gruppe, Irland, Round- 

stone 429.
Bettland, Jodfrage, Zusammenhang m it 

Kropf 53.
Beucit-Tephrit, Phlegräische Felder, 

Pollena, Anal. 917.
Beucitit, tephritisch, Phlegräische Fel

der 916.
Leukophyllit, Alpenostrand, als Zone

. starke Diaphthorese 442.
Bignin, Ausgangsmaterial fü r Kohlen 

233.
Bignit, Kanada, Onakawa, Moose River- 

Becken,Blacksmith Rapids, A b itib i 
River, Vork. 782.

Bigno-Zellulosekohlen, Bestandteile 
227.

Limnologie, Einführung 689.
Bnnonit, aus Buntkupfererz und Fahl- 

erz entstanden 204.
jJpS ^ta lsperre , Abdichtung 74.

Alaska, Dennison Fork-Distr., An
walt fü r Vork. von Goldquarz- 
gangen 187.
S' e? (Russisch-), Neusibirische In - 
J^ial 484 ®a^B tach auf Kotelny,

^8 8 8  ̂ nse' n’ J ersey, Sphärolithe

Ita lien Phlegr. Felder, Palmarola, 
Anal. 920.

Mittelamerika, Saint-Pierre, Vork.

Viederl.-Indien, Pelapis-Inseln,
Vork. 962.

~  —- Tanggamoes-Vulkan 492.
Maine, nordöstl. Ka- 

tabdm, Anal. 978.
Bipant-Dacit (Dellenit), Kaukasus,
T- K y r t y l - H ,  Anal. 883.

P obiohthe siehe Harze, fossile und
. Bernstein.

Biquidmagmatische Lagerstätten, Ein 
teilung 163.

Lithiumpegmatit, Keystone, Süd-Da- 
kota, Kontaktmetamorphose 509.

Lithosphäre, Dehnung 535.
Löß

Ackererdebildung in  Holländisch- 
Limburg 666.

chem. Zus., Bauschanalyse-Quotient
694.

Entstehung 694.
Aachenheim bei Straßburg, Böden 

147.
Elsaß, Sierentz— Kembs, alte Rhein

terrassen 149.
Niederösterreich, fossile Verw itte

rungshorizonte 666.
Lösungskörper (Reliktstrukturen), Py- 

roxen, Amphibol 698.
Loeweit, Staßfurt, Entstehung 750.
Lopolith (Norit-), A frika  (Süd-), Trans

vaal, Bau 969, 974.
Lowtschorrit, Chibina-Tundren, Vork. 

385.
Lüttich, Wasserversorgung 77.
Luzonit, Peru, Colquijirca, Vork. 198.
Lycopodium clavatum, Sporen und 

Pollen 760.
Mäander, Rio Negro, Staudamm 998.
Magma

Absaigerung, W iborgit 373.
Erzlagerstättenbildung 713.
Gesteinsanalysen, Deutung auf Grund 

der Molekularwerte 364.
Pyroxen-Kristallisation 373.
Aarmassiv, Differentiation, 4 Granite 

926.
A frika (Süd-), Buschfeldkomplex, 

Aufstieg und Differentiation 969, 
976.

B rit. Insel Skye, Differentiation in 
den Sills, Anal. 891.

Elbrus, Dellenite im  K yrtyk-Ta l 884.
England, Dalmeny, Differentiation, 

Teschenit 416.
Erde, Dehnung 535.
Indischer Ozean, Mauritius, D if

ferentiation 991.
Irland, Carlingford-Distr., Mineral

aggregation, Pegmatitanalyse 423.
—  Roundstone, Differentiation, Ge

steine 429.
Montagne Pelée 42, 43.
Südamerika, Brasilien—Uruguay, 

Differentiation 519.
Weißes Meer, Kap Turji, A lka li

gesteinsherd 396.
siehe auch Differentiation.

Magnesit
Indien 1025.

I I .  g *
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Magnesit
Japan, Taikwayo-Do, Lagerstätten 

734.
Lappland, Tarrekai-See, Vork. 831.

Magnetische Anomalien
Bayern, Ursache 555.
Madagaskar 564.
Priegnitz, Bedeutung fü r Geologie 

Norddeutschlands 35.
Puy de Dome 563.

Magnetische Unters., Laacher See
gebiet, Berggießhübel i. Sa. 562.

Magnetisches Rindenfeld der Erde, 
geophys. Natur 32.

Magnetische Vertikalintensität, Nord
deutschland 33.

Magnetismus, remanent in  Gesteinen 34.
Magnetit

aus Goethit durch Kontakthitze 289.
Chile, E l Tofo, Analyse 294.
Cornwall, Pennsylvanien, Lagerstät

ten, Maghemit 718.
Harz, Brockengranit-Kontakthof, 

Entstehung durch Metamorphose 
562.

Korea, Shö-Enp6-T6, Vork. 180.
Lappland, Bergbaue 313.
— Tarrekai-See, Vork. 831.
Portugal, Moncorvo, Vork. 832.
Russisch-Asien, Mursa— Tscheku,

Anal. 321.
—  Balchasch-See, Vork. m it Kupfer

erzen 179.
Schweden, Strässa, Bändertextur m it 

Quarz 312.
Schweiz, Puntaiglas, Vork. 308.
Transvaal, im  N orit des Buschfeld

komplexes 972.
Magnetitquarzit, Kola, Litzagolf, Ost

ufer, Mineralkomp. 394.
Magnetkies

Chibina-Tundren, Vork. 385.
Kanada, Big Bend Area, Vork. 857.
— Reindeer-Seegebiet, Saskatche

wan und Manitoba, Paragenesis 
724.

Kaukasus, Belokanier Flußgebiet 
317, 318.

Schweiz, Bündner Schiefergebiet, 
Darvila , Vork. 308.

Turkestan, Britsch-Mulla, Vork. 843.
Magnetometer, neues 560.
Mainzer Becken, Morphologie 701.
Malachit

Buntsandstein, Helgoland, Leopar
densandstein 700.

Asien (Russisch-), Kasakstan, Vork. 
949.

Manganbestimmung, Methodik 576.
Manganerze

Vork., Verwendung, Wirtschafts
fragen 169.

Afrika, Goldküste 200.
— (Süd-),!Postmasburg, Genesis 738.
Colorado, Bonanza Mining-Distr., 

Vork. 191.
Dsungarski-Alatau, Vork. 849.
Kanada, Typen der Lagerstätten

737.
Schweiz, wirtsch. Bedeutung 306.
Sibirien (Ost-), Olchon-Kreis, West

küste des Baikalsees 337.
Tschechoslowakei, östl. Böhmen 309.
Uruguay, S. Matao (Carasco) und 

Pantanoso-Buchas 357.
Mangerit, Niederl. Inseln, Karimata- 

Inseln, Vork. 963.
Mansfelder Kupferschieferbergbau, Ge- 

birgsdrucksfragen, Zechsteinge
steine 1013.

Marine Warven, nichtglazial 104.
Mariupolit, Rußland, Typen 881.
Marmor

Abfälle, Verwendung 1016.
Definition 1006.
(Gelenk-), Koralpe, Entstehung 701.
Innenarchitektur, Verwendung 1007.
Schalenverwitterung 1007.
A frika (Süd-), Transvaal, Lu lu Kop, 

Vork. 506.
A lta i, Uba-Region, Vork. 468.
Frankreich, Lünel, Arten 1008.
Oesterreich 1008.
Vermont, spontane Expansion 1013.
Weißes Meer, Kap T urji, Vork. 395.

Marmor-Siderit-Kontakt, Hüttenberg, 
Verdrängung 378.

Marschalluvium Ostfrieslands, Bildung 
692.

Marschboden, Sackung 8.
Materialprüfungsinstitut Freiberg 994.
Mechanische Analyse, Methoden und 

Fragen 103.
Mecklenburg

Grundwasserschwankungen 67.
Sternberg, Bohrlöcher von Raub

schnecken im  Oberoligocän 87.
Mediterran-Roterde, Entstehung 661.
Mediterraner Raum, Asymmetrie 27.
Meer

Nord- und Ostsee, Hydrographie 94.
Wattensedimente, tierischer Einfluß 

109.
Meeresgeologie, Grundsätzliches 90.
Meeresküste, Sandwanderung, Schwat

zes Meer 677.
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^ eer®sströmung, Apparat zur Messung

Meerestiefe, akustische Bestimmung 92. 
Meeresverbindungen, Tertiär, Fora- 
u  miniferenwanderung 7.
^ W a s s e r

Bakterien Wirkung auf organische 
Stoffe, Oxydation 89. 

Phchtebestimmungen, Sedimentan- 
gaben, Callenger-Expedition 40. 

rJruck, C02-Gleichgewicht 107.
Kalkgehalt 673.
Padiumgehalt 867. 
Salzgehaltbestimmung durch elektr. 

Leitfähigkeit 93.
Melanogen im  Organismenbereich 85.

(Navit), Rheinpfalz, Verbreitung 
885, 886.

Asien, Kazakstan, Anal. 948. 
Südamerika, Insel Carlos, Anal. 990. 

Melilith, Persien (Südwest-), Brechung

Mergel
Keuper, Schweiz, Schlämmanalyse

Persien (Südwest-), aufgeschmolzen 
und rekristallisiert, Anal. 959. 

Mergeldolomit, Estländisches M itte l
devon, Entstehung hexaedr. Hohl- 
räume 124.

Mesozoicum, Schweden, Sandsteine, 
Einteilung 131.

Metakolloid-Textur, Kupferglanz 184.
tamörphe Lagerstätten, genetische 

M , Einteilung 168.
Metamorphose

a IüneA  Gotthardmassiv südl. Ander- 
m att 438.

R aSite? S-Umwandlung 866.
stein, Aberdeenshire, Middle 

Deeside 888.
Kohlen 764.

GLtonik, französ. Alpen 869. 
Pen-Ostrand, Aspang— Kirch- 
schlag, Granittypen 440.
feis 894* Shetland’ Quarz-Disthen-

Grönland, Knud Ringnes Nunatak, 
Gesteine 528.

^g^E -L id ien , Karimata-Inseln

Persien (Südwest-), Rekristallisation 
auigeschmolzener Mergel und 
Kalke 957.

Weißes Meer, Kap T u rji 396. 
Ungarn, Andesit- und Dacit-Kon- 

takte im  Börzsöny-Gebirge 941.

Metasomatose und Gefügestatistisches 
378.

Meteoriten
Atomhäufigkeit, Gesetzmäßigkeit 

m it Erdrinde 575.
Beschießung der Erde 530.
Palladium-Platinmineralien darin 

579.
(Stein-), kein Analogon unter den 

Eruptivgesteinen 366.
M igmatit

Bildungen, Stiktolithe 370.
K rivo i Rog, Xenolithe darin 877.

Migration
Erdöl 261, 769.
—  Ablehnung 797.

Mikrobiologie, Sedimente 89.
Mikroklin-Andesin-Perthit, Norwegen,

Pegmatit, Anal. 872.
Mimetesit, Bolivien, jungthermale La

gerstätte 194.
Minas-Serie, Brasilien— Uruguay, Dep. 

Lavalleja 519.
Mineralanalysen, Tabellen zur Berech

nung (H. vo n  Ph il ip s b o k n ) 863.
Mineralien

aszendent-hydrothermale Bildung, 
Kriterien 182.

schwere, in ordovicischen Sandsteinen 
der Mid-Continent-Oelfelder 98.

Trennung m it schweren Lösungen 897.
Minerallagerstätten, genetische Ein

teilung 163.
Mineralparagenese, Grundriß 363.
Mineralquellen siehe Wasser, Quelle.
Missourit, Monte Somma, Anal. 918.
Mittelamerika und Westindien

Bonaire, Washikemba-, Rincon-For- 
mation 983.

Guatemala, Erdbebenserien Juni und 
Ju li 1930 574.

Mexiko, Sierra Madre del Sur, 
Tiefengesteine 615.

—  Vulkan Chicön im  nördl. Chiapas 
585.

Miquelon und Saint Pierre, Rhyolith, 
Tuffe, Eruptivgesteine 516.

Südantillenbogen, Echolotungen 94.
Westindien, Aruba, Diorit-Batho- 

lith , Diabas-Schiefer-Tuff, Hooi- 
bergit, Gabbro 985.

Mittelmeergebiet
Erdbeben und Gebirgsbau 16.
östl., Erdbeben und Bruchschollen

bau 573.
Möwengewölle, Nordsee 113.
Molasse, Tertiär, Schweiz, Schlämm

analyse 126.
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Molybdän, Verteilung in der Erdrinde 
575.

Molybdänerze, Weltbedarf, Reserven 
168.

Molybdänglanz
Kanada, Salmo Map-Area 859. 
Transbaikalien, Ingoda-Fluß, Vork. 

719.
Monazit, Brasilien, Palma und S. Paulo 

do Muriahe, Seifen, Entstehung 
210.

Monchiquit, Schottland, K intyre, Vork. 
420.

Montanwachs siehe Ozokerit. 
Montenegro (West-), Morphologie, d i

luviale Vergletscherung 644, 
Montmorillonitton, Charakter 105. 
Monzonit

(Nephelin-), A frika, Urundi, Anal. 
968.

Italien, Cima d’Asta, Anal. 904.
-— Ischia, Punta Pioppeto, Anal. 

915.
—  Phlegr. Felder, Ventolene, Arco, 

m it Davyn, Anal. 920.
Südamerika, Insel Navarino und Nel

son, Anal. 990.
Transbaikalien, Bargusinski-Kreis, 

Vork. 473.
Monzonitsyenit, Balkan, Plowdiw- 

Ebene, Anal. 942.
Moor

(Hoch-), Aalborg, Dänemark, Was
serkreislauf 603.

—  am und im  Meer 115.
•— Regenmesser 50.
Emden— Wolthusen, Bildung 693. 

Moorbildung, Tropenklima 766. 
Moorböden, Untersuchungsmethoden

658.
Moorkunde (H. Sc h r e ib e b ) 772. 
Moräne

Packungen, Indien, Britisch-Garli- 
wal, Gefahren fü r Pilgerstraßen 
646.

Allgäu, Steufzgen, Schotter 642. 
Dölau—Salzmünde, Wellengleitung

83.
Jämtland, Entstehung der Land

schaft 80.
Moränen (Stauch-), Elbinger Höhen 79. 
Moränenwälle auf dem Meeresboden, 

Varanger Halbinsel, Norwegen 708. 
Mudd, Kurisches Haff, Feinbestand

teile 122.
München, Grundwasser, W irkung sei

ner Bewegungen auf den Bau
grund 66.

Muschelkalk, Dinkelberge bei Basel, 
Verkarstung 592.

Muscovit, Weißes Meer, Nordkarelien, 
Anal. 397.

M ylonit, Alpen-Ostrand, Aspang— 
Kirchschlag 441.

N a v it
Rheinpfalz, Verbreitung 886.
Uruguay, Verbreitung 999.

Nebulit, Begriff 370.
Nephelinit, Weißes Meer, Kap Turji, 

Vork. 396.
Nephelin-Monzonit und -Syenit, 

Afrika, Urundi, Anal. 967.
Nephelin-Syenit

Chakassien, Pegmatite m it Radio
ak tiv itä t darin 375.

Chibina-Tundren, Magmen 385.
Nephrit, Harz, Radautal, neues Vork. 

373.
Neusiedler See, Ostufer, Bodenprofile, 

Sodaböden 152.
Neuwieder Becken, Ochtendung, basal

tische Tuffausbrüche in der jünge
ren Lößzone 401.

Nickel
Eisenerzlagerstätte Kabarda-Bal- 

karien, Nordkaukasus, Vork. m it 
Chrom darin 208.

Katalysator chemischer Reaktion, 
Hydrieren von Kohlenwasser
stoffen 263.

Nickelerze
Kanada, Maskwa und Oiseau, Süden 

des Winnipeg Lake 855.
— Reserven 168.
sulfidische, Norwegen, L ille fje ll- 

klumpen im  Grong-Gebiet, Pla
tinmetalle darin, Anal. 720.

Niveauverschiebungen, Finnland, spät
glazial 540.

Niederl.-Indien
Strukturzüge 535.
Vulkanismus und Erdbeben 583.
ozeanographische Forschung 95.
Borneo (West-), Sumatra, Goldvork. 

849.
—  (West- und Südost-), Korund- 

Diasporfels-Gerölle (Lebursteine) 
487.

Celebes, Buton-Insel, Asphalt, M i
neralbestandteile 266.

--------Butonit, Entstehung, Analyse
164.

— junge Bodenbewegungen 7.
— kristallines Grundgebirge 496.
— Lagerstätten, Serpentin, Anal., 

Verwitterung der Silikate 849.
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Niederländ.-Indien 
Java, Andesit, Verwitterung, Rot- 

erdebildung 155.
~~ Gunung Ringgit, leucitreicher 

Basalt 962.
~~ Merapi-Ausbruch 1930 44.

Purwakarta, Edelmetalle 211. 
Earimata-Inseln, E ruptiv-, Sedi- 

ment- und Kontaktgesteine 962. 
^oemba-Insel, abyssische und hyp- 

abyssische Eruptivgesteine 491. 
Sumatra (Zentral-), tertiäre Kohlen, 

Entstehung 764.
Java, Tanggamus-Vulkan, lipari- 

tische Eruption 492.
Nordamerika

Paläo k 1 i rnatol ogi e 650.
Pollenstatistik 586. 

Wasserverhältnisse verschiedener 
Flußgebiete 58.

Alabama, Lehm aus Ton 156. 
Pennsylvania, Montana, Kohlen

arten, Vorrat 782.
Alaska, Dennison Fork-Distr., Ge

steine, Goldaufsuchen 187.
Glacier Creek, Kupfererzlager

stätte 189.
Klondike-Gebiet, Bodenfrost 

648.
Allegheny — Monongahela —- Ohio- 

River, Sand, Bestandteile 696. 
Appalachen, Geomorphologie 702. 
Arkansas, Smackover Feld, Stein- 

759 m'*' Anhydritlinsen, Tektonik

Zinnober, Vork. 356.
,zonii> Utah, Fahlerze, Ag- und

Au-GeLajt 185.

tv.!*1-0 ’ Bonanza Mining-Distr., 
19o"atl” e’ Uesteinsum Wandlung

Utaß Green River-Formation
__imKrofauna der Oelschiefer 113
fVm ~  . Gelschiefer, Vork. 268.

, !!ctlcut> Durham, Arkosesand 
97j’ n’ vulk. Röhre darin, Basal

Torrington, Hornblendediorit, 
Pentlandit, Kupfer

Uakota (Süd-), Keystone, Kontakt 
Metamorphose der Lith ium - 
pegmatite 509.

' ^ °> Batah Co., Pegmatit, Mi 
neralkomp. 717.

Illinois, pennsylvanischer Schicht 
13^P *ex, zyklische Sedimentatioi

Nordamerika
Kalifornien, Alleghany-Distr., Gold

quarzgänge, Entstehung 186.
—  Monica-Bai, Erdbeben 30. Aug. 

1930 573.
—- (Nieder-), magnetische Störung 

36.
— Pala, A lb itit, Anal. 411.
— Searles-See, Salze, ehern. Zus. 757.
— (Süd-), Töjon-Paß, wurzellose 

Klippe, Gneis über Tertiär 551.
— White Mountain, Andalusitvork. 

289.
Kanada, Alice Arm-Distr., Molyb

dän-, Silber-, Bleierze 347.
— Clearwater River, Foghorn Creek 

Map-Area, Kamloops-Distr., Ge
steine, Zinkbleierze 857.

— Corbin, Kohlenlager in  B rit.- 
Columbia 783.

—  Großer Bärensee, Uranpecherz, 
Vork. 193.

— Kootenay Lake-Distr., Stratigr., 
Tektonik, Lagerstätten 355.

— Lightning Peak Area, Osoyoos- 
Distr., Blei-Zinkerze, P yrit, Kup
ferkies, Silbergehalte 353.

— Manganerzlagerstätten, Typen 
737.

— Manitoba, Magnetkies, Kupfer
kies, Zinkblende 725.

— Nickel Plate Mountain, Hedley, 
Geologie und Erzlagerstätten 351.

—  Ontario, Brudenell Township, 
große Zirkone 509.

-------- Eriesee, nördlich, Erdöl und
Gas 824.

------------- Goldlagerstätten 724.
----------- keramische Industrie, N icht

erze 1023.
— — Killarney, Granitgneis, Lorrain- 

Quarzit, Muscovitschiefer, Gneis, 
Anal. 513.

— Ottawa, Potsdam-Sandstein, M i
neralien darin 701.

— Owen Lake Mining Camp, B. 
C., Stratigr., Gangsysteme, gold
haltige Kupfer-Zinkerze, Pyrit, 
Fahlerz 348.

—  Quebec, Opemiska-See, Granit, 
Quarzsyenit, D iorit, Monzonit, 
Anal. 511.

— —- Vermont, Chrysotil 290.
—  St. Urbain, Ilmenit, Genesis 177.
— Reindeer-Seegebiet, Saskatche

wan und Manitoba, Erzlager, Ma
gnetkies, Pyrit, Zinkblende, Blei
glanz 724.
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Nordamerika, Kanada
—  Quebec, Salmo Map-Area, Zink

blende, Bleiglanz 858.
-------- Schweremessung 31.
--------seltene Elemente 854.
------------------ in Mineralien 374.
—  Sudbury, Frood-Mine, Norit, 

Kupferkies, Cubanit, Magnetkies, 
Pentlandit darin 716.

—  Taku-Flußgebiet, Stikine, Iskut, 
Blei-, Zink-, Silber-, Kupfer-, 
Golderze 346.

—  Topley Map-Area, B. C., Kupfer
kies, Zinkblende, Arsenopyrit, 
Pyrit, Fahlerz, Bleiglanz, Quarz- 
Epidotgänge 349.

— Vancouver Island, Stratigr., Erz
lagerstätten, Gold, Kupfer, Zink, 
Pyrit, Magnetkies 349, 351.

— Wilberforce, Radiumvork. 356.
—  Yale-Distr., Coquihalla-Gebiet, 

Kupfer-Blei-Zinkerze, Serpentin 
858.

Kansas, Oklahoma, Texas, rotes 
Steinsalz 221.

Kentucky, Erdöl- und Gasgebiete, 
geol. Karte 1 : 500 000 268.

Louisiana, Salzdom, Salzgletscher, 
Genesis 759.

Maine, Katahdin, nordöstl., Rhyo- 
lith , Anal. 979.

Manitoba, Pointe du Bois, Pegmatit- 
mineralien 509.

Michigan-See, Küstenrückgang 595.
— Sanddünen und Küstenlinien 590.
Mississippi, Bleiglanz, Zinkblende m it

Flüssigkeitseinschlüssen 184.
Mississippi-Tal, Wisconsin, T ri- 

State, Bleizinkerze 193.
Missouri, Bentonitvork., Ordovicium 

667.
Missouri-Ebene, Texas, Carbon, 

Ouachita-Orogenese, permisch und 
postpermisch 551.

Montana, Wyoming, Erdöl im  Sand
stein 822.

Neufundland, Wabana, Eisenerze, 
Schwefelkies, Bleizinkerze 853.

—  Betts Cove— T ilt  Cove Area 356.
Neu-Mexiko, Erdöl 823.
—  Pecos, Zink-Bleierze, Geologie 

191.
Nevada, Silbererzlagerstätten 735.
New Hampshire, Ossipee Mts., por- 

phyritischer Hornblende-Quarz
syenit 563.

New Jersey, Watchung-Basalte, 
Drusenmineralien, Zeolithe 199.

Nordamerika
New York, Bedford, Augengneis, 

Pegmatitgänge 982.
Oberer See, Eisenerze, Entstehung 

290, Umwandlung 833.
Ohio, nördl., postglaziales K lim a 586.
Oklahoma, Erdölvork. 269.
— Erdöl, Wasserverh., Geologie 819, 

821.
Oregon, Diatomeenerde, auf Basalt

strömen 219.
— Sparta, A lb itgranit, Entstehung 

509.
Pennsylvanien, Cowanesque-Tal, er

loschener Glazialsee 79.
Tennessee, Phosphatlager, Devon 742.
Texas, Bleiglanz, Pyrit, Kupferkies, 

Vork. in  obercambrischen Kalken
738.

— Erdöllager 817.
— Küste, Erdöl 789.
—  Salzgebiet, elektr. Prospektieren 

36.
— (West-), Anhydrit, Salz, ölfüh

render Kalk 756.
Utah, Escalante-Tal, Grundwasser

spiegel, Steigen und Abnahme 63.
— Stockton und Fairfield Quadr., 

Bleizinkerze, Ag-Gehalt, Para
genesen 728.

Yer. Staaten, Erzlagerstätten 356.
--------Grundwasserkunde 60.
--------Joplin, Galena und Picher

Bleizinkerze 189.
--------Kupferproduktion und Lager

stätten 710.
— — südl.-zentral, permo-carboni- 

sche Orogenese 550.
•—• —  Salpeterlagerstätten 223.
-------- und Kanada, Goldbergbau

853.
Virginia, Sand und Gerolle, schwere 

Mineralien darin 695.
Virginia-Tal, Höhlen, Bildung 629.
Wallowa-Berge, Oregon, Kupfer

lagerstätte 188.
Wasatch-Gebirge, zentrales, Ueber- 

schiebungssysteme 550.
Wyoming, Laramie Mts., Anorthosit, 

Gabbro, Granit, Anal. 980.
Yosemite-Tal, geolog. Geschichte, 

Landschaftsformen, Eiswirkungen 
646.

Norddeutschland, tektonische Linien, 
m it magnet. Feldwaage erm ittelt 
33.

Nordsee, deutsche, neuzeitliche Küsten
senkungen 7.
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Kordseeküste, Bodenbewegungen 539. 
Nord- und Ostsee, Hydrographie 94.

Afrika (Süd-), Mamagalieskraal, Anal.

~~ (Chromit-), Dwars-River im  
Buschfeld 177.

' — Buschfeld, Transvaal 969
bis 977.

Kola, Montscha-Tundra, York. 387.
Schweden, Akkavare, Eisenerze 

darin 876.
Norit-Lopolith, Transvaal, Vork. im  

Buschfeldkomplex, Anal. 969, 972.
Normengestein, Aufstellung fü r Ver

wendung 1005.
Norwegen

Feldspat, Vork., Anal, aus Pegmatit, 
Granit 871.

Schwefelkies, Nickelmagnetkies, Ge
nesis 315.

Agder, Urgebirgsamphibolit, U r
sprung 374.

Bergensbögen, Granat, im  Anortho- 
sit-Gabbro, Entstehung, Anal. 874.

Fläm, Grabenbruch des Tales 546.
Gronggebiet, Lillefjellklumpen, 

Platinmetalle im  Nickelerz 720.
Kongsberg, Silbervorkommen, Ko

balt-Nickelerze, Bildung 185.
Varanger Halbinsel, Moränenwälle 

am Meeresboden, Schelf 707.
westliches, Old Red, Sandsteine, 

Anal. 873.
Norwegen— Schottland, Erdbeben 

24. Januar 1927 573.

O cbsentos, Carl, 100. Geburtstag 51

Odenwaid, Katzenbuckel, Gesteine u: 
n  , Mineralien, spektrogr. Unters. 4( 
uenoiogie rezenter Nordsee-Balanidf 
Qeigc'j\a®bstumsgeschwindigkeit 111

Colorado und Utah, Green R iv 
Formation, Entstehung 268.

Kalifornien, Fushun, Erdöl 1 
hohem Druck 796.

Green River-Formation, Colora 
und Utah 113.

und Kohle 760.
Oesterreich

Braunkohle, Analysen 244.
Frdgas und Erdöl 804.
Alpen (Ost-), Erzlagerstätten 303 

. Zentralzone, geröllführendf 
Schiefer und Trümmergesteine 

siehe Alpen (Ost-).

Oesterreich
Bleiberg, Bleizinkerze, Entstehung 

172.
Gasteiner Thermalquellen, Radio

ak tiv itä t 71.
Kärnten, Bleiberg— Kreuth, Ge- 

birgsschläge 543.
—  (Süd-), Eisenkappel, kristalline 

Schiefer- und Massengesteine 935.
Lunzer Untersee, Stickstoff- und 

Schwefelumsatz 593.
(Nieder-), Forstwirtschaft und geol.

Aufbau 146.
Oberlaaer Gasfund 804.
Plesching bei Linz, Phosphorit, 

Vork. 740.
Salzburg, Mitterberg, Kupfererz

gänge 188.
— Mühlbach—Bischofhofen, « z e it

liches Bergbaugebiet 305.
steirisches K ris ta llin  16.
T iro l (Nord-), Beben vom 8. Okt.

1930, Herdbestimmung 572. 
Waldviertel, Alkalim inetten 927. 
Wien, Kalkalpenrand, junge Tek

ton ik und Morphologie 16.
— Landschaftsformbildung, Tek

ton ik 703.
— Stephans-Dom, Verwitterung an 

Epitaphien 1010.
Wiener Gebäude, Pflanzenwuchs 

darauf 1008.
Wiener Glanzkohlenflöz, Abbau 773. 

Olivenit, Asien, Takeli-Gebirge, Vork.
733.

Olivin
Asien, Transbaikalien, Ani, Vork. in 

Bimsstein 471.
Grönland, Kaersut, Anal. 526. 
Sardinien, Arbus, in Gesteinen, bes.

in  basischen Andesiten 922.
Skye, Nord-Trotternish, Brech., 

Anal. 891.
Oolithische Eisenerze, Baden, Gut-

madingen, Aufbereitungsversuche,
Analyse 207.

Opal, Gabon, in  Phosphatbänken 218. 
Ophiolith, Italien, Valle Aurma, Val 

Del Vento 907.
Ordovicium, Oklahoma, Gesteine, Pro

f i l  822. „  ,
Organische Stoffe im  Boden, Zustands

formen 140.
Organische Zersetzungsstoffe, cnem. 

Einfluß auf das Benthos, Poly- 
chaeten, Arenicola marina 111.

, Organismen
Bedeutung fü r Sedimente 8b.
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Organismen
Melanogen, o-Dioxybenzol-Stoff, 

Vork. 85.
(Mikro-) im  Kreislauf der Stoffe 88. 
Schalen und Skelette, Calcium-Car- 

bonat-Modifikationen 652. 
Wattensedimente, Einfluß 109. 
Deutsche Bucht, in  Sedimenten 119. 
Kurisches Haff, Humus im  Mudd 

123.
Ostsee

Hydrographie 94.
Deutsche Küste, Uferschutzbau 678. 
Deutschland, Wanderdünen, E nt

stehung 588.
Insel Ven, Eispressungen 637. 
Samlandküste, Sedimentation 693. 

Oszillationstheorie
Felder der E. H  aarmann 5 s ch en 540. 
I I aarmann ’s, Glossen dazu 8. 

O ttajanit, Pompei, Scavo Mataloni, 
Anal. 917.

Oxydations- und Zementationszone, 
Kriterien fü r Bildung aus de- 
szendenten Oberflächenwässern 
183.

Oxyhumodile, Kohlenvarietäten von 
Weichbraunkohlenflözen 768. 

Ozean, Kohlendioxyd in  der Tiefe 93. 
Ozeanböden, Viermeter-Lotröhre der 

SNELLius-Kxpedition 97. 
Ozeanographie

Meerwasser, Sedimente, Salzherkunft.
Bedeutung der Kohlensäure 89. 

Niederl.-Indien 95.
Ozeanwasser, Kalkgehalt 673.
Ozokerit, mikrosk. Prüfung 272.

Paläoklimatologie, Nordamerika 650. 
Paläozoicum

Gebirgsbildung, Phasen 9.
Asien, Transbaikalien 633. 
Frankreich, Charleville, Tektonik 25. 
Schweden, Sandsteine 131. 

Palästina-Böden, Karmel-Hochfläche 
und Küste von Tel A v iv  153. 

Palingenese, nicht ident m it Anatexis 
370.

Palladium, Norwegen, L ille fje ll- 
klumpen, Vork. im  sulfid. Nickel
erz, Anal. 720, 722.

Paris, Quellwasserversorgung 636. 
Passau, Quellwasser und Gesteine, 

chem. u. radiologische Bezieh. 374. 
Patella vulgata, Helgoland, Ver

schleppung 87.
Pazifischer Ozean

jährl. Aenderung des Magnetismus 35.

Pazifischer Ozean 
Vulkanismus 41.

Pearceit, Peru, Colquijirca, Vork. 198. 
Pechblende

Joachimstal, A lter, Uranäquivalent 
369.

Kanada, Großer Bärensee 193. 
Mexiko, Chihuahua, Paragenesis 178. 

Pechstein, Sachsen, verdächtige Por
phyre 401.

Pegmatit
Elemente und Minerale 373. 
Entstehung und Klassifikation 863. 
A frika (Südwest-), Usakosgebiet, L i

thiummineralien 717.
Altai, Uba-Region, Anal. 468.
Asien (Russisch-), Transbaikalien, 

Mama Mica-Distr., m it Granit, 
Mineralbestand 475.

—  Transkaukasien, Dzirul-Massiv, 
Mineralien in  den Gängen 455. 

B rit. Inseln, Aberdeenshire, in  Horn
felszonen in Reaktion m it Kalk 89. 

Finnland, beryllführend 382.
Irland, Carlingford-Distr., Anal. 425. 
Kola, Seiiawr-See-Becken, Typen 

392.
Nordamerika, Idaho, Latah Co., 

Mineralkomp., S truktur, Drusen
kristalle 716.

Norwegen, Fröyna, Löndeled, Mine
ralkomp., Anal. 872.

Ostalpen, Erze darin 178.
Rußland, Khakasski, Radioaktivität 

der Mineralien 375.
Schweden, Getlycke, 4 Typen 876. 
Texas, Baringer H ill, Gesteinstypen 

510.
Ungarn, Frumoasa-Tal, Anal. 452. 
Weißes Meer, Nordkarelien, Kyma- 

Tundra, Vork. 397. 
Pegmatitmineralien, Manitoba, Pointe 

du Bois 509.
Pelite, Trias und Molasse, Schweiz, 

Schlämmanalysen 126.
Peneplain siehe Fastebene.
Pentlandit, Connecticut, Torrington, 

Vork. 979.
Peridotit

serpentinisiert, Kontaktbildungen, 
Magnetit aus Goethit 289.

Alpen (Ost-), Oetztal, Loibiskoeel 
936.

Grönland, Kaersut, Erzgehalt, chem. 
Zus. 529.

Irland, Roundstone, Errisbeg- 
Gruppe, Typen 429.

Mariupolkreis, Vork. 882.
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Reridotit
Weißes Meer, Vork., Metamorphose

^  384.
Perm

Zechsteinkonglomerat des Nieder- 
rheins, Siegener Rotspat und Ton- 
eisenstein 194.

Zechstein, m ittl., Hauptdolom it als 
Erdölmuttergestein 264. 

Deutschland, Zechsteinsalzlager 744. 
Rheinpfalz, Eruptivgesteine 885. 
Rußland, Petschoragebiet, Kohlen- 

lager 776.
“ ermocarbon

Asien, China, Kohlen, Pflanzenreste 
764.

Nordamerika, Ver. Staaten, Oro- 
genese 550.

Petricola pholadiformis. Wanderung 
87.

Pflanzen
Carbon, Ruhrgebiet, Leithorizonte 

772.
Grundwasser, Nordkarolina 60. 
Harzbildung 274.
Tertiär und Jura, in  Kohlen, China 

und Mongolei 734. 
Elbsandsteingebirge, Inkrustations

bildungen 146.
Frankenberger Kupfererze des Ob. 

Zechsteins, Ausfüllung des Kupfers
739.

Minusinsk-Becken, Moshchnv-Kohle 
249.

Sibirien, Kusnezkbecken, Charakteri
stik der kohleführenden Schichten 
778.

Pflastermaterial, Basalt 1018.
aster- u. Schotterindustrie, Deutsch- 

land 1015.
0i°P it,  Transbaikalien, Kira-Kira- 
Ruß, Vork., Radioaktivität durcl 
Zirkon 469.

Phonolith
keramisch-technische Verwendung

1022.
Afnka {Südwest-), Rehobotli, Anal 

977.
Phlegräische Felder, Anal. 917.

Uonolith-Trachyt, Indischer Ozean, 
Mauritius 991.

1 hosphat,
(Eisen- oder Mangan-), Färbemittel 

im  Elbsandsteingebirge, Aus
blühung 146.

(Eisen-Tonerde-), Brasilien, Maran- 
hao, neuer Typ des Vork. 157.

Lagerstätten der W elt 170.

Phosphat
Paläozoicum, Rolle der Trilobiten 

bei Entstehung 741.
Afrika, Gabon, Bänke, Senon 218.
—  (Süd-), Kap-Prov., Farm Lange- 

baan 742.
Clyde Sea-Gebiet, Gehalt im  Schlick 

108.
Frankreich (Süd-), Verbreitung 742.
Italien, Lecce, Lagerstätten 740.
Montgomeryshire, Ordovicium, 

Stacheln darin 217.
Tennessee, Devon, Entstehung 742.

Phosphorit
Plesching bei Linz, neues Vork. 740.
Schweden, Bezieh, zu Glaukonit

gesteinen 133.
P hy llit

(Sericit-Chlorit-Albit-), Ungarn, 
Resinär, Anal. 651.

Brasilien, Diamantina, Minas Geraes, 
Diamanten darin, Analysen 214.

Phyllonit, Kärnten, Eisenkappel, E in
schaltungen von Grünschiefer, 
Redwitziten 936.

Picea orientalis, Pinus silvestris, Mem
bran der Sporen und Pollen 760.

P ik rit
Galway County, Roundstone, Letter- 

dife Tarn, Anal. 432.
Schottland, Stankards sill, Anal. 419.
Skye, Trotternish, Vork. 891.

Pikroteschenit, Schottland, Stankards 
sill, Anal. 417.

Pimelith, Celebes, Vork. 851.
Pipettenmethode fü r mech. Analyse 

103, 654.
Pirossenolit, Ischia, Anal. 912, 915.
Pisolith, Bauxit, Ungarn, Gant 150.
Plagiaplit, Ural, Koswinsky, K itlim - 

Distr., Anal. 411.
Plagioklasit, Rußland, Lysaia Sopka, 

Vork. 884.
Platin

A frika (Süd-), Vork. 342.
Brasilien, Mittelminas, Corrego das 

Lages, Schüppchen in Seifen 211..
Idaho, Snake River, Seifen 740.
Norwegen, Lillefjellklumpen in 

Nickelerz m it Pd, Ir, Rh, Anal. 
721 722

Platinmetalle, Häufigkeit in  der Erd
rinde 575.

Pleurotoma flexuosa, Oberoligocän, 
Sternberg in  Mecklenburg, Bohr- 
akt 87. _

Pliocän Ostpreußens, Bezieh, zum N W- 
und Westdeutschen Pliocän 588.
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Pneumatolytisch-hydrothermale Lager
stätten, Einteilung 164.

Podsol, Schweden, südl., Bildung 671.
Podsolierung, jungglazial 670.
Podsol-Landschaften, Eisenabfuhr 169.
Podsol-Profil, Charakter des kollo i

dalen Materials 142.
Podsol-Terra rossa, Elsaß, Sierentz— 

Kembs, Entstehung 149.
Pollen

Braunkohle, Jungtertiär, Salzhausen 
in  Oberhessen 226.

und Sporen, Membran 760.
Pollenanalyse

Braunkohle 762.
chem. Grundlagen 760.
Paläoklimatologie in  Nordamerika 

586.
Pollenin, Braunkohle, Geiseltal 761.
Polverschiebung, Ursache der letzten 

Eiszeit 78.
Polybasit, Alpen (Ost-), Vork. 304.
Polychaeten, marine, chem. Einfluß 

auf das Benthos 111.
Polyhalit

Chile, Tarapacä, York, in  Caliche 
759.

Staßfurt—Egelner Sattel, Vork. 749.
Staßfurt, Pseudomorphose nach An

hyd rit 750.
Pomatocerus triquetes, Kalkröhren auf 

Strandgut, Sylt 88.
Porphyr

Asien, Transkaukasien, Dzirul-Mas- 
siv, Vork. 454.

— (Russisch-), Kazakstan, Anal. 460.
—  — —  Felsite, Quarzporphyre, 

Vork., Anal. 946.
— —  Zeja-Becken, Arten 471.
Grönland (Ost-), Cape Fleischer,

Anal 993
Rheinpfalz, Vork. 885.
Sachsen, pechsteinverdächtig 401.
Thüringer Wald, Thal— Heiligenstein, 

Deformationserscheinungen 378.
siehe Quarzporphyr.

Porphyrgesteine Transbaikalien, Bergu- 
sinski-Kreis, Kersantit, Porphyrit, 
Diorite 273.

Porphyrischer Monzonit-Syenit, Monte 
Somma, Anal. 919.

Porphyrit
(Andesinophyr), Russisch-Asien, Ka

zakstan, Anal. 461.
(Quarz-), Ungarn, Sebes-Tal, Anal. 

453.
Asien (Russisch-), A ltai, Uba-Region, 

Vork. 464.

Porphyrit
Asien (Russisch-), Kazakstan, Horn

blende-, Glimmer-, Augit-, Ande- 
sin-Porphyrite, Anal. 947.

Balkan, nördl. Abhänge 944.
Böhmen, Porici, Gang m it Grano- 

phyr 927.
Nahemulde, Rheinpfalz, Mineral

gehalt 887.
Rußland, Kola, Litza-Golf, Ostufer, 

Vork. 394.
Schweden, Hogland-Insel im  F inni

schen Meerbusen, Vork. 381.
Transbaikalien, Bargusinski-Kreis, 

Vork. 474.
Portlandzement siehe Zement.
Portugal, Moncorvo, Eisenerzlager, Hä

m atit und Magnetit 832.
Präcambrium

Am phibolit, Agder in  Norwegen 374.
Asien, Transbaikalien, Zipi- und 

Muiafluß 475.
Finnland, Schärengebiet 367.

Prähistorie
Berg-, Hütten- und Salinenwesen in 

Deutschland, Frühgeschichte 296.
Bernstein von Hartlieb bei Breslau 

281.
Prähistorische Wege Nordeuropa— 

Italien, Bernsteinhandel 285.
Prasinit (Zoisitchlorit-), Südamerika, 

Plüschow-Bucht, Vork. 989.
Productus, Petschora-Kohlenbecken, 

Arten, Artinsk-A lter 255.
Propylit, Japan, Hosokura, Bleierz

grube, Miyagi-Präf. 728.
Prospektieren, Schweden, auf Oel und 

Erz m it elektr. Methoden 30.
Prospektiermethoden, Schweden, E nt

wicklung und Anwendung 29.
Protogin, Mt. Blanc, Kontaktmeta

morphose 373.
Proustit, Asien, Takeligebirge, Vork. 

733.
Pseudomorphose, Kieselsäure, ver- 

kieselte Hölzer 680, 685.
Psygmophyllum, neuer Leithorizont 

in  unt. Fettkohlenschichten des 
Ruhrbezirks 235.

P tygm atit und A rte rit 370.
Pyrenäen, östl., Morphologie 643.
P yrit

in  Bitumengesteinen 770.
Asien, B illiton , Gänge, Magnetit, 

Lim onit, Häm atit im  Ausstrich 
170.

Chile, E l Chivato bei Talca, Gold
gehalt 727.
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Pyrit
Harz, Teufelsbad westl. Blanken

burg, Lagerstätte, chem. Zus. 729.
Kaukasus, Belokanflußgebiet, Para- 

genesis 318.
Langenaubach, Konkretionen im  

Oberdevon 689.
-Norwegen, Fosdalen, im  Magnetiterz 

316.
Peru, Casapalca, Vork. 192.
Spanien, Pyrenäen, Prov. Huesca, 

Goldführung 837.
Hessin, Piottino-Stollen, Habitus- 

Verzerrung 439.
Pyroruetasomatose, Traverselia, Pie

mont, Erzausscheidungen 435.
Pyrophyllit, China (Südost-), Meeres- 

distrikte, Bildung 734.
Pyropissit, Weichbraunkohle 769.
Pyroxen

detritisch, Reliktstruktur 698.
Kristallisation im  Magma 373.
Persien (Südwest-) optische Eigen

schaften 958.
Sardinien, Arbus, in Gesteinen 922. 

Pyroxenit
Mariupolkreis 882.
Transvaal, Palabora-Gebiet, m it 

Apatit, Vork. 601.
Pyroxenolith, Italien, Monte Vulture, 

ehern. Zus. 435.
Pyterlit, Rapakiwistruktur 373.

Quellen
Entstehung und Einteilung 59.
(Heil-X neues Kennzeichen fü r W ir

kung 71.
HHgien, B ru und Marie Henriette,
-„.Kohlensäuregehalt 72. 

uel (Nordost-), in  einzelnen Forma
tionen 64.

Elsaß, Ballon, Radioaktivitä t 374.
rransbaikalien, chem. Zus. 635.
rurkmenien, Kreide, Tertiär, A llu 

vium, Ergiebigkeit 617.
(West-), Jodgehalt 623.

Ungarn, Balatonfüred, Radioaktivi
tä t 72.

'reiieot-Jöerg bei Budapes 
Rudas-Bad und Eszterga: 

lemp., chem. Zus. 630.
Quära rteS"Gebirge 68.

Abrollungsgrad, Sandfraktionen 120. 
urte, Best, in  Kugelmühle durch 
Schlag 676. 

radioaktive Höfe 867.
(Relikt-), Verwitterungsprozeß 681.

Quarz
Brasilien, Sao Paulo, Vork. in  late- 

ritischen Böden 157.
Japan, Kinomoto-Owase, Zwillinge 

in  B iotitgranitporphyr 962.
Quarzgänge 373.
Quarzit

A frika, Madagaskar, Typen 978.
Brasilien-Uruguay, Minas-Serie 519.
Kanada, Silicastein 1023.
Kola, Litza-Golf, Ostufer, Vork. 394.
Ostalpen, Zentralzone, Einlagerung

22.
Semmering. Faltung der Serie, Meta

morphose 939.
Virginia, Graphit darin, aus Oelsand 

789.
Quarzkugel, Abrasionsmessung 675.
Quarzporphyr

Kleinpflasterdecken, Verwendung 
1015.

Burkersdorf bei Frauenstein, Gneis- 
und Flußspat-Einschlüsse 885.

Quarzsand, Häutchen kolloidaler Bo
denteilchen darüber 661.

Quarzschiefer (Aegirin-Augit-Glauko- 
phan-), Japan, Hokkaido, Anal. 
962.

Radioaktive Höfe, Quarz, Y ttro fluo rit, 
Zinnerz 867.

Radioaktivität
Altersbestimmung von Mineralien 

374.
Gesteine, Mineralien, Ueberführung 

in  Lösungen fü r Emanations
messungen 576.

Heilquellen beim GelKot-Berg bei 
Budapest 868.

Isotopie, Verwendung radioaktiver 
Indikatoren 5.

Untersuchung in  angewandter Geo
physik 867.

Elsaß, Ballon, Frankreich, Chaltedon, 
Gesteine und Gewässer 374.

Gasteiner Mineralwasser 71.
Passau, Wässer und Ursprungs

gesteine, chem. Bezieh. 374.
Rußland, Chakassien, Pegmatit und 

A p lit 375.
Transbaikalien, Granite, Phlogopit 

470.
Ungarn, Balatonfüred, C02-Qu3llen 

72.
Radium

Tiefseegrundproben, Gehalt 867.
Kanada, Wilberforce, Vork. 356.
Morogoro-Erz, mikrosk. Unters, im  

auffallenden L ich t 867.
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Radiumerze, Deutschland 867.
Rammeisberger Bergbau, Geschichte 

205.
Ramsbecker Bezirk, Lagerstätten 189.
Rapakiwi-Problem, Wiborgit-Typus, 

Kugelgranit 372.
Raumbildung, sibirische Trapp-Sills, 

Intrusivlager 553.
Realgar, Peru, Casapalca, Paragenesis 

192.
Rejuvenation, Goldlagerstätte von 

Eisenberg bei Corbach 301.
Retinit, Eigenschaften 275.
Rheinebene, Erdölhöffigkeit 266.
Rheinisches Schiefergebirge, Wesen der 

Schieferung, tektonische Probleme 
14.

Rhvnkolit, Chibina-Tundren, Vork.
'  385.

Rhyodacit, Australien, Marysville, 
Wood’s Point Road, Anal. 522.

Rhyolith siehe L iparit.
Rhythmus dynamischer Vorgänge, Be

deutung der Wurzelböden im  
Wealdensandstein, Bückeberge 
237.

Riebeckit, A frika, Franz.-Kongo, Niari, 
Vork. im  Granulit 966.

Riebeckit-Trachyt, Grönland (Ost-), 
Cape Parry 992.

Riedenit, Italien, Monte Vulture, 
Hauyn darin 436.

Riesengebirge, Eiszeitböden 648.
R iff

(Korallen-), Entstehung 114.
(Schwamm-), Franken, Entstehung 

124.
—  siehe auch Korallenriff.

Rippein
siehe Wellenfurchen.

Röt-Muschelkalk-Grenze bei Eisfeld u. 
im  Schalkauer Muschelkalk- 
Plateau 124.

Roteisenerz, Aegypten, oolithisch, 
Lagerstätten 738.

Roteisenstein, Lahn, Tektonik und 
Lagerausbildung 205.

Roterde
Indochina 158.
Karmel-Hochfläche, ehern. Zus., 

allophaner S ia llit darin 153.
Karst, Görz—Triest, Vorstufe zu 

Latent, Entstehung 152.
Mediterran, Entstehung 661.
Tropen, Lateritib ildung 669.

Rotes Meer, Detritus 50.
Rotkupfererz, Helgoland, im  Buntsand

stein, Vork. 699.

Rotlehm
Afrika (Süd-), tonige Verwitterung 

665.
Rubinglimmer, Eisenberg bei Corbach, 

Vork. 301.
Ruhrgebiet

Kohlenwasserstoffe im  Steinkohlen
gebirge 264.

pflanzlicher Leithorizont, untere 
Fettkohlenschichten 772.

Harz, fossil in  Kohle 830.
Wasserversorgung 75.

Rumänien
Bohrkerne, gefrittet 171.
Eisen-, Chrom-, Mangan- und P yrit

lagerstätten, Ueberblick 316.
Erdöl, Diapirismus 805.
Faltung im  Tertiär 16.
Anina, Rassische Steinkohle, Nage

käfer darin 763.
Rundhöcker, Westgriqualand 83.
Rußland

geochemische Territorien 712.
Kohlenlager 774.
Altai, Uba-Region, SpiRt, Diabas, 

Essexit, Gabbro, Anal. 463.
Asov, Alkaligesteine, bes. Granite, 

Gneis, Anal. 878.
Astrachan-Gebiet, Baskuntschak- 

Bezirk, geol. Profil, Wasserverhält
nisse, Anal. 610.

Balchasch-Seegebiet (NO-), Kupfer- 
Magnetiterzlagerstätten 179.

Jalta- und Ai-Danil Landslide-Ge- 
biet, Hydrologie 605.

Ischewski-Mineralquelle, Kasan-, 
Ufa-, Kungur-Stufe, Anal. 606, 
607.

Issykkulsee, hydrolog. Unters., Ana
lysentabelle 56.

Kola, Chibina-Massiv, Feldspate, 
Astrophyllit in  Nephelinsyeniten 
876.

— Chibina-Tundren, Geochemie 385.
—  Granit, Anal. 391.
—■ Litza-Golf, Granite, Magnetit- 

Quarzit 392.
— Montscha-Tundra, Gabbro-Ge- 

steine, Mineralien 387.
—  Pansky-Höhen, basische Gesteine, 

Gabbro-Anal. 388.
Lysaia Sopka, Serpentin, Gneise, 

Am phibolit, Plagioklasit 884,
Onega, Weiße Meerküste bis 

Sumsskij Possad, kristalRne Ge
steine 382.

Petschora-Kohlenbecken, Kohle, Ge
steine 254, Kohlenlager 775.
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Rußland
Sachalin, Block von Cordieritschiefer 

Claraia 961.
Oelgebiet 816.

^oukamsk, Kalivorkommen, Alter, 
Stratigr. und Tektonik 753, 764. 

Ural, Erdölgebiet 812.
Erdöl, Carbon oder Perm 266. 

~ Koswinsky, K itlim -D istr., Plagi- 
aplit, Anal. 411. 
säurefeste Gesteine 676. 
Serginsko—-Ufaleiski, Schiefer

gesteine 399.
Westabhang, submarines Gleiten 

der Artinsk-Schichten 548.
~~ Wischnegorsk-FeMspatlager- 

stätte im  Kaslinsk-Gebiet 400. 
Weißes Meer, Bolschsi—Medwedok, 

Oligoklas, Anal. 398.
‘ —- Kap T urji, alkalischer Ge

steinskomplex 395.
' —  Pomorische Küste, Gneis, Gra-

n it, Mineralkomp. 398. 
siehe auch Asien (Russisch-). 

Rutschung, Ton, Erd- u. Bergbau 1001. 
Rutschungen, subaquatisehe 116.

Sachsen
Elbsandsteingebirge siehe dort. 
Erzbergbau, Wiedererweckungsmög

lichkeit 836.
Erzgebirgsgneis, roter, petrogeneti- 

sche Ableitung 402. 
pechsteinverdächtige Porphyre 401. 
^^Sgießhübel, magnetische Unters.

^ '^d e n , Niederwartha, geol. Profil 
401.

^",qa,Uer und Oelsnitzer Carbon, 
rp Megasporen 771.

arandt, Ascherhübel, angebliches 
Vork. von gediegen Eisen im  
Basalt 402.

^ e r o d e ,  Steinkohlenbergwerk
O •• v
SalpGerVariati° n’ Erdoberfläche 33- 

Lagerstätten der W elt 170.
759 Tarapac4’ Kaligehalt, Vork.

Ver. Staaten, Lagerstätten in  Höhlen, 
Salz La iC ‘e und in  Pfannen 222.

Ausschwitzen aus Bausteinen 1011. 
Meerwasser, Best, durch elektr. Le it

fähigkeit 93.
l '- ^ ’ bulgarische Schwarzmeer- 
kuste, Gewinnung, Anal. 755.

Salz
Arkansas, Smackover Field, Union 

Co., Tektonik 759.
Brasilien, Estado do Rio, Industrie 

759.
Chile, Tarapacä, Pfannen und K ru 

sten 759.
Elbmündungsgebiet, Brunsbüttel bis 

Cuxhaven 674.
Kalifornien, Searles-See, Steinsalz, 

Trona, Hanksit, Borax, Glaserit, 
Burkeit, Anal, der Sole 757.

Rußland, Solikamsk 753, 754.
Staßfurt, Fluoreszenz bei Polyhalit, 

Kieserit, Anhydrit, Tachyhydrit, 
Thenardit 750.

Werragebiet, Altersstellung des 
Hauptlagers 752.

Wüste bei Damaskus, Wasserverhält
nisse der Flüsse 58.

und Erdöl, Kolumbien, Zusammen
hang 269.

siehe auch Steinsalz.
Salzach-Gletschergebiet, erloschene 

Seen, Tone 80.
Salzbergbau und Geophysik 29.
Salzböden, Neusiedler See, Ostufer 162.
Salzdome

Drehwaagenmessungen 558.
Perm, Texas (Nord-Zentral-) 757.
Texas, elektrophysikal. Messung. 36.

Salzgebirge, subhercynisches Becken 
und seine Deckschichten, Me
chanismus der Bewegung 743.

Salzgletscher
Louisiana, Vork., Erklärung 759.
Persien, Tektonik 756.

Salzlagerstätten
Entstehung 534.
magnetische Feststellung 35.
Zechstein, Barrentheorie 534, 743.
A frika  (Südwest-), Swakopmund 220.
Neu-Mexiko, Texas, Perm, Kalisalze, 

Umwandlungen 222.
Wilhelmshall— Oelsburg, geol. Pro

fil,  Methoden zur Erkenntnis des 
Mineralverbands 747.

Salzpetrographie, Staßfurt— Egelner 
Sattel, Paragenesen 750.

Salzsee, System fü r Forschungsarbeiten 
in bezug auf Salzlösungen 743.

Salzstock
Asien, Süd-Persien 756.
Arendsee, A ltm ark 219.
Norddeutschland, Genesis und Tek

tonik, Bezieh, zwischen Form und 
Gradientenbild der Drehwaagen
messungen 744.



CXII Sachverzeichnis.

Salzsümpfe, Brasilien, Pernambuco bis 
Minas Geraes und Nordteil Staat 
S. Paulo, Mineralbildung 157.

Salztektonik, Norddeutschland 744.
Salzuflen, Balneologenkongreß 71.
Samlandküste

Abbruchmaterial, Verbleib 96.
Sedimentation 693.

Sand
Aufarbeitung in wässerig. Medium 97.
Charakterisierung fü r bituminöse 

Feinmineraldecken 1018.
Diluvium , Dresden-Zschertnitz, 

kreuzgeschichtet 588.
elektrisch durch bewegte Lu ft, sub- 

aerische Sedimentation 691.
Erdölgehalt, Aufbereitung 799.
Konservierung m it Paraffin 691.
Pliocän, Rumänien, Bohrkern, Neu

bildung von T ridym it, Fayaiit, 
Sillimanit 171.

Wanderung an russischer Küste des 
Schwarzen Meeres 676.

Allegheny, Monongahela und Ohio, 
schwere Mineralien darin 696.

Kalifornien, rezent aus Wüsten, 
Flußläufen und vom Strand 114.

Sandstein
Dauerhaftigkeit 1012.
(Leopardensandstein), Helgoland, 

Malachit darin 700.
Nomenklatur 104.
Ordovicium, Mid-Continent-Oelfel- 

der, schwere Mineralien darin 98.
(Potsdam-), Kanada, Ottawa, M i

neralgehalt 701.
Afghanistan, Jura, Lavaströme 

darüber 961.
Cherbourg, Tektonik 866.
Connecticut, Durham, metamorph. 

980.
Drybrook-, Dean-Wald, Mineral

gehalt 700.
Elbsandsteine, Groß- und Klein- 

rippeln im  Turon 135.
helvetische Kalkalpen, Mittelkreide, 

Mineralkomp. 127.
Norwegen, Old Red, Anal. 873.
Schweden, Entstehung, Einteilung

Uruguay, Botucatu, Vork. 360.
Wealden, Bückeberge, Wurzelböden, 

Bedeutung fü r Rhythmus dyna
mischer Vorgänge 237.

Sand-Steinsalz-Kristallskelette, Namib, 
Südwest-Afrika 48.

Sanidinit ;
Ischia, Anal. 915. !

i Sanidinit
; Italien, Monte Somma, Anal. 920.

Santorin, Vulkanismus 42.
Sapperit, Weichbraunkohle 769.
Saprohumit, Humussapropelit, B i

tumenentstehung 769.
Sapropel

Bitumen und G yttja, Bildungs
bedingungen 694.

Cutin, Harze usw., quantit. Best, des 
Polymer-Bitumens 760.

Sauerland, nordöstl., Rumpffläche 701.
Saxonische Tektonik 12.
Scandium, Vork. in  basischen E rup tiv 

gesteinen 580.
Schale, Organismen, Calciumcarbonat- 

Modifikationen 652.
Schalenkugel, Vulkane Javas, Bildung 

45.
Schallausbreitung, Unterwasser-Explo

sionen, Echolotungen 680.
Schalsteinlager, Lahn, Oberdevon 206.
Schelf, Norwegen, Varanger Halbinsel, 

Moränenwälle auf dem Meeres
boden 707.

Schichtenverbiegung m it Diaklasen, 
Trias, Harzvorland 541.

Schichtung und ihre Bedingungen 107.
Schiefer

(Cornubianit-), Sardinien, Arbus 
921.

kristallin , Kola-Halbinsel, Tachlin- 
tuaiw 392.

Böhmen (Süd-), Tábor 930.
Mittelamerika, Grande Miauelon 

Typen 516.
Ural, Serginsko-Ufaleiski, Chlorit-, 

Quarz-, Leucit-, Kiesel-, Ton-, 
Quarzsandsteinschiefer 399.

Schiefergneis, Ungarn, Sebes-Tal, Anal. 
550.

Schiefer-Kalk-Quarzit-Komplex, Ma
dagaskar 978.

Schieferkohle, Sonthofen, interglazial 
642.

Schieferung, Rheinisches Schieferge
birge, Wesen 14.

Schlamm
Vulkan Papandaian, Java, Auswurf 

45.
Ysselsee, Absatz 57.

Schlämmanalyse
neuer Apparat 690.
pelitische Gesteine der Trias und 

Molasse, Schweiz 126.
Verfahren 97.

Schlämmapparat, Bodenanalyse 655.
Schlämmzentrifuge, Erfahrungen 656.
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Schlämm- und Aufbereitungsverfahren, 
„  , .  r one 98, 102.

chlechtenbildung, Falkenauer Kohlen- 
<ä ööze 239.
Schlesien

Kohlensäureausbrüche in  Steinkoh- 
rr .:enSruben 4.
1 opferton, feuerfester Ton. Vork. 

1014.
Hartlieb bei Breslau, Bernstein als 

prähist. Handelsprodukt 282. 
(Nieder-), Neurode, Obercarbon, 

Schichtfolge und Gesteinszus. 241. 
(Westober-), Steinkohlenbergbau der 

s , ,  Ktzten 10 Jahre 240. 
^Ueswig-Holstein, Senkungen 8.

Ctyde-See, Kotbälle von Tieren 86. 
“ -^Phosphat- und Stickstoffgehalt

Schlottenerz, A frika (Südwest-), Otavi, 
Bobos, Vork. 852.

Schluchseebecken, geol. Geschichte 702. 
Schneegrenze, Island, Hofs- undLangjö- 
„  kull, K lim a 644. 
Schollenverlagerung 2. 
Schollentektonik, Mitteldeutschland, 

Bed. fü r Entstehung der eocänen 
Braunkohlenformation 238. 

Schottland siehe B rit. Inseln, 
chuppe, franZ. Alpen, Morgonmassiv

Schuttströme, Merapi-Vulkan 1930 44. 
cüwäbische Alb, Böttingen und Stein- 

c . "crni, Thermalsinter 70.
wammriff, Jura, Frankenland, Ent-
stehung 124.

S c W Zboden’ Transvaal 664.
Schwarzerde

Bild“ g durch Vegetation aus Rot
erde 152.

S c w Ü iZi« UnS’ Kolloide darin 142.
zes Meer, russische Küste, Sand- 

S . Wanderung 677. 
c warzwässer, Brasilien, Umsatz or- 

c„v ganischer Substanz 158. 
•’ Chwarzwald (Süd-), Glazialmorpho- 

logie 642.
Schweden

Ackerböden5 Bodenreaktion und
Kalkbedürfnis 672. 

odenarten, Nomenklatur und E in
teilung 137.

Bodenbewegungen, Karte 540. 
chemische Denudation, 69.

iswirkung, Landschaftsbildung 80. 
geoelektnsche Methoden 564. 

ochmoore als Regenmesser 50..

Schweden
Hydrologie, Bodenkunde 673.
Leptit u. andere Gesteine, Anal. 380.
Prospektiermethoden, Entwicklung 

und Anwendung 29, 30.
Akkavare, Eisenerze, N orit 876.
Bispergfeld, Eisenerzlager 837.
Bohuslän, Geschiebefunde 642.
Boliden, Gold-Arsenerzlagerstätte 

313.
— Skellefte-Revier, Gold, Arsen

kieslagerstätte 292.
Dalby, K u lla it 875.
Enviken und Svärdsjö, Eisenerze 310.
Grängesberg, neue Freilegung im 

Exportfeld 293.
Hogland, Gesteine, Präcambrium. 

Gneise, Granite, Porphyrit 381.
Kirunavaara, Erzvorräte 310.
Lappland, Magnetitbergbau 

313, 314.
Malingsbo, archäische Gesteine, Lep

t it ,  Quarzit, Glimmerschiefer 381.
Radmansö-Insel, Gabbro, D iorit, 

Granodiorit, Amphibolit, Eucrit, 
Troctolitli, A lliva lit, Spinellaus
scheidung 380.

Skagerrak-Küste, Spaltentektonik u. 
Morphologie 643.

Seen, Lotungen, Kartendarstellung 
594.

Stockholm, Gesteine der Umgebung 
875.

Strässa und Blanka, Eisenerzlager- 
stätte, Analysen 311.

südl., Braunerde, Umwandlung in 
Podsolboden 671.

Upsala, archäische Gesteine, bes. 
Granite und Amphibolitgänge 874.

— Erdbebenerscheinungen, seismi
sche Apparaturen 573.

Värmland, Bodentypen 161.
Västergötland, Älleberg, Bergrutsch 

708.
—  Erdöl in Cambro-Silur, vanadin

haltige Kohle 805.
Vätternsee, Motalaström-Wasser- 

system, Fluß Eman, geogr. und 
geol. Verhältnisse 596.

Vener See, Filipstad, Leptit, Eisen- 
und Manganerze 311.

Schweden-Norwegen, Tarrekaisee, Ma
gnesit- und Eisenerzvork. 831.

Schwedische Tiefe, Seelotungen 92.
Schwefel

Böden, Einfluß 160.
Bodendüngung m it A lka li- und Cal

ciumsulfat 671.
N. Jahrbuch £. Mineralogie etc. Referate 193S. XI. h
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Schwefel
Java, Ardjuno-Welirang-Vulkan,Ge

winnung 46.
Schweiz

Eisenerzeugung, Geschichte und w irt- 
schaftl. Bedeutung 306.

Gesteine, Chemismus 436.
Aarmassiv, östl., Gesteine 926.
Bündner Oberland, Puntaiglas, Ma

gnetit, Pyrit, Kupferkies 308.
Finsteraarhorn-Lauteraarhorngebiet, 

Gesteine 925.
Gotthardmassiv südl. Andermatt, 

Gesteine 438.
Tessin, Astano, Arsenkies, Zink

blende, Bleiglanz, Au- und Ag- 
Gehalt 732.

— Piottino-Stollen, Gneis-Gliramer- 
Carbonat-Paragenese 439.

Schweizer Alpen, siehe Alpen.
Schwere und Geoid bei Isostasie 556.
Schwere- und Zeitmessungen, Appara

turen 557.
Schweremessung, Erdölgebiete 31.

siehe auch Gravimetrie.
Atlantischer Ozean 558.

Schwerkraftbestimmung, Finnlandf559.
Schwimmaufbereitung, Bauxit, Ungarn 

Bodayk 201.
Scolithus-Frage, senkrechte Gänge im  

Dünensand 88.
Sebastianit, porphyrisch, Phlegr. Felder, 

Ponza, Anal. 920.
Sediment

Basalkonglomerate 3.
bestimmende Faktoren, Material, 

Strömung, Bodenrelief, Tier- und 
Pflanzenwelt, Wasser 117.

Bildung, Verwitterung 680, 686.
Färbung, Ursache 660.
kolloid-dispers, Gebiet, Neubildung 

682.
Kreide, Uruguay 680.
Lagerstätten, genetische Einteilung 

166.
Lettenfarben, kolloidchem. Betrach

tungen 125.
marin, Abbildung ihrer Umwelt 117.
mechanische Analyse 104.
Meer, tierischer Einfluß 109.
Mikrobiologie 89.
Nomenklatur einiger Gesteine 104.
oolithische Roteisenerze, Aegypten 

738.
pennsylvanischer Schichtkomplex, 

zyklische Wiederholung, Sand
stein, Ton, Kohle, marine Kalke 
und Schiefer 135.

Sediment
Schlick des Clyde-Sees, Kotabfälle 

darin 86.
schwere Mineralien darin 98.
Seebebeneinfluß 689.
Stickstoffbestimmung, versch. Meere, 

rezent 695.
Tone, Klassifikation 105.
tonig, Sorption von Kalium 659.
Vanadiumgehalt 577.
Wellenfurchen, Minnesota 116.
Wellenkalk, Entstehung, Thüringen 

124.
Asien, Chinaflüsse, Erosion und Ab

lagerung 603.
Deutsche Bucht, regional-statist. 

Unters. 118.
— —• Farbbestimmung, organische 

Substanz, Bezieh, zu den Tier
gemeinschaften 121.

Hamburg und Umgebung, Tertiär 
698.

Kurisches Haff, Farbe, Bestandteile
122.

Nord- u. Ostsee, Absatzbedingungen 
94.

Rotes Meer, Eigenschaften 50.
Samlandküste, Verbleib des Ab

bruchmaterials 96.
Schweden, Glaukonit, Bedeutung 

132.
— Lagan-Flußgebiet 68.
—  Vorquartär, bes. paläoz. und meso

zoische Konglomerate 128.
Sedimentation

Böden, Entstehung und Einteilung 
136.

fluv ia tile  596.
Folge in den drei Klimareichen 587.
Geschwindigkeit, Clyde - Seegebiet

Schichtung und ihre Bedingungen

Seen, Mikrobiologie 693.
subaerische, Hochspannungserschei

nungen 691.
Tone, marine, miocäne und pliocäne 

Brack- bis Süßwassertone, Be
dingungen 698.

Versuche über Frostwirkung 81.
Werden, Wachsen und Schwinden 

in der Erdgeschichte 533.
Bengalen, Meerbusen, Andaman-See 

697.
Mississippi, Deltabildung 534.
Samlandküste 693.

See
Ablagerung, ehern. Analyse 55.
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See
Bodenablagerung 593.
Uletscherbildung 643.
stehende Wellen als Ursache um

gestaltender Vorgänge 55.
^oterirdische Speisung 68.
Attersee, Nordufer, plötzliche 

Spiegelsenkung 594.
” !yde, Kotbälle im  Schlick 86.
-eunduzi, Südafrika, Stauung durch 

Bergsturz 595.
fssykkul, Russ.-Asien, hydrologische 

Untersuch., Analysen 56.
Japan, Calciumgehalt 57.
Bunz, Oesterreich, Stickstoff- und 

Schwefelumsatz 593.
Mazedonien, Ostrowsee, Spiegel- 

Schwankungen 595.
Michigan, Küstenrückgang 595.
Pennsylvanien, Cowanesque, er

loschen 79.
Salzach-Gletschergebiet, erloschen80. 
Stockholmer Gebiet, G yttja  und 

Tongyttja, Bodengestaltung 594. 
Seebeben, Einfluß auf Sedimente in 

Nähe der Bruchlinien 689.
Seifen, Eisenberg bei Corbach, Selbach, 

. Ortssiepen, Gold 302. 
Seifenlagerstätten, ehern. Prozesse bei 

. Bildung 209.
Seismisch usw. siehe Erdbeben. 
Senkung, Nutiden, Spitzbergen, Ost- 

. grönland 640.
Sericit, Cherbourg, ehern. Zus. 866. 
Sencitschiefer 

Verkieselung 686.
Ural, Serginsko-Ufaleiski, York. 400.

Afrika
666.

(Süd-), Verwitterungsprodukt

Asien (Russisch-), Uspensk 463.
n t. Inseln, Ayrshire, Balhamie H ill 

r  - nc-Hül-Burne, Analysen 410. 
uelebes, Verwitterung, Anal. 850. 

jba, Erdöl, Gas und Asphalt 
dann 791.

Frankreich, Tabormassiv, Vork. 899. 
ivanada, Coquihalla-Region, Yale- 

Erzlagerstätten 858. 
Rußland, Lysaia Sopka, Vork. 884. 
Jngarn, Dalul Negru, Paltinei, 

Anal. 451.
erpentinasbest, Vermont, Avebec in 

Kanada 290.
Shonkinit (Leucit-), Monte Somma, 

Anal. 918.
IaUit, allophaner, Karmel-Hochfläche, 

m Roterde 153.

S ia llit
Jura, Winetsham i. Oberösterreich 

158.
Sibirien siehe unter Asien.
Sickervorgang, Dammböschungen 636.
Siebenbürgen, Telegdit, Anal. 283.
Siebenbürgisches Erzgebirge, Erzlager

stätten 721.
Siegerland, Rotspat, Toneisenstein als 

Geröll im  Zechsteinkonglomerat 
des Niederrheins 194.

Silber
in  Fahlerz und Bleiglanz, Mexiko, 

Ver. Staaten 185.
Paragenese m it Kobalt-Nickel-Eisen- 

arseniden, sächs.-böhm. Erz
gebirge 729.

Kongsberg, Norwegen, Vork., B il
dung 185, 186.

Silber-, Blei-, Kupfererze, Kanada, 
Alice Arm -Distr. 347.

Silber-Blei-Zinkbergbau, Bolivien, Pu- 
lacayo 195.

Silbererze, Nevada, Pioche-Distr., 
Lagerstätte 735.

Peru, Colquijirca, Lagerstätte 197.
Silesisches Gebirge, alpiner Bau 16.
Silexite, Einteilung 865.
Silicastein (Quarzit), Kanada, Sydney, 

Cape Breton Co. 1023.
Silicifikation, sekundäre, authigone 

Kieselsäure 680.
Silicium im  Bereich der Verwitterung

659.
Silikatschmelzlösung, Teilung 6.
Silikatsysteme 863.

magmatische und nichtmagmatische 
366.

Silikose, Berufskrankheit 995.
Sinter, Höhlen, Thermalbildung von 

Böttingen und Steinheim, Karls
bad und Vichy 70.

Skapolith
A ltai, Uba-Region, Vork. in  Diopsid- 

gesteinen 468.
Aberdeenshire, in  Pegmatit 890.

Skapolithamphibolit, B rit. Inseln, 
Ayreshire, L ittle ton -H ill, Vork. 
412.

Skarneinlagerung in gebändertem Lep- 
t i t  717.

Skarnerz, Schweden, Strässa u. Blanka 
312.

Skorodit, Turkestan, Britsch - Mulla, 
Vork. 843.

Snellius-Expedition, Viermeter-Lot
röhre 97.
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Sodalith
Afrika (Südwest-), Cape Cross, im  

Mikrosyenit und Tinguait 508.
Ischia, S. Pancrazio, im  Trachyt, 

Anal. 912.
Italien, Monte Vnlture, chem. Zus. 

436.
Solifluktion

Brodelbewegung des Bodens, ark
tisches Gebiet 78.

periglazial, Finistère, Frez-Bihan650.
im  Hochgebirge 649.
Normandie und Maine, Steinbruch 

Villaines-la-Juhel 643.
Solifluktionskonglomerate, Schweden 

130.
Sommait, Phlegr. Felder, Monte Somma, 

Anal. 919.
Sonderburg i. Nordschleswig, Wünschel

rutenmißerfolge bei Bohrung auf 
Salz und K a li 54.

Spanien
Rifproblem 27.
Andalusien, Inselberge von Bunt

sandstein eingedeckt 587.
Bilbao, Eisenerzbergbau, Lage 837.
Huesca-Prov., Gold im  P y rit 837.
(Nordwest-), San Finx, Zinn-Wol- 

framerze 180.
Ojos Negros, Sierra Mènera, Eisen

erzbergbau 832.
Sierra Morena, Belmez, Steinkohlen

becken 774.
Spannung (Gebirgs-), Ausgleich in 

streichendem Strebbau 235.
Spessart

Tektonik, Abhängigkeit junger, von 
variskischer 542.

Yorgebiet, tekt. u. gefügeanal.Unters. 
im  K rista llin  376.

Spessartit
(Hornblende-Porphyrit-), Devon, 

B rit. Inseln, Ayreshire 415.
Kärnten, Nötsch, Anal. 40.
Ungarn, Runcul Cailor, Anal. 451.

Sphärolith
A frika (Süd-), Springbok Fiats, Ge

steine, Anal. 503.
Grönland (Ost-), Cape Parry, Anal. 

993.
Jersey, England, Rhyolith 888.

Sphärolithfels, Norwegen, Solund, Anal. 
873.

Spilit, A lta i, Uba-Region, Anal. 464.
Spitzbergen, Senkungen 540.
Sporen und Pollen, Membran 760.
Staßfurt-Egelner Sattel, Polylia lit- und 

Kieserit-Region 749.

Statischer Schweremesser 557.
Staubfall, A pril 1928 in  Südosteuropa 

51.
Staubsturm, A pril 1932, Mitteldeutsch

land 51, 590.
Stauchung, Braunkohlentertiär der öst

lichen Mark Brandenburg 15.
Staudamm, Uruguay, Rio Negro, E r

richtung 998.
Staurolith, Ungarn, Cristesti, Anal. 551.
Staurolithschiefer, Vorspessart, tekt. u. 

gefügeanalyt. Unters. 377.
Steinerner Wald, Varna, Ostbulgarien 

59.
Steinfallgefahr im  Bergbau 996.
Steinkohle

Inkohlungstemp. 761.
Klassifikation 228.
Kohlensäure führende Flöze, W ir

kung von Sprengschüssen 996.
Kutike ln darin 226.
Lias, Anina in  Rumänien, Nage

käfer 763.
Ferghana-Gebirge, Kok-Jangak, 

Vork. 247.
Frankreich, Allier-Tal, Flöze im  

Carbon, Gesteine 773.
— Bourbonnais, Vork. 779.
niederrhein.-westf. Becken, Wasser

versorgung 75.
Ostrau-Karwiner Becken, Westbes

kiden und sudetisches Randgebiet, 
geol. Karte 1 : 100 000 242.

Persien, Lagerstätten der einzelnen 
Bezirke 256.

Pochhammer Flöz, Farbtonmessung 
zur Aschengehaltsbestimmung 771.

Ruhrgebiet, fossiles Harz darin 278, 
829, 830.

Rußland, Petschora-Becken, Vork., 
Nebengestein 254, 775.

Sachsen, Lugau, Oelsnitz, Mega
sporen 771.

Schlesien, Kohlensäureausbrüche 4.
—  (Nieder-), Neurode, Schichtfolge, 

Gesteinszus., C02-Führung 241.
—■ (Ober-), Stellung und Fortsetzung 

unter den mährischen Karpathen 
772.

--------westl., Versatzwirtschaft 996.
--------zehn Jahre Bergbau 240.
Sibirien (West-), Kusnezk, Beschrei

bung des Beckens 244, 776, 778.
Spanien, Belmez, Sierra Morena und 

Asturien, Carbon, Stratigr. 774.
siehe auch Kohle.

Stein- und Kupferzeit, Strecken- und 
Stollenquerschnitt 995.
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Steinpflaster, Lebensdauer 1016.
Steinsalz

(Knistersalz), Werrakaligebiet, Gas- 
einschlüsse 751.

Afrika (Südwest-), Swakopmund, 
chem. Zus. 220.

Aralsee, Kaspisches Meer, Issykkul- 
see, Gehalt 56.

Arendsee, Altm ark, Stock, Gipshut 
219.

Brasilien, in  Salzsümpfen, Bildung 
158.

Krankenberg, Pseudomorphosen, 
Vork. 739.

Kolumbien, Zusammenhang m it 
Erdöl 269.

Spergau, Siedesole, Anal. 762.
Staßfurt, u. Kalisalze 744, 746.
Ver. Staaten, Texas, Kansas, Okla

homa, rote Farbe 221.
Steinsalz-Sand-Kristallskelette, Namib 

. 48-
Steinschutzmittel, Versuche damitl008.
Sternbergit, Peru, Colquiiirca, Vork. 

198.
S tiktolith, xenolithische Natur 370.
Steppenschwarzerde, Humifizierung 

142.
Strahlungskurve u. Polverschiebungen, 

Ursache der letzten Eiszeit 78.
Strandgut, Sylt, Ilydroidpolypen und 

Balaniden darauf 88.
Strandsäume, Girlandenform 93.
Strandsandsteine, Kalifornien 115.
Straßenbau, Sand, Feinbaumaterial 

1018.
Straßenbaugesteine

mech. Prüfung, abgekürzte Ver
fahren 1017.

Deutschland 1015.
Thüringen, Uebersicht 1017.

Strömung, Untersee, Villefranche-sur- 
Mer; Messungsmethode 679.

otrom siehe Wasser.
Stromboli, Ausbrüche 1872—1930 41.
Stromeyerit, Peru, Colquijirca, Ver
se wachsung m it Tennantit 198.
Stuttgart, Bohrung im  Talkessel, 

Wünschelrutenmißerfolg 54.
Sudeten

(Ost-), Faltenwurf 22.
Randgebiet, geol. Karte 1 : 100 000 

242.
und Karpathen, Tektonik 23. 

Südamerika 
Trockengrenze 50.
Vulkanische Aschen über Europa 

586.

Südamerika
Argentinien, Erdölprospektieren 267.
Bolivianische Zentralanden, Erz

lagerstätten in der tertiären Magma
provinz 356.

Bolivien, Goldlagerstätten 859.
—  Pulacayo, Silber-Blei-Zinkberg- 

bau 195.
Brasilien, Diamantina, MinasGeraes, 

Diamantlagerstätten, Analysen des 
Zements v. Konglomeraten 212,216.

—  Rio, Salzindustrie 759.
— F jord von Pumillahue, Gold im 

Sand 862.
— Ita b irit, Entstehung, Eisenerze 

834.
—  Jacutinga, Gold, Pyritquarzgänge

200.
— Minas Geraes bis Pernambuco, 

S. Paulo, Salzsümpfe, Mineralbil
dung darin 158.

—. .—■ —■ Gesteine, Muttergestein der 
Diamanten 217.

-------- —  Kohle- und Moorbildung
unter Tropenklima 765.

—  Rio de Janeiro, Schweb der 
Flüsse 597.

— Säo Paulo, Chile und Argentinien, 
Comodoro, Erdölgeologie 828.

------------- lateritische Böden 157.
brasilisch-uruguayisches Grundge

birge, Granit von Piriapolis, geol. 
Karte 517.
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Cape Cross, Anal. 508. *
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Sylter Strandgut, festsitzende Tiere 88.
Sylvin, Wilhelmshall, Vork. 747.
Syndosmya alba, Schlickfresser 86.

T  achyhydrit, Aschersleben, Fluoreszenz 
751.

Tal, Formen, Entstehung 49.
Talitrus locusta, Lebensgewohnheiten, 
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fü r Wasserversorgung 636.
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Druckfestigkeit, Bezieh, zu Gefüge 
1004.

Technologisches Wörterbuch ( I I o yer - 
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proben 695.
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tons, Karte 1014.
Mecklenburg, Malliß, Schlämm- und 
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Randbildung, Anal. 902.
Kärnten, Eisenkappel, K on takt

gesteine, Astite, Korund und Silli- 
manit darin 935.
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konglomerat des Niederrheins 194.

Tonerde, salzsäurelöslich, Gehalt in 
Mineralböden 670.

Torf, Bezieh, zu erdiger Braunkohle 
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nisse und Bez. zur Tektonik 16.
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Runcul Cailor, Spessartit, Anal. 451. 
Sag-Berg, Basaltjaspis, Cordierit, 

S illimanit 940.
Sebeser und Zibius-Gebirge, Granit, 

Gneis, Amphibolit, Pegmatit, Ser
pentin, Peridotit, Glimmerschiefer, 
Analysen 447—452.
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Ura l siehe Rußland.
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Bewegungen 13.

Bewegungsrichtungen, Beispiele für 
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V itra in in  Kokskohle 227.
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Boden aus Bimsstein von Eruption 

1883, Krakatau-Insel Lang Eiland 
154.

Meeresboden 40.
Afghanistan, Siwalik, rezente Lava
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Afrika (Süd-), Ermelo-Distr. 552.

W ald
Alpenvorland, spätglaziale Entw ick

lung 641.
Einfluß auf Wasserstand und Boden
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Bettbildung, Abfluß und Geschiebe

bewegung 599.
Boden, Hygroskopizität und totes 

W., Wesen und Bedeutung 138. 
Bodendurchlässigkeit 52.
Bohrtechnik und Brunnenbau 52. 
Druck in  Meerestiefen 108.
Einfluß der Wälder auf den Lauf 593. 
Fließgeschwindigkeit 59.
(Fluß-), Schweden, Analysen 69. 
(Grund-), Absenkung bei Fundie

rungsarbeiten 997.
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Allgemeine Geologie.

Allgemeines.
D a v ie s , G. M.: A French-English Vocabulary in Geology and Physical 

Geography. (London, Thomas Murby & Co. 1932. IX  +  140 S. Preis 
6 sh. net.)

H o y e r — K r e u te r — S ch lom a nn : Technologisches Wörterbuch. Bd. I I :  
English-German-French. (6. Auf!. Berlin, Verlag von Jul. Springer, 1932. 
X  +  767 S. Preis geb. RM. 78.)

--------Bd. I :  Deutsch — Englisch — Französisch. ( X I I  +  795 S. Preis
geb. RM. 78.)

' — Als Abschluß des Werkes soll laut Prospekt noch erscheinen Bd. I I I :
Français — Allemand — Anglais.

S. v . B ubnoff: Das B e w e g u n g s b ild  de r E rd e  u n d  seine D eu- 
t u n g- (Naturw. 20. 1932. 699—703.)

Verf. w ird durch die Diskussionen über Fragen des Erdkrustenbaus 
und der Gebirgsbildung (Zs. Deutsch. Geol. Ges. 83. 1931. H eft 5; Geographi
ca Journ. 78. 1931. H eft 5 u. 6) zu einigen Betrachtungen allgemeinsten 
n alts angeregt. Zunächst n im m t er Stellung zu dem W ert solcher Dis- 
ussionen und warnt vor Überschätzung. Die Berliner Aussprache stellt 

als zentrales Diskussionsobjekt die Oszillationstheorie H aar m an n ’s auf.
ie Londoner Diskussion stellt vier Grundbegriffe in  das Zentrum der Aus

sprache. Polverschiebung, kontinentale D rift, Kontraktion, Isostasie. Es 
w ird in  flüchtigem Überblick der Kernpunkt und die Richtung des Verlaufs 
beider Diskussionen geschildert. Verf. stellt zweckmäßig nicht eine Theorie, 
sondern einige Grundbegriffe, m it denen sich jede Theorie auseinandersetzen 
muß, in  den M ittelpunkt.

Der vom Verf. verfolgte methodische Grundgedanke w ird folgender
maßen form uliert: Die Diskussion über eine geologische Grundtheorie wird 
erst fruchtbar, wenn die geologischen Voraussetzungen einer solchen Theorie 
d s*n<E E r versteht darunter einmal die Klärung der Kinematik,

• ■ der Rekonstruktion des Bewegungsvorganges, wie sie heute dank der
ntersuchungen von Cloos, Sa n d e r  u . a. sehr wohl möglich ist, dann die 
arung der Zeitfolge, des historischen Ablaufs des Prozesses, wie er sich

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  1
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besonders auf der Basis stratigraphischer Einzeluntersuchungen ergibt. Diese 
zweite Prämisse, deren Herausarbeitung besonders St il l e  zu verdanken ist, 
w ird fü r unumgänglich gehalten, da sie dem rein tektonischen Bilde durch 
die Einfügung der Zeitkoordinate erst den tatsächlichen historischen Sinn 
gibt. Sind beide Prämissen nicht erfüllt, müssen sie vielmehr erst durch die 
Diskussion geschaffen werden. Dann wird diese zwangsläufig ins Uferlose 
abschweifen und trotz wertvollster Einzelangaben keine Klärung bringen. 
An dieser Unzulänglichkeit des tatsächlichen geologischen Beweismaterials 
hat bisher auch die Kontinentaldrifttheorie WEGENER’scher Fassung gelitten. 
Is t jedoch eine solche Basis geschaffen, dann w ird ein Zusammenarbeiten 
von Geologen und Physikern, eventl. in  Form einer Diskussion, auch leichter 
zu der Auffindung eines korrelaten kausaldynamischen Bildes führen. Dabei 
lassen sich aber, wie oben gezeigt, schon heute gewisse Grundbegriffe klären, 
wenn diese und nicht eine Universaltheorie in  den M itte lpunkt einer Aus
sprache gestellt werden. Zum mindesten erhellt aus ihnen, welche Bast
vorstellungen annehmbar, welche Deutungswege gangbar sind und wo eine 
stärkere Definition dessen, was man eigentlich meint, notwendig erscheint.

Kl. H eng le in .

W . v. S e id litz: E in  S c h lü s s e lp ro b le m  der G eo log ie. (Naturw. 

20. 1932. 583.)
Meßbare Veränderungen der heutigen Zeit werden aufgezählt sowohl 

an Küsten als auch auf den Festländern. St il l e  bezeichnet die episodischen 
Bewegungen als Synorogenese. Dazu gehören manche Folgeerscheinungen 
magmatischer Hebungen, welche Salomon  an der Küste Kalabriens feststellte. 
Da seismische Bewegungen die Ausklänge orogenetischer Schollenverlagerungen 
sind, so gehören sie auch zu den magmatischen Folgeerscheinungen. Das 
Versinken ozeanischer Inseln, sowie die Kabelbrüche im  südlichen Atlantischen 
Ozean finden dadurch ihre Erklärung, andererseits auch mancher Landgewinn.

Aus quartärer und nachquartärer Zeit sind eine ganze Reihe von Bei
spielen, vor allem in Küstengebieten, bekannt, die uns das allmähliche Auf
steigen oder Sinken des Landes zeigen. Die Gestaltung der heutigen Form 
— die positive Gebirgsbildung —  is t als ein sekundärer Vorgang anzusehen, 
der sich in  der allmählichen, aber differenzierten H e ra u sh e b u n g  einzelner 
Schollen, Gebirgsgruppen und ganzer zusammenhängender Massen vollzog. 
Die Gebirge sind nicht „aufgefaltet“  worden, da anzunehmen ist, daß dieser 
Vorgang sich in  größerer Tiefe unter der Belastung je tz t abgetragener Ge
steinsmassen stattfand. Die Veränderungen sind von großer Bedeutung 
fü r die Fragen der Erdgeschichte und den Rhythmus ihres Ablaufs. Sedi
mente sind nach H a ar m an n  fixierte Vertikalbewegungen. Man darf nur an 
die Mächtigkeit der Schichtbildungen in  sinkenden Räumen denken, wie die 
gewaltigen, sonst fast unverständlichen Carbonablagerungen m it den zahl
reichen am Küstensaum entstandenen Kohlenflözen. E in  gleiches zeigen 
viele Salzablagerungen, ferner die Molasse- und Flyschbildungen der Alpen, 
die beide die Bewegungen der alpinen Geosynklinale abbilden. Die Flysch
bildungen sind, wie alle reinen Geosynklinalsedimente, solche des sinkenden, 
die Molasseablagerungen aber solche des sich durch das aufsteigende Gebirge



Allgemeines. 3

verengenden Raumes. Auch die Transgressionen und Regressionen sind in 
der Hauptsache durch Vertikal-, Schaukel- und Kippschollenbewegungen 
des festen Landes bedingt. Es w ird die Aufgabe der Zukunft sein, die Be
wegungsgeschichte der Festländer, die in  den wechselnden Schichten ihre Ab
bildung findet, zu einer Geschichte der Oszillationen und Schwankungen 
auszugestalten, denen das feste Gerüst der Erdoberfläche im  Laufe der Zeiten 
ausgesetzt war. Dam it in  Zusammenhang stehen die Hauptfragen der Paläo- 
geographie, die das bis je tz t gewonnene stratigraphische Material einheitlich 
gliedern und ordnen muß.

Auf dem Festlande haben Krustenbewegungen allgemein geologische 
Bedeutung fü r die Entwicklung des Oberflächenbildes durch die Übertragung. 
Es is t nicht erwiesen, ob alle Formen der Veränderung durch Erosion und 
Abtragung nur auf ein festes und unverändertes Relief zu beziehen sind. Die 
Änderung des Oberflächenbildes w ird nicht nur durch exogene Kräfte be
stimmt, sondern auch durch langsame von innen kommende Veränderungen. 
Innere und äußere Wirkungen halten aber nicht immer Schritt miteinander. 
Auch manche Fragen der glazialen Erosion und Sedimentation, besonders 
im  Hochgebirge, sind gar nicht ohne Höhenveränderungen zu denken. Die 
Vertikalbewegung ist als Komponente in den Ablauf der Ereignisse einzuführen. 
Dies g ilt vor allem fü r die Fragen der Terrassenbildungen und ihre Chrono
logie. Das Bewegungsmoment muß beim Problem der Terrassen noch in 
ganz anderer Weise ausgewertet werden. Es handelt sich bei der Terrassen
bildung nicht ausschließlich um ein klimatisches Phänomen.

In  der Geologie hat man nicht nur m it relativen Zeitbestimmungen zu 
rechnen. Das richtige Verständnis kann erst dann fü r die Veränderungen 
der Oberflächen gewonnen werden, wenn die Beobachtungen von Raum und 
Zeit zusammenfallen oder sich ergänzen. Als d ritte r Faktor ist die Bewegung 
in  Rechnung zu stellen. M . H eng le in .

Assar H add ing : The f i r s t  ra in s  and th e ir  g e o lo g ic a l s ig n i-  
f ica n ce . (Geolog. Foren. Förh. 51. 19—29. Stockholm 1929.)

Der Arbeit liegen die folgenden Gedankengänge zugrunde. Bei der 
Untersuchung von Basalkonglomeraten von sedimentären Schichtkomplexen 
zei£t sich, daß Bruchstücke älterer Sedimente ihnen eingelagert sind. So 
kommen Fragmente algonkischer Sedimente in  cambrischen Basalkonglome
raten, archäische Bruchstücke in algonkischen Basalkonglomeraten und ältere 
archäische in  jüngeren archäischen Bildungen vor. Im  Verfolg des Studiums 
dieser Bildungen erhebt sich die Frage: Zu welcher Zeit sind die ersten Sedi
mente abgelagert worden? Auf welche Weise sind sie entstanden? Wo lassen 
sie sich nachweisen? Es is t klar, daß die Verhältnisse an der Erdoberfläche 
andere während der Vorwasserzeit und andere nach dem Auftreten des atmo
sphärischen Wassers gewesen sein müssen. Auch die Leptitform ation, die in  

c weden einen vorherrschenden Raum einnimmt, w ird vom Verf. unter dem 
esichtspunkt einer chemischen und sedimentären Differenzierung be

wachtet. (Vgl. auch das Ref. in  dies. Jb. 1930. I I .  625.)
R udolf Schreiter.

I I .  1 *
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H a d d in g , Assar: The firs t rains and their geological significance. (Smith- 
sonian Report for 1930. Washington. 285—294.) — Abdruck der in  dem 
vorstehenden Referate und in  dies. Jb. 1930. I I .  625 besprochenen Ab
handlung.

W a lte r  H e rrm a n n : E in  B e itra g  zum  P ro b le m  der K o h le n -  
sä u re a u sb rü ch e  in  S te in k o h le n g ru b e n  a u f G ru n d  b e rgm ä nn ische r 
B e o b a c h tu n g e n  in  sch les isch en  C 0 2-B e tr ie b e n . (Zs. Berg-, Hütten- 
und Salinenwesen im  Preuß. Saate. 80. 1932. B 134 und Nachtrag B 209.)

Verf. behandelt zunächst Allgemeines über Gasausbrüche. Im  deutschen 
Steinkohlenbergbau wurden bisher nur die Zechen des Waldenburg Neu
roder Reviers von C02-Ausbrüchen heimgesucht. Auch einige Kaligruben 
des Werratales litten  darunter. Besonders betroffen sind die Kohlenbezirke 
des französischen Zentralplateaus: Gard-Becken, Becken von Brassac und 
Singles-Gebiet, dann das Revier von Ostrau in  Mähren. Dann geht Verf. 
auf die Kohlensäuretheorie ein, indem er die bisherigen Anschauungen k r it i
siert und eine neue Theorie angibt. Dazu werden die physikalisch-chemischen 
Grundlagen, die bergmännischen Beobachtungen und die Gasdurchlässigkeit 
der Kohle beschrieben. Weitere Kapitel behandeln die Nutzanwendung der 
neuen Theorie, dann die Ausbruchsgründe und -arten, Ausbruchsgröße, 
Ausbruchsanzahl, Verzögerung von Ausbrüchen, Ableitung der Herdformen, 
Druckwelle und Flözkohlensäure und schließlich die Schutzmaßnahmen.

Es ergibt sich über den Zustand der Kohlensäure, ihre Ausbrüche und die 
Vorschläge zu deren Verhütung folgendes B ild:

Die im  Unverritzten vorhandenen C02-Drucke sind erheblich größer, als 
man bisher annahm. Sie scheinen im  zermürbten Flöz ab der kritischen Tiefe 
gleich dem Schweredruck der überlagernden Schichten zu sein. Die Aus
bruchsgefahr is t im  allgemeinen an die Existenz flüssiger Poren-C02 ge
bunden. Besonders durch den wärmeverbrauchenden VerdampfungsVorgang 
und seinen thermischen Ausgleich m it der Umgebung entsteht eine C02- 
Stauung und -Druckerhöhung, welche die Standfestigkeit des C02-gesättigten 
Kohlenstoffes auf das höchste beansprucht und selbst oder beim Hinzukommen 
weiterer Energien zu seiner Sprengung führt. Auch eine plötzliche Freilegung 
des COa-Felddrucks genügt zuweilen zur Auslösung von Eruptionen. Der 
Abbaudruck w irk t sich im  allgemeinen schutzbringend aus, versagt aber 
o ft an Störungen. Aus den gewonnenen Anschauungen werden teils neuartige, 
ausbruchverhütende Maßnahmen abgeleitet, die es vielleicht gestatten werden, 
die Gewinnung in einem großen Teil der Vorrichtungs- und Abbaubetriebe 
unter Anwendung der gleichen H ilfsm itte l vorzunehmen wie in  ausbruchs
freien Zechen. M - H eng le in .

O. Erbacher und K . Ph ilipp : D ie  R a d io a k t iv i tä t  a u f der 
B u n s e n ta g u n g  in  M ü n s te r. (Naturw. 20. 1932. 586.)

Bei der auf der diesjährigen Versammlung hauptsächlich behandelten 
R adioaktiv itä t zeigte sich deutlich, daß diese je tz t in  größerem Umfange 
nach allen Gebieten der Physik und Chemie ausstrahlt. Aus den im  physika-
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lischen Teil gemachten Darlegungen folgt, daß man sich die Atomkerne aus 
Protonen, Elektronen, Heliumkernen (a-Teilchen) und Neutronen aufgebaut 
denkt. Hierbei sind die beiden letzten Teilchenarten selbst wieder aus Protonen 
und Elektronen zusammengesetzte Gebilde.

Im  chemischen Teil w ird gezeigt, daß Atome, deren Kern bei gleicher 
Ordnungszahl eine verschiedene Anzahl durch Kernelektronen neutralisierter 
Protonen enthält, Isotope Atomarten genannt werden. Über Isotopie berichtete 
•I- Paneth . Fast alle auf der Erde vorkommenden gewöhnlichen Elemente 
sind fü r sich ein Gemisch solcher isotopen Atomarten. Die Bildung der 
chemischen Elemente erfolgte vor der Erstarrung der festen Erdkruste, so daß 
die verschiedenen Isotope sich vermischen konnten. Nur bei Blei is t wegen 
der immerwährenden Bildung der einzelnen stabilen Endprodukte der radio
aktiven Reihen ein Vorkommen der Isotope in  verschiedenstem Mischungs
verhältnis möglich. Letzteres is t bedingt durch den jeweiligen Gehalt an 
Uran und Thorium und durch das A lter der Mineralien. Die Verf. gehen 
dann auf die Verwendung radioaktiver Indikatoren ein, sowie auf andere 
Verwendungsmöglichkeiten. M . H eng lein .

W e tz e l, W .: Die „Projektions-Zeichentafel“  als Demonstrationshilfs
m itte l im  mineralogischen, geologischen und paläontologischen Unter
richt. (CB1. Min. 1932. B. 587—592.)

B iese, W alter: Druck- und Reproduktionsverfahren fü r geologische und 
verwandte wissenschaftliche Zwecke. (Abh. d. preuß. geol. Landesanst. 
Heft 138. Berlin 1931. 46 S. und 2 Anlagen. M it 31 Taf. u. 21 Abb.) — 
Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 164.

Kontinente und Ozeane.
W ill ia m s ,  Henry Smith: The Biography of Mother Earth. (New York, 

R. M. McBride & Co. 1930. 315 S. M it 101 Fig.)
S a lo m o n -C a lv i,  W ilhelm: Die Beweglichkeit der Festländer. (Forsch.

u. Fortschr. 8. Berlin 1932. 335—336.)
K o s s in n a , E rw in: Die m ittlere Höhe der Kontinente. (Zs. d. Ges. f. Erdk. 

zu Berlin. 1931. 361—366.)
S to e lt in g ,  H .: Kontinentalverschiebung und Gebirgsbildung. Zum An

denken an A lfr ed  W ege ne r . (Verh. d. D. wissenschaftl. Vereins zu 
Santiago de Chile. N. F. 1. 1931. 61—70.)

H . E rte l: H e b u n g s e ffe k t u n d  G rö n la n d d r if t .  (Naturwissenseh. 
1932. 170.)

Die von 0 . Baschin  angestellte Überlegung, daß bei Hebung einer 
cholle eine Westdriftkomponente auftreten muß, is t qualitativ richtig, 

quantita tiv is t der E ffekt fü r eine wirksame W estdrift zu klein, da die Tan
gentialspannungen im  Sima zu groß sind. Unter Annahme des Wertes von 

pstein  fü r Reibung usw. w ird die W estdrift nur ca. '/zco ooo der Hebung, 
nim m t man für die Reibung den Wert von A. W eg e n e r , so wird sie noch um 
den Faktor 7 ;,„ kleiner. F. E rru la t.
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j .  Geszti: D ie  E n ts te h u n g  de r K o n t in e n te  (Fortsetzung). (G e r - 

l a n d ’s Beiträge zur Geophysik. 81. 1931. 1—39.)
Verf. setzt seine in  Ge r l a n b ’s Beiträge zur Geophysik. 27. 1930 (vgl. 

Ref. dies. Jb. 1930. I I .  295/6) gegebene Theorie fort. Für seine Schlüsse gibt 
er zunächst die Darstellung der theoretischen Grundlagen der magmatischen 
Verfestigung. E r behandelt die Vorgänge in  Mehrstoffsystemen, so die Be
dingungen des Schmelzens bezw. Erstarrens fü r Eutektika, fü r kontinuier
liche und diskontinuierliche Mischkristallsysteme.

Die anfänglich bestehende homogene Silikatschmelzlösung te ilt sich dem 
Schwerefeld entsprechend in  die obere leichte Silkathülle (m it Sial- und 
Simaschicht) und die schwerere Silikat-Sulfid-Schmelze. Bei der Abkühlung 
setzt nun eine weitere Scheidung durch Kristallisation ein. An Stellen stärkster 
Abkühlung befindliche schwer schmelzbare Teilchen werden zuerst k ris ta lli
sieren und in  die Tiefe sinken, da sie durch die Kristallisation sich zusammen
ziehen und spezifisch schwerer werden. Bei einer bestimmten (Gleichgewichts-) 
Tiefe w ird aus diesen Teilchen eine Schicht entstehen, die thermisch isolierend 
w irk t, so daß darüber befindliche Teilchen sich schneller abkühlen und dadurch 
ein nach den Seiten sich erstreckendes Temperaturgefälle entsteht. Etwas 
vermindert w ird diese zwischen dem über der Isolierschicht liegenden Raum 
und dem Nebenraum bestehende Temperaturdifferenz durch die auftretenden 
Kristallisationswärmemengen; die Temperaturdifferenz is t von der Masse 
der kristallisierenden Stoffe abhängig, so daß bei zunehmender kris ta lli
sierender Masse Abnahme der Temperaturdifferenz au ftr itt, die wieder eine 
geringere Kristallisation zur Folge hat, so daß die Temperaturdifferenz wieder 
steigt. Dieser Prozeß geht also periodisch vor sich und Verf. glaubt m it 
anderen Autoren hierin bei der Sonne die Ursache fü r die Fleckenperiodizität 
zu sehen. Die Frage, warum in einer m it der Tiefe an Temperatur zunehmenden 
Schmelze sich die eben erwähnten Isolierschichtkristalle erhalten können, 
w ird  an einem praktischen Beispiel (eutektisches Gemisch M elilith-O livin) 
genau erläutert. Gäbe es diese Isolierschicht nicht, so wäre eine Krusten
bildung undenkbar. Die Kontinente sind nach den Schlußfolgerungen des 
Verf.’s n icht das Ergebnis mechanischer Kraftwirkungen, sondern „Gebiete 
primärer Abscheidungen und Ergebnisse thermodynamischer Arbeitsleistung“ . 
Die Größe dieser Kontinente hängt von den Anfangsbedingungen fü r die 
Kristallisation und schließlich noch von den aus der Atmosphäre bei der 
Abkühlung kondensierten Dampfmengen ab, die die Oberfläche der Erde 
in  Form der Meere belasten. M e Dicke der Kruste w ird aus verschiedenen 
Eigenschaften der Kristalle und der Schmelze erklärt. F. E rru la t.

L . J o le a u d : Les ré c e n ts  p ro g ré s  de nos conna issances sur 
l ’ h is to ire  du P a c if iq u e  a u x  tem ps  te r t ia i r e s  e t la  th é o r ie  de 
W eg ener . (C. R. Acad. d. Sciences. 192. Paris 1931. 628—629.)

In  einer kurzen M itteilung w ird darauf hingewiesen, daß manche eocäne 
bis miocäne Foraminiferen auf den Antillen, in  Zentralamerika und den an
grenzenden Gebieten Nord- und Südamerikas sowie auf den pazifischen Inseln 
bis nach Neuseeland und Niederländiscli-Indien Vorkommen. Hieraus wird
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geschlossen, daß die tertiäre Meeresverbindung durch das Gebiet des heutigen 
Pazifischen Ozeans Inselgruppen bis zur Neuen W elt hinüber gehabt haben 
muß, und daß die heutigen kühlen Ströme an der amerikanischen Küste, die 
das Auftreten von Korallenriffen verhindern, damals nur sehr v ie l geringere 
Ausdehnung gehabt haben können. Endlich meint Verf., daß die leichten 
Wandermöglichkeiten quer über den Ozean die Möglichkeit eines großen 
offenen Wasserbeckens ohne Inseln, wie ihn die WEGNEK’sche Theorie fordert, 
ausschließt. Pratje.

Niveauveränderungen.
O ka ya m a , Toshi: Relation between Topography and the Results of Precise

Levellings. (Chirigaku—Hyoron, „The Geographical Revien of Japan“ .
6. 1930. 992—1004. Japanisch.)
Nach Referat in  Japanese Journ. of Geol. and Geogr. Tokyo 1931. 8. 

(37) w ird in  der Arbe it das Verhältnis zwischen jungen Niveauverschiebungen, 
wie sie aus den Präzisions-Nivellements hervorgehen, und den Verwerfungen 
erörtert.

H . A . B rouw er: De jo n g e  b o de m bew eg ing en  in  den O ost- 
In d is c h e n  A rc h ip e l.  [Die jungen Bodenbewegungen im  Ostindischen 
Archipel.] (Vortr. geh. zu Groningen am 23. Okt. 1931, Bericht darüber in : 
Tijdschr. K . Ned. Aardr. Gen. 2de r. 49. Leiden 1932. 579—580.)

Nur auf einige Äußerungen in  diesem Vortrag sei hingewiesen. Auf 
Celebes sind die weit verbreiteten Hohlformen, in  denen sich teilweise Seen 
befinden, als Teile der Erdkruste anzusehen, die langsamer aufsteigen als 
ihre Umgebung.

Wie eine Erdbeben-Epizentrenreihe beweist, is t die Sundastraße dadurch 
entstanden, daß sich Sumatra und Java einem Bruche entlang m it ver
schiedener Geschwindigkeit in  horizontaler Richtung bewegen. Entsprechendes 
g ilt auch fü r die Straße zwischen Tim or und Roti.

Die merkwürdige Form von Celebes beruht auf der Divergenz der Rücken 
am Ende einer Faltung (vgl. Ostalpen und Himalaja). F. IVIusper.

W ilh e lm  D ienem ann und W ill i  S charf: Z u r F rage  de r n e u z e it 
lic h e n  „K ü s te n s e n k u n g “  an de r de u tsch e n  N o rdse eküs te . (Jahrb. 
Rreuß. Geol. Landesanst. f. 1931. Berlin 1931. 357—390. M it 1 Taf. u. 
9 Textabb.)

Als Einleitung g ib t Scharf einen allgemeinen Überblick über die mög
lichen Ursachen von Niveauveränderungen des Landes und des Meeres, 
wobei besonders darauf hingewiesen wird, daß verschiedene Ursachen Z u 

sammenwirken können. Dann fo lg t von D ie n e m a n n  eine Zusammenfassung 
über die alluviale Entwicklung der Nordseeküste und die Stratigraphie der 
Ablagerungen, wobei die Gliederungen von W il d v a n g , Schucht und 
Schuette  kritisch beleuchtet werden. Scharf schließt einen Abschnitt 
über die Faziesentwicklung der Wesermarsch an, wie er ihn in  ähnlicher 
Form bereits früher gegeben hat. W ichtig sind die nun folgenden Einzel-
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beobachtungen, die fü r oder gegen die Senkung sprechen. Sie betreffen das 
Emsgebiet, das Harle- und Jadegebiet, das linke und rechte Weserufer, das 
linke Elbufer, die schleswig-holsteinische Küste und schließlich Helgoland. 
Die Verf. sind sich einig, daß Senkungen stattgefunden haben, aber in  der 
Frage, ob die Senkungen durch eine jungalluviale, frühgeschichtliche Hebung 
(D ie n e m a n n ) oder nur durch Stillstandslagen bezw. Verlangsamungen, so 
daß die Sedimentation die Senkung übertrifft (Schakf), unterbrochen werden, 
konnten die Verf. n icht zu einer gemeinsamen Anschauung kommen. Beide 
bringen Gründe fü r ihre Auffassungen und kaum etwas anderes könnte so 
schlagend die Schwierigkeit der Materie darstellen. Zum Schluß vor der 
Zusammenfassung der Ergebnisse werden die oft herangezogenen Höhenlagen 
einzelner Groden und die Sackung des Marschbodens kritisch betrachtet. 
In  den Ergebnissen werden zunächst tabellarisch die Senkungsschätzungen 
und Pegelbeobachtungen der verschiedenen Autoren fü r die einzelnen Gebiete 
zusammengestellt. Wenn auch die Zahlen verschieden bewertet werden müssen, 
so kann es doch als feststehend gelten, daß an der deutschen Nordseeküste 
eine Senkung in  den letzten 2000 Jahren stattgefunden hat und wahrschein
lich noch heute stattfindet. Einzelne Gebiete haben sich sicher bewegt, andere 
wieder wenig oder gar nicht. Das Ausmaß der jüngsten Senkung überschreitet 
im  allgemeinen 10—20 cm im  Jahrhundert nicht. Die Feinnivellements der 
Landesaufnahme und Landesanstalt fü r Gewässerkunde in Verbindung 
m it der Preuß. Geol. Landesanstalt werden hoffentlich im  Laufe der Zeit 
durch ihre Wiederholungen die strittigen Fragen lösen, wenigstens soweit 
sie die Gegenwart betreffen. E in  ausführliches Schriftenverzeichnis schließt 
diese sachliche und dankenswerte Arbeit. P ra tje .

Tektonik.
N opcsa , Franz Baron: Glossen zu E. H a a r m a n n ’s Oszillationstheorie. 

(CB1. Min. 1932. B. 265—268.)

A . I. B u ll: The C o n v e c tio n  C u rre n t H y p o th e s is  o f M o u n ta in  
B u i ld in g .  (Geol. Mag. 68. 1931. 495—499. M it 3 Textfig.)

Die Erklärung der Entstehung von Gebirgen und die Bewegung kon
tinentaler Schollen durch Konvektionsströme wird vom Verf. durch kleine 
Skizzen kurz erläutert. Es lassen sich jedoch nicht alle Bewegungsvorgänge, 
die sich auf Faltung und Schwimmen der Landschollen beziehen, m it dieser 
Hypothese befriedigend erklären. H olmes (A. H o lm es : Mining. Magaz. 
40. 1929. 205, 286, 340 und Trans. Geol. Soc. Glasgow. X V I I I .  part. I I I .  
1928/29. 559) fügt zur Vervollkommnung dieser Hypothese andersartige 
Konvektionsströmungen hinzu, zu denen Verf. Stellung nimmt.

O. Z ed litz .

W . Schaffen: G edanken z u r G e b irg s b ild u n g . (De Mijning. 12. 
Bandoeng 1931. 32—36. M it 5 Fig.)

Verf. spürt hier den Ursachen der Gebirgsbildung nach. E r sieht in 
Wärmeunterschieden eine der Quellen fü r subkrustale Strömungen. Zwischen
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Schwere und Wärme besteht ein innerer Zusammenhang, indem größere 
Dichte aus größerer Abkühlung herzuleiten ist. Die Abkühlung der Kruste 
unter den Ozeanen muß vie l größer sein als unter den Kontinenten. Die 
dauernde W irkung dieses, durch die R adioaktiv itä t noch verschärften Unter
schieds muß allmählich ungeheure Spannungen erzeugen. Diese führen 
zu Entgasung, zuerst an den Stellen größter Abkühlung, also unter den 
Ozeanen. Wenn die tieferen, noch flüssigen Lagen m it den ersten Entgasungs
schloten im  Laufe der Zeit sich verfestigt haben, dann suchen sich die Dämpfe 
einen Ausweg nach den Seiten (Lage der Vulkane an den Küstenlinien). 
Bei tieferem Fortschreiten der Gasbildung entsteht zwischen den submarinen 
und subkontinentalen Magmen ein nach oben hin  steileres, nach unten sich 
ausgleichendes Temperaturgefälle. Es kommt zu einer Massenausdehnung 
und unter der Erdoberfläche setzt eine Strömung ein, deren Reibung einen 
tangentialen Zusammenschub der Erdrinde zur Folge hat, der von den K on ti
nenten nach den Ozeanen gerichtet is t und vor allem die epikontinentalen 
Sedimente erfaßt. Die eigentliche Faltung t r i t t  erst ein, wenn die magmatische 
Strömung auf reibende Widerstände stößt. Aktive Faltung des plastischen 
Untergrunds is t zu unterscheiden von der passiven der Sedimentbedeckung. 
Die Faltengebirge lassen sich auf diese Weise, durch Unterschiebung also 
(die zuerst ankommende Falte is t die größte, die jüngeren werden immer 
kleiner und unter die größeren Decken unterschoben) und ausgehend von 
den Kontinenten, leichter erklären als nur durch tangentialen Zusammen
schub. Die Massendefizite unter jüngeren Faltengebirgen werden damit 
verständlich. In  heißen Gebieten m it größtem Gegensatz zwischen Erwärmung 
der Erdoberfläche und Abkühlung des Meeresbodens bestehen besonders gute 
Vorbedingungen fü r Gebirgsbildung. [Gegen die Vorstellung des Verf.’s hat 
Va n  B e m m e le n  1932, n icht zu Unrecht, eingewandt, daß sie den Schalen
bau der Erdkruste außer acht läßt. Ref.] F. M usper.

H ans S tille : Z u r E in fü h ru n g  in  d ie  Phasen de r pa lä o zo isch e n  
G e b irg s b ild u n g . (Zs. D. Geol. Ges. 80. A. 1928. 1—25.)

Jene wichtigen Grundbegriffe, denen Verf. in  seinem bekannten Werk 
über vergleichende Tektonik eine lehrhaft-präzise Fassung gegeben hat, 
finden w ir hier kurz wiederholt und sehen sie unter dem Einfluß einer in  der 
L iteratur auf Jahre sich erstreckenden Aussprache nun in  verfeinerter, fast 
n°ch schärferer Prägung. Der tektonische Dualismus, der rein begrifflich, 
was m dieser Beschränkung unanfechtbar, überhaupt keine Übergänge kennt, 
äußert sich in  O rogenese, d. h. einer Veränderung der S truktur des Unter
grundes, und in E p irog ene se , d. h. einer auf- oder abwärtsgehenden, die 
S truktur des Untergrundes wahrenden Massenbewegung. Nach dem „oro- 
genen Zeitgesetz“  sind die orogenen Vorgänge an bestimmte, durch anorogene 
Seiten getrennte Phasen von erdweiter Bedeutung gebunden. Die Verschieden

em der Verursachung beider Erscheinungsformen is t dam it wohl schon 
gegeben; dabei verschlägt es nichts, wenn w ir m it dem Verf. dem Dualismus 
ein und dieselbe, in ihrem Wesen aber nicht näher bekannte „Hauptursache“  
zuerkennen. Empirisch sich ergebende und als brauchbar sich erweisende
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Bezeichnungen wie plio-epirogene Zeiten oder Vorgänge, mio-orogene Phasen 
usw. tragen nur behelfsmäßigen Charakter. Bei Festhalten an den Maren 
Begriffsbestimmungen ordnet sich indes, wie Verf. sagt, das meiste entweder 
der einen oder der anderen Seite zu. Doch w ird man dabei eines Bedenkens 
nicht ganz los, ob nämlich reine Begriffsbestimmung, angewendet in  ihrer 
abstrakten Folgerichtigkeit auf die Erscheinungen der Natur, n icht schon 
aus innerem Grunde schließlich doch versagen muß; auch in  den exakten 
Naturwissenschaften sieht man sich heute vor ähnlichen unüberschreitbaren 
Grenzen angelangt. So werden die immerhin stark vermittelnden Begriffe 
S ynorogenese und S ynep irogenese , zwar n icht nur als solche und in 
ihrer praktischen Verwendbarkeit an sich, sondern bei der ih r zuerkannten 
wortgemäßen Bedeutung wohl immer wieder auf Widerspruch stoßen. Wenn 
beispielsweise die Zentralmassive der Ostalpen unter der Massenbewegung 
einer alpidischen Phase nur En-bloc-Bewegung (sei es m it, sei es ohne aus
gesprochene Zerscherung) erfahren haben, so fä llt  es zum mindesten schwer, 
darin verstärkte Vorgänge e p iro g e n e r A r t  zu sehen, zumal diese A r t  von 
Reaktion der Körper sich im  orogenetischen Bewegungsbilde in  allen Größen
ordnungen bis hinunter zu den Kristallen wiederholt. Andererseits zeigen 
die Ergebnisse der Gefügekunde wie auch die Verformungslehre immer deut
licher, welch enge, um nicht zu sagen unlösbare Zusammenhänge zwischen 
dem, was an Verformungserscheinungen fü r epirogene und fü r orogene Bereiche 
jeweils als typisch gilt, in  W irk lichkeit bestehen, so daß eine nach dem M o b il i
tä ts g ra d  zu treffende Ausscheidung geologischer Körper aus dem Geltungs
bereich einer „Norm altektonik“  sich m it den dort gewonnenen Vorstellungen 
schlechterdings nicht verträgt.

Anders liegen die Dinge, wie es m ir scheint, bei dem Erfordernis der 
W in k e ld is k o rd a n z , die im  erdgeschichtlichen Ablauf sich schließlich 
immer wieder als eine notwendige Folge orogener Bewegung kundtun muß. 
Mag auch weitspannige epirogene Aufwölbung einmal zu echter, nicht nur 
als Schichtdiskontinuität sich erweisender Diskordanz Anlaß geben, so könnte 
im  gegebenen Falle nur ein äußerst geringer Winkel dieser A rt in  Frage kommen, 
so daß im  allgemeinen Winkeldiskordanz m it völliger Freiheit der W inkel
größe theoretisch in der Tat als ein d u rc h g re ife n d e s  K r i t e r iu m  fü r  
O rogenese angesehen werden kann. Immerhin w ird eine tektonische Be
wertung der Sachlage noch sorgfältigster Abwägung von Fall zu Fa ll bedürfen; 
weist doch Verf. selbst mehrfach auf die Notwendigkeit hin, fü r einen Nach
weis stärkerer orogener Bewegung stets auch die tektonischen Verhältnisse 
entfernt liegender, etwa hier in  Betracht kommender Gebiete m it heran
zuziehen, wobei letzten Endes die Möglichkeit einer örtlich beschränkten 
Orogenese m it tektonischen Nebenmotiven („Outsider-Faltung“ ) n icht in 
Abrede gestellt wird.

In  der nachstehend referierten A rbe it Sc h w in n e r ’s figurie rt das Er- 
fordernis der Winkeldiskordanz nicht unter denjenigen geologischen Merk
malen, die zur Aufdeckung der alten ostalpinen Gebirgssysteme in  nennens
wertem Maße beigetragen haben. Es lagen aber fü r diese Untersuchungen, 
um m it St il l e  zu reden, im  alpidisch konsolidierten neoeuropäischen Bereiche 
wesentlich andere Verhältnisse vor als beispielsweise im  variskisch konsoli-
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dierten Meseuropa. N icht daß jenes wichtige Merkmal der Orogenese hier 
überhaupt gefehlt hätte, allein durch hinzugetretene anderweitige geologische 
Ereignisse oder Begleitumstände war es gewissermaßen überholt und in seiner 
zeugschaftlichen Bedeutung so gut wie ganz zurückgedrängt. D ort hat sich 
denn auch eine Zusammenfassung von orogenen Unterphasen zu orogenen 
Phasen, wie sie St il l e  hier in Angriff nehmen konnte, schon bei der A rt der 
Problemstellung erübrigt.

Im  durchführenden Teil seiner Arbeit sucht Verf., empirisch vorgehend, 
unter fast ausschließlicher Berücksichtigung der von paläozoischen Gebirgs- 
systemen eingenommenen Hauptgebiete Europas die o ro g e n e tisch e  B e 
d e u tu n g  u n d  Z e it l ic h k e i t  de r e in ze ln e n  p a lä o zo isch e n  F a l
tu n g e n  nach dem neueren Stande der Forschung klarzustellen. Unter 
den vordevonischen Faltungen werden die ta k o n is c h e , a rd e n n isch e  und 
e rische  zur Gruppe der „w irk lich  bedeutenden und weit verbreiteten Fal
tungen“  gezählt. Ebenfalls dorthin sind gerechnet die auf Oberdevon und 
Untercarbon übergreifende dreiphasige b re to n is c h e  oder altvariskische 
Faltung, weiterhin die zwischen Glyphioceras- und Namurstufe zeitlich ein
geordnete s u d e t i s c h e  Faltung als Hauptphase der variskischen Ge
birgsbildung, ferner im  Obercarbon die a s t u r i s c h e  Faltung als Haupt
faltung der subvariskischen Gebiete, endlich die bereits zum Rotliegenden 
gehörige s a a l i s c k e  Faltung als älteste der jungvariskischen Faltungen. 
Die zweite Gruppe umfaßt solche Zeiten, in  denen zwar Faltungen, aber 
nur solche ohne größere Bedeutung nachgewiesen sind; die beiden intra- 
devonischen Phasen, ferner die vom Verf. zwischen Namur- und westfälischer 
Stufe eingereihte erzgebirgische und die unm ittelbar vor Triasbeginn erfolgte 
pfälzische Phase würden hierher gehören. Anzeichen stärkerer tektonischer 
Bewegungen ohne nachweislich orogenen Charakter sind einer dritten und 
damit letzten Gruppe zuordenbar. Eine schematische Tabelle g ib t über die 
eigenartige Rhythm ik des Ganzen einen lehrhaften Überblick.

E. Christa.

Erich  Seidl: U n te rs c h ie d l ic h k e it  vo n  F a lte n s y s te m e n , d ie  
d u rc h  Z u sa m m e nsch ieb un g  oder d u rc h  B ie g u n g  e n ts ta n d e n  s ind . 
(Zs. D. Geol. Ges. 83. 1931. 694—699. M it 8 Textabb.)

Gegenstand des Referates is t hier der kurze Auszug eines Vortrages> 
der selbst wieder auf einem im  Verlag Verein Deutscher Ingenieure 1930/31 
erschienenen zweibändigen Werk aufgebaut war. Es is t hier an Hand einiger 
sehr instruktiver und zu geologischen Profilen in  Vergleich gebrachter Dar
stellungen einer experimentellen Verformung lediglich auf zwei Arten von 
1 a lte n s y s te m e n  verwiesen, die ja als solche —  im  Gegensätze zur mehr
deutigen Einzelverbiegung ■— gewisse Schlüsse auf den Beanspruchungsplan 
zulassen. Es werden zwei Systemgruppen unterschieden:

1. , ,B la t t - P a r a l le l- F a lte n “ , wie sie durch Knickbeanspruchung und 
anschließenden, über ebener starrer Unterlage und unter aufgelagerter leicht 
beweglicher Ausgleichsmasse erfolgten Zusammenschub zu entstehen pflegen. 
Die Faltung vollzieht sich hierbei durch Übereinandergleiten der Lamellen. 
Das Auftreten von Druckknicken, Abscherungen und Sattelspaltungen aber
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scheint, wie die vom Verf. beigebrachten bildlichen Darstellungen nach 
B. W il l is , USA. Geol. Surv. 1891/92. I I .  S. 217 ff. ersehen lassen, teils von 
örtlichen Umständen (zumeist des Untergrundes), teils vom Wechsel der 
Lamellenfestigkeit abzuhängen.

2. „ B lo c k - F a lte n “ , entstanden durch reine Biegebeanspruchung, wo
bei „Blockierung“  an den Schenkelenden des Biegungskörpers nur be
schränktes laminares Gleiten gestattet, dafür aber eine nach der konkaven 
Seite hin gerichtete sattelförmige Auflockerung bedingt. M it einem P rofil 
aus dem oberschlesischen Steinkohlentrog w ird versucht, diesen Mechanismus 
zu veranschaulichen.

Wenn Verf. in  der Faltungstektonik der Gebirge nur eine „Begleit- 
bezw. Ausgleichserscheinung“  jener Knickbeanspruchung erblickt, welche 
die bekannte Bogenform so vieler Gebirge bedingt und in der Richtung des 
größten Trägheitsradius dieses Erdrindenteiles wirksam ist, so liegt darin 
ein Beweis, wie wenig man sich heute selbst bei rein technologischer Be
trachtungsweise über das in n e re  Wesen jenes ganzen Mechanismus im 
klaren ist. E. Christa.

Cloos, I I . :  Zur Mechanik großer Brüche und Gräben. (CB1. Min. 1932. B. 
273—286.)

B ecke r, Hans: Über Ausweich-Bewegungen in  Mulden. (CB1. Min. 1932. 
B. 561—567. M it 4 Textabb.)

L o tz e , Franz: Zur Erklärung der Querplattung (Sigmoidalklüftung) im  
Wellenkalk. (CB1. Min. 1932. B. 300—367. M it 6 Abb.)

S c h m id t, E. R.: Eine theoretisch-mechanische Deutung der europäischen 
Bruchsysteme. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 67. B. 1932. 413—437. M it 21 Text
abb.)

W a lth e r  Petrascheck: E n ts te h u n g s a r te n  sa xo n isch e r G räben. 
(Zs. Deutsch. Geol. Ges. 83. 1931. 421—431. M it 5 Textabb.)

In  der speziell auch allgemein-geologisch bedeutsamen Arbeit spiegeln 
sich Gedankengänge des Verf.’s der „Tekton ik  und Verformungslehre“  (1932) 
sehr deutlich wieder; auf frühere Publikationen W a lte r  Sc h m id t ’s wird 
denn auch wiederholt in  diesem Versuch, tektonische Gräben nach mechani
schen Gesichtspunkten zu analysieren, Bezug genommen. Unter Berück
sichtigung saxonischer Tektonik Mitteldeutschlands werden zunächst den 
P ressu ng sg räb en , welche (wie die großen Dislokationen beiderseits des 
Thüringer Waldes) als eine durch Klemmbackenwirkung zustande gekommene 
Verengerung, zugleich aber auch als eine durch seitliche Faltung, Schräg
stellung oder Überschiebung bedingte Tiefen Verlagerung eines Gesteins
bereichs aufgefaßt werden, die mehr lokalisiert als Begleiterscheinung auf
tretenden Z e rru n g s g rä b e n  gegenübergestellt. Während Einbrüche von 
Sattelfirsten in Saxonien kaum zu einwandfreien Grabenbildungen geführt 
haben, und an rein axiale Zugbeanspruchung, wie sie bei Deckengebirgen 
ein Abreißen abgleitender Massen bewirken mag, hier noch vie l weniger zu 
denken ist, scheinen doch gewisse Einbruchsgräben sich auf S pa nn un gs
zu s tä n d e  und D e hn ung  zurückführen zu lassen. N icht zum wenigsten
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is t es der fü r die Nachbarschaft geltende erschließbare Bauplan, der zu solcher 
Deutung Anlaß gibt. So mag der Silberborner Graben, der innerhalb der 
Buntsandsteintafel senkrecht gegen den Rand eines hercynischen Falten- 
systemes streicht, als eine parallel zu tangentialem Druck unter Querdehnung 
erfolgte Aufspaltung m it eingesenkter Grabenfüllung sich darstellen. Eine 
CLoos’sche Q-K luftbildung im  andern Sinn und in  gewisser Hinsicht ver
gleichbar den als. Dehnungswirkung hochgewölbter Riesengebirgsgranite 
angenommenen Radialspalten wäre das Falkenhagener Grabensystem, das, 
eingesenkt in flache Trias, von der Knickungsstelle des Osningbogens aus
zustrahlen scheint. Als Kennzeichen fü r Zerrspalten, bei denen die Haupt
dislokation durch mehr oder minder ungleichseitiges Einkippen einer Scholle 
sich vollzog, dürften die auch allgemein hierfür sehr charakteristischen R a n d 
s tö ru n g e n  anzusehen sein, wo beispielsweise im  Hangenden an der höher 
liegenden Zerrungszone diagonal zueinander verlaufende Abscherungsrisse, 
an der tiefer liegenden Pressungszone hingegen Aufbiegungserscheinungen 
theoretisch zu erwarten sind (Allertalgraben nach der Auffassung Qu ir in g ’s, 
W o lstedt ’s und des Verf.’s).

Einer Anwendung des Begriffs D e je k t iv fa ltu n g  auf die schmalen 
Grabenzonen des flachgründigen Niederhessens glaubt Verf. n icht das W ort 
reden zu sollen. Im  Gegensätze zur In jektivfa ltung, also einem gesteigerten 
Vortrieb von Sätteln und Mulden, wäre eine E in s tü lp u n g  v o n  M u ld e n  
m s L iegende , etwa ins Grundgebirge hinein allenfalls denkbar, wenn dieses 
unter der Voraussetzung stärkerer Einengung des hangenden Deckgebirges 
dam it auch zu einer Region relativer Dehnung geworden wäre; das is t aber 
nicht anzunehmen, da der Druck auf das fü r Knickfa ltung zwar empfind
lichere Deckgebirge im  allgemeinen doch n icht geringer sein kann wie die 
auf das Grundgebirge im  Liegenden ausgeübte Kompression. Würde nun, 
Wle Verf- in  diesem Falle es fü r möglich hält, das mehrere hundert Meter 
mächtige basale Schichtsystem in  flache Falten gelegt, vielleicht auch noch 

urch Brüche zerteilt, so kämen die bei konkordanter Lagerung nun in  den 
ulden befindlichen Teile des Deckgebirges in  einen Kompressionsbereich, 

w° sie dank ihrer leichten Deformierbarkeit kurzwellige Falten erlitten.
Gleichzeitige Entstehung eines Nebeneinanders von Faltungs- und 

errungserscheinungen, wie es im  Leinetalgraben beobachtet wird, is t bei 
kri er Verschiedenheit im  Festigkeitsverhalten der beteiligten Gesteins- 
de"1 a16* 6 W°h l niCht ausSeschlossen- Allein Verf. neigt in  diesem Falle eheT 
Vßr Annahme eines zeitlichen Nacheinanders zu, was im  allgemeinen, wie 
pla Imtont, m it einer sehr wesentlichen Änderung des Beanspruchungs-
das^P '  erbunden wäre. In  diesem Falle betont Verf. wohl m it Recht, daß 
Bea TÔ l!m einer R e g io n a lm e c h a n ik  nur durch die S yn these  der 
in  cj ^ Sl) ru c ^ u n SsP lü ne der Einzelgebiete lösbar sei, jedenfalls aber nicht 
s w 1161 ’h im m lis c h e n  Synthese sich überlagernder regionaler Verformungs- 
S te rn e  sich erschöpfen dürfe. E . Christa.

B e w ^ 'Ch H a a rm an n : Ü b e r B e o b a c h tu n g  u n d  D a rs te llu n g  der 
m efor,ngen an V e rw e rfu n g e n . (Jahrb. d. Halleschen Verbandes. 11.

! 932. 237— 247.
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Rutschstreifenmessungen gestatten erst dann Schlüsse, wenn sie in  
großer Zahl ausgeführt werden und damit die Fehlerquelle ausgeschaltet 
w ird, die sich aus verschieden gerichteten Bewegungsvorgängen ergeben 
kann. Aus der Gesamtheit der Beobachtungen muß sich erweisen, welche 
Bewegungsflächen zusammengehören. An der stereographischen Darstellung 
einer Gleitfläche m it Rutschstreifen werden die Methoden, nach denen Rutsch
streifen zu messen sind, erläutert, v. H ofer hat vorgeschlagen, die Richtung 
der Rutschstreifenprojektion auf die Horizontale zu messen. Der „HöFER’sche 
W inkel“  (zwischen dieser Projektion und dem Verwerfungsstreichen) stellt 
aber nur die Horizontalbewegung, n icht die Vertikalbewegung dar. Die 
Vertikalbewegung andererseits erfaßt der „SALOMON’sche W inkel“  (der von 
dem Rutschstreifen und seiner Horizontalprojektion eingeschlossen wird). 
Die M itte zwischen beiden Messungen g ib t der HAARMANN’sche Winkel 
(W inkel zwischen Rutschstreifen und Streichen). M it dem HENKE’schen 
Rutschstreifenmesser läßt sich leicht der HAARMANN’sche und SALOMON’sche 
W inkel messen und der HöFER’sche berechnen (die fü r alle Winkel nötigen 
8100 Berechnungen erscheinen in Tabellenform). Um die Rutschstreifen aus
zuwerten, is t an den Verwerfungen festzustellen: Streichen, Fallen, H aar - 
MANN’scher Winkel, Bewegungsrichtung des hangenden Flügels. Die K lu ft
messungen sind grundrißlich zusammenzustellen und bilden oft die einzige 
Möglichkeit, um die Bewegungen zu erkennen. An einem Beispiel aus dem 
mittelschwedischen Grundgebirge w ird die Methode und ihre Anwendbarkeit 
erläutert, die besonders fü r die Praxis wichtig ist. Eine Berücksichtigung 
a l le r  Verwerfungen und Spalten bei Aufnahmen über und unter Tage wird 
gefordert unabhängig von ihrer vermeintlichen Bedeutung, weil sich die 
wirkliche Bedeutung im  Gesamtrahmen des geologischen Baus oft erst viel 
später ergibt. v . Freyberg.

H . Bredcün: Ü b e r das W esen der S ch ie fe ru n g  im  R h e in is c h e n  
S c h ie fe rg e b irg e . (Zs. Deutsch. Geol. Ges. 82. 1930. 632.)

Die vom Verf. mehrfach, so auch hier vertretene Auffassung, wonach 
die Gesteine des Schiefergebirges nach dem Faltungsakt noch von einem 
anders gearteten tektonischen Vorgang, dem Schieferungsprozeß, betroffen 
worden seien, wäre insbesondere auch insofern von erheblicher Tragweite, 
als dieser Prozeß es sein soll, der einen Volumenverlust des Gesteins von 
5—15 % und eine Ausdehnung in  dessen Schieferungsebene von 10—20 % 
bew irkt hätte. Für den wahren Betrag des gewiß nicht fehlenden Effektes 
der Wasserauspressung könnten vielleicht Proben aus der Tiefe ungestörten 
staubtrockenen Gebirges von Bedeutung werden, scheinen aber bis je tzt 
zureichende Beweisgründe noch nicht erbracht zu sein. Die P lättung oder 
Verschmälerung eingelagerter fester Körper läßt sich aber schon bei einfacher 
ohne Volumenänderung vor sich gehender Translationsgleitung erreichen. 
V iel tiefere Gründe sprechen, wie die neueren Forschungen aus dem Gebiet 
der Gefügekunde und Verformungslehre erkennen lassen, fü r eine weitgehende 
Wahrung des Volumenerhaltungsprinzips bei jeder A r t  tektonischen Ge
schehens. E. Christa.
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A . Fuchs: T e k to n is c h e  P ro b le m e  im  R h e in is c h e n  S c h ie fe r
g e b irg e , in sbe sond e re  h e te ro tro p e  F a lte n s te llu n g  u n d  p rä s i-  
d e r it is c h e  S ch ie fe ru ng . (Zs. Deutsch. Geol. Ges. 80. B. 1928. 137—139.)

Auf den Nordwestflügeln der sauerländisch-bergischen Hauptsättel 
beobachtet man in  den Hauptverbreitungsgebieten der Lenneschieferstufen 
bei anscheinend konkordanter Lagerung und ganz allmählicher Zu- und 
Abnahme der Einfallswinkelgröße ein vorherrschendes Nordwestfallen. 
Verf. erb lickt darin Isoklinalfalten, wobei er fü r die Faltenstellung eine wohl 
rem geometrisch, fü r eine auf Tektonik abzielende Systematik aber kaum 
tiefer zu begründende Nomenklatur in  Anwendung bring t: die „Faltenstellung“  
wäre demnach heterotrop, wenn sie, wie hier zumeist, der Richtung des an
genommenen tangentialen Schubes abgewandt, isotrop, wenn sie dieser Rich
tung zugewandt, orthotrop, wenn sie dazu senkrecht steht. Daß bei solcher 
Wechsellage der Einfallsebenen zwar eine Änderung des Beanspruchungs
zustandes statthat, fü r das Rheinische Schiefergebirge aber keine Riehtungs- 
nmkehr des Beanspruchungsplanes vorzuliegen braucht, liegt auf der Hand. 
Von eben diesem morphologischen Gesichtspunkte aus w ird gegen eine Be
zeichnung wie präsideritisch fü r eine etwa scharf NNO stehende Schieferung 
kaum etwas einzuwenden sein. E. C hrista.

S c h o ltz , Hermann: Faltung und Schieferung im  Ostsauerländer Haupt
sattel. (CB1. Min. 1932. B. 321—335.)

K re n k e l,  E .: Die Gliederung der deutschen Varisziden. (CB1. Min. 1932. B. 
369—376.)

O tfrid  Roethe: Ü b e r d ie  S tau ch u n g e n  im  B ra u n k o h le n te r t iä r  
de r ö s t lic h e n  M a rk  B ra n d e n b u rg . (Jahrb. d. Hall. Verbandes. 11. 
1932. 185—224.)

Unter Benutzung zahlreicher Grubenrisse und Bohrergebnisse werden 
Raumbilder der Flözlagerung der Grube Preußen bei Müncheberg, der Gegend 
Von Frankfurt a. 0., der Gruben Finkenheerd, Präsident bei Fürstenberg, 
Bach und Laura bei Ziebingen und des Bereichs der Gubener Stauchmoräne 
[dies is t besonders lehrreich!] entworfen, und unter Berücksichtigung der 
Besonderen geologischen Verhältnisse der Einzelgebiete diese Raumbilder, 
die in schöner Weise die Stauchung der Flöze zeigen, ausgewertet. Der Gestalt 
nach werden Faltung, Schuppung, Fältelung und Knitterung, Abhobelung 
und Schollenbildung als Formen der Stauchung unterschieden, doch sind die
selben nicht scharf gegeneinander abzugrenzen. Das A lter der Störungen 
ist im  Odergebiet jungdiluvial. Bei Fürstenberg is t z. B. die nach der Ver
witterung des älteren Geschiebemergels zurückgebliebene ferrettisierte Stein- 
age m it dem Tertiär zusammen aufgerichtet, während im  benachbarten 
dertal jüngeres D iluvium  diskordant darüber liegt. Doch sind Stauchungen 

a terer Vereisungen durchaus möglich. Die wirkende K ra ft kann nur die 
orizontal gerichtete Schubkraft des Inlandeises gewesen sein. Die einzelnen 
andloben des Eises waren dabei selbständig und entstanden dadurch, daß 

sich Erhebungen als „Strompfeiler“  entgegenstellten, wie überhaupt die
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Eisbewegung durch das vorher schon vorhandene Relief beeinflußt wurde. 
Dieses Relief is t vielleicht durch diluviale Krustenbewegungen bedingt. 
Zwei größere Störungen diluvialen Alters hat die Kartierung ergeben. Die 
Gesteine verhielten sich gegen die Schubkraft verschieden: die sandigen Ge
steine des Diluviums und Jungtertiärs wölben sich nur schwach und führen 
zur Schuppung, die Tone wandern in  die Sattelkerne. Die Richtung des 
Einfallens der Überschuppungsfläche zeigt die Herkunft der Schubkraft an, 
die Fläche fä llt auf den Eisrand zu. Die Stauchungen lassen sich auf Eis
randlagen beziehen, die einem Odergletscher und einem Warthegletscher 
angehören. Auf einer Übersichtskarte sind die Beziehungen der Stauchungen 
zu den Formen des Diluviums dargestellt. v. Freyberg.

L. Kober: D ie  G ru n d la g e n  des D eckenbaues d e r O s ta lp en . 
(Zs. D. Geol. Ges. 80. B. 1928. 255.) —  Vortragsauszug.

In  ganz großen Zügen entwirft, Verf. hier ein im  Sinne der Deckentheorie 
überaus lehrhaftes Schema, was in  seiner Prägnanz referatübliche Kürzung 
n icht mehr zuläßt. E. Christa.

K ö lb l ,  L .: Der alpine Bau des silesischen Gebirges. (Zs. D. Geol. Ges. 80. B.
1928. 270.) — Kurzer Vortragsauszug.

C o rn e liu s , Hans Peter: Über die insubrische Linie. (Zs. D. Geol. Ges.
80. B. 1928. 274.) — Kurzer Vortragsauszug.

C o rn e liu s -F u r la n i,  Marta: Über die Pusterer Linie. (Zs. D. Geol. Ges.
80. B. 1928. 275.) — Kurzer Vortragsauszug.

S e id l, E .: Grundsätzliche Beziehungen zwischen Tektonik und Faziesbildung 
in  den nördlichen Kalkalpen und den Schweizer Alpen im  Mesozoieum 
und Känozoicum. (Zs. D. Geol. Ges. 80. B. 1928. 256/257.) —  Kurzer 
Vortragsauszug.

S e id l itz ,  W. v.: Erdbeben und Gebirgsbau im  östlichen Mittelmeergebiet.
(Zs. D. Geol. Ges. 80. B. 1928. 257/258.) — Kurzer Vortragsauszug. 

R ic h te r ,  M.: Tektonik und Fazies im  alpinen Deckenbau. (Zs. D. Geol.
Ges. 80. B. 1928. 258.) — Kurzer Vortragsauszug.

S peng le r, E .: Die Faziesverhältnisse der Trias in  den östlichen Nordalpen 
und deren Beziehungen zur Tektonik. (Zs. D. Geol. Ges. 80. B. 1928. 
259.) — Kurzer Vortragsauszug.

B ob ie s , C. A .: Die junge Tektonik und Morphologie des Kalkalpenrandes 
bei Wien. (Zs. D. Geol. Ges. 80. B. 1928. 260.) — Kurzer Vortragsauszug. 

K ie s lin g e r ,  A .: Bau des weststeirischen Kristallins. (Zs. D. Geol. Ges.
80. B. 1928. 269.) — Kurzer Vortragsauszug.

B ecke r, Hans: Die kristallinen Deckschollen bei Mährisch-Schönberg. (Zs.
D. Geol. Ges. 80. B. 1928. 269/270.) — Kurzer Vortragsauszug. 

K r e jc i :  Faltung im  rumänischen Tertiär. (Zs. D. Geol. Ges. 80. B. 1928. 
272.) — Kurzer Vortrags aus zug.

R obert S chw inner: D ie  ä lte re n  B a u p lä n e  in  den O sta lpen . 
(Zs. D. Geol. Ges. 81. 1929. 110—120.)

Aus a k tu a lis t is c h e n  Erwägungen heraus sieht sich Verf. zu der Auf
fassung gedrängt, daß die Alpenfaltung nicht ein einheitlicher Vorgang
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„katastrophalen“  Charakters, sondern eine Folge episodisch gehäufter 
Faltungsakte sei. Die vom Verf. hier stets gebrauchte, leicht mißzuverstehende 
Bezeichnung „A ktua litä tsprinz ip“  wäre wohl besser zu meiden* 1; denn die 
durch die episodische Häufung bedingte Mehrphasigkeit der Gebirgsbildung 
is t im  Werdegang der Alpen eine geologisch erwiesene T a tsach e  und als 
solche einer aktualistischen Betrachtungsweise, Arbeitsrichtung oder Methode, 
wie man es nennen w ill, bereits entrückt. Man kann gerade in  diesem Fall 
aktualistischer Schlußfolgerungen um so eher entraten, als der Aktualismus 
die Möglichkeit, daß in  älteren geologischen Zeiten eben doch infolge anders 
gearteter Bedingungen zum mindesten das Maß der Kraftäußerungen ein 
größeres gewesen sein könne, ja  gar nicht in  Abrede ste llt *. Über Heftigkeits
grade orogener Erregung, also hauptsächlich Geschwindigkeitsausmaße, 
wie sie fü r orogenetische Einzelakte in  Betracht kommen mögen, aber stehen 
uns überhaupt aus keiner geologischen Periode, so wenig wie aus der Gegen
wart, brauchbare Analoga zur Verfügung; w ir können allenfalls vermuten, 
daß im  allgemeinen der Bewegungsablauf einer orogenen Phase, soweit w ir 
ihn im  großen betrachten, einen ziemlich stetigen Charakter tragen dürfte, 
und werden ferner aus mechanistischen Gründen anzunehmen berechtigt sein, 
daß bei festen Gesteinsmassen die Verformung im  kleinsten, kaum kontro llier
baren Bereich sich ähnlich wie bei Kristallen ruckweise vollzieht. So ver
bleibt fü r unsere Betrachtungsweise immer nur eine A r t  „Endergebnis“ , 
und zwar wie hier als geologisch greifbare Tatsache, die jedoch um so wichtiger 
erscheint, als sich darin eine gewaltige Rhythm ik des planetarischen Ge
schehens offenbart. Gerade diese im  Werdegang der Alpen deutlich erkennbare 
und durch Änderung des gesamten Bauplanes charakterisierbare Mehrphasig
ke it großen Stils hat Verf. hier in allen Einzelheiten herauszuarbeiten ver
sucht, wobei er in  ihrem Bauplan nur wenig voneinander abweichende Einzel- 
phasen zu einer F a ltu n g s ä ra  zusammenfaßt, deren im  ganzen d re i unter
schieden werden.

Die O b e rf lä c h e n te k to n ik  mag m it Recht als ein besonders geeignetes 
Feld fü r Erm ittelung älterer Bewegungsspuren ausersehen sein. Aber der 
dazu in  Gegensatz gebrachte Begriff „Fließzone“  —  das W ort in  Parenthese 
zu setzen, war vom Verf. wohl bedacht —  w irk t in  diesem Zusammenhang 
vielleicht immer noch etwas störend. Vor einer allzu ausgiebigen Anwendung 
dieses Begriffs auf Verformung der Gesteinsmassen darf allerdings in  unsern 
lagen vielleicht bereits gewarnt werden. Allein das, was man heute vom Stand
punkt der Gefügekunde und Verformungslehre unter feinlaminarem, m it 
summierbarer Teilbewegung im  Gefüge vor sich gehendem Gleiten zu ver
stehen hat, w ird zweifellos weitgehend anzuwenden sein auf Bewegungs
bilder aus jener eparchäischen Faltungsära, die Verf. m it a lg o m a n isch  
bezeichnet hat. Schwer oder kaum verständlich erscheint m ir dagegen in  ihrer 
wörtlichen Fassung die Feststellung, daß der durch „Aufschmelzung, Injektion, 
Intrusion von Lakkolithen“  charakterisierte Typus tiefster Grundgebirgs-

1 E r ich  K a is e r , Der Grundsatz d. Aktualismus i. d. Geologie. (Zs. D. 
Geo1- Ges. 83. 1931. 389 ff.) — Ref. dies. Jb. 1932. I I .  613/6.

1 E m a n u e l  K a ys e r , Lehrb. d. Geologie. 1921. 1. 7.
N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I . 2
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tekton ik „ in  den Ostalpen kaum vorkomme“ . In  den zentralen „Massiven“  
werden diese drei Merkmale geradezu herrschende, fü r Ableitung tektonischer 
Vorgänge und Zustände allerdings vorerst noch schwer zu verwertende Ele
mente. Palingenetische Erscheinungen, wie sie beispielsweise im  Grund
gebirge Finnlands, auf das Verf. fü r jene früheste Phase Bezug nim m t, ein
drucksvolle Zeugen strukturverwischender E inwirkung darstellen, treten hier 
freilich zurück, wenn sie auch keineswegs fehlen; und so w ird anzunehmen sein, 
daß Verf. seine hier wiedergegebene Feststellung und Bezugnahme auf die 
großen in  ihrem Verlauf so treffsicher skizzierten F a ltu n g s z o n e n  der 
alten Gebirge beschränkt haben w ill. Wie verhält es sich aber dann m it dem 
Auftreten und Verhalten der verschiedenen M a s s iv e , die, nach den Skizzen 
zu schließen, den alten, so mannigfach gewundenen und verzweigten Falten
zügen deren jeweilige Bewegungsrichtung förm lich d ik tie rt zu haben scheinen? 
Daß w ir in  den Alpen über das A lter der meisten großen Intrusionen, wie 
sie im  allgemeinen weit mehr als zufällige Begleiterscheinungen großer Oro- 
genesen bedeuten dürften, noch so wenig Sicheres in Erfahrung bringen 
konnten, is t eine leidige Angelegenheit. Innerhalb des Raum- und Zeitbereichs 
der hier überhaupt in  Frage kommenden orogenen Geschehnisse hat sich 
magmatische Bewegung, selbst in  Stadien geosynklinal bedingter relativer 
Ruhe und schließlich auch bis in  die jüngste Zeit herein, in  irgendeiner meist 
intensiven A rt geäußert. Dieses nicht zu bestreitende, wenn auch zeitlich so 
schwer festlegbare Immerwiederaufleben macht aber ungewöhnlich lange 
Pausen zu einer Unwahrscheinlichkeit. Und so mag vorerst die vom Verf. 
vorgenommene erhebliche Zurückdatierung der großen Intrusionen, weil 
fast eine Persistenz jener elf Massive bedingend, etwas überraschen.

Es erscheint nur folgerichtig, daß im  0, wo die Gebirgszüge der heutigen 
Alpen divergierend in  die Breite gehen, auch dementsprechend niedriger 
werden, sich lockern und immer unregelmäßiger verlaufen, die Rekonstruktion 
der alten Gebirgssysteme ungleich besser gelingen w ill als in  den stark zu
sammengedrängten westlichen Teilen des Gebirgskörpers. So verzweigt sich 
am steirischen Grundgebirgsknoten das a lgo m an ische  Hauptfaltenbündel 
alsbald in  drei große Äste, deren südlicher m it seinem Streichen gegen die 
Tonale-Ivreazone weist und zusammen m it dieser nach Ansicht des Verf.’s 
das eigentliche Rückgrat der Alpen bildet, während als die südöstliche Fort
setzung jenes Bündels, zumal in Anbetracht der auffallenden Ähnlichkeit 
der Rhodoperegion m it steirischem Krista llin , das Grundgebirge des Balkans 
zu gelten hat. Die „Schuttausstrahlungen“  des algomanischen Gebirgs- 
systems, bei ihrer vorwiegend nördlichen Richtung eine Einseitigkeit dieses 
Gebirgsbaues betonend, beginnen am Rand der Massive m it grobklastischen 
Bildungen, gehen aber unter Beibehaltung eines gewissen Sandreichtums 
alsbald über in  weit sich ausdehnende phyllitische Serien, die sämtlich 
jünger sind als Untersilur. Auch weit im  NO hat man Gebirgszüge festgestellt, 
teils auch durch Schweremessung aufgespürt, deren Zugehörigkeit zum 
algomanischen System vermutet wird. Der hier nach der Böhmischen Masse 
gerichtete Sporn von Überschwere kennzeichnet die Lage eines fü r die alpine 
Geosynklinale epirogenetisch wichtigen Rindenstücks, des sog. Lunz—• 
Grestener Schelfplateaus, das aber erst im  Bauplan der v a r is k is c h e n  Ära



Tektonik. 19

zu seiner eigentlichen Bedeutung gelangt, und zwar als Ausgangspunkt 
terrigener, erst im  0  in  rein marine Sedimentation übergehender und vom 
Verlauf der neu erstandenen Gebirgszüge stark beeinflußter Aufschüttung. 
Teils in konsequenter, teils in reneganter Begegnung m it den älteren Falten- 
zugen und unter Einbeziehung neuer Massive entwickelt sich das variskische 
Gebirgssystem —  kaledonische Gebirgsbildung is t im  alpinen Orogen weder 
nachweisbar noch wahrscheinlich — in  ähnlicher Weise wie sein Vorläufer. 
Samt seiner orogenen Schuttausstrahlung war es von der jungen a lp id is c h e n  
Gebirgsbildung offenbar stärker in Mitleidenschaft gezogen, so daß seine 
Züge heute wesentlich mehr verwischt erscheinen. Eine Darstellung auch 
der alpidischen Faltungsära lag nicht im  Zwecke der Arbeit.

Für die Zuordnung der einzelnen Faltenzüge und Gebirgsteile zum je
weiligen Faltensystem waren zunächst geologische Begleitumstände maß
gebend, als da sind A rt des Streichens, stratigraphische Zusammensetzung, 
besonders charakteristische Wiederkehr bestimmter Einlagerungen, Verband 
m it zeitlich-stratigraphisch möglichen Schuttausstrahlungen usw. Dazu 
spielten aber in weitgehendem Maße auch petrographische Gesichtspunkte 
m it, wovon besonders hervorgehoben wurden kristalline Strukturabbildung, 
zonenhaftes Erscheinen ultrabasischer Gesteine wie der in ihrer alpinen 
Ausbildung im  allgemeinen doch recht eigenartigen Eklogite, Grad der Dia- 
phtorese, deren besondere Intensität m it jü n g e re r  Gebirgsbewegung in 
Verbindung gebracht wird, wiederholte rückschreitende Metamorphose, A rt 
der Durchbewegung, Massivzerscherung und anderes mehr.

Besonderer Überlegung wert is t schließlich der auf die jüngste Ära 
sich beziehende Hinweis des Verf.’s, daß auf ostalpinem Gebiet wirkliche 
„Faltung“  — die Anführungszeichen des Verf.’s besagen vielleicht, daß 
bedeutenderer Faltungstiefgang nebst seiner Folgeerscheinung hier gemeint 
is t — eigentlich doch nur verhältnismäßig schmale Zonen ergriffen, der größere 
Teil des Alpenkörpers sich aber mehr en bloc bewegt habe.

E. Christa.

Robert Schw inner: G e rö llfü h re n d e  S ch ie fe r u n d  andere  
Irü m m e rg e s te in e  aus der Z e n tra lz o n e  der O sta lpen . (Geol. 
Rundsch. 20. 1929. 210—244. u. 343—370.)

In  der 60 Seiten umfassenden und 260 Literaturbelege aufweisenden 
Arbeit hat sich Verf. zur Aufgabe gemacht, einen Nachweis engerer Beziehungen 
des Absatzes gew isse r T rü m m e rg e s te in e  zur G eb irgsbew egung  zu 
erbringen. Es handelt sich dabei vornehmlich um eine systematische Samm
lung und kritische Sichtung jener sedimentären Bildungen, die infolge von 
Korn Vergröberung in der Ablagerungsfolge als Zeugnisse je einer tektonischen 
Episode betrachtet zu werden pflegen. Einen Angelpunkt der vielverzweigten 
und tiefschürfenden Gedankengänge dieser Abhandlung sehe ich in der vom 
Verf. gewonnenen Vorstellung, daß im  Untersuchungsgebiete trotz aller 
Verschiedenheit der Einzelerscheinungen große Erdräume sowohl endogen 
wie exogen von e in h e it l ic h e m  Geschehen ergriffen waren und dem
zufolge von epirogenetisch-stratigraphischen und orogenetisch-tektonischen 

mheiten ausgegangen werden darf. Die Verbreitung gleicher Sekundär-
II.  2 *
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fazies, also einer Metamorphose im  weitesten Sinn, w ird demzufolge der Ver
breitung prim är gleicher Absätze sehr weit parallel gehen können. Um so 
eher is t auf verhältnismäßig kleinem Raum, wie es die Ostalpon sind, in den 
A b s a tz -  und in  den U m w a n d lu n g s b e d in g u n g e n  der Gesteine keine 
allzu große V ariab ilitä t zu vermuten.

Immerhin wäre hier folgendes im  Auge zu behalten. Die klimatischen 
Zustände, die fü r wichtige Verschiedenheiten der S e d im e n ta t io n s p ro d u k te  
ausschlaggebend zu sein scheinen, ändern sich ja, wie w ir wissen, in  erdradialer 
Richtung ungleich rascher als in  meridionaler. Das kann fü r orogene, an
nähernd äquatorparallele Zonen stark ins Gewicht fallen. Über die „Meeres
höhe“  jener alten Gebirgszüge, auf welche die Untersuchungen des Verf.’s 
abzielen, wie überhaupt über deren gesamte Gestaltung in  vertikaler Richtung 
haben w ir im  übrigen kaum mehr als vage Vorstellungen; fü r alle Fälle aber 
geht dam it in  die Methodik eines UntersuchungsVerfahrens, das zur Ana
lyse alter Gebirgssysteme und deren Vorländer bezw. Randsenken führen 
soll, ein ziemlich unsicherer Faktor ein. Und was die U m w a n d lu n g s 
b e d in g u n g e n  be trifft, so dürfte es heute nur mehr wenige Petrographen 
geben, welche die Frage, ob eine unter orogener „Bewegung der Hülle“  von
statten gehende Intrusion sich in der A r t  und Intensität ihrer Metamorphose 
von einer Intrusion im  unbewegten Gesteinsbereich unterscheide, nicht 
w en igs tens  als noch  o ffe n  betrachten. Eines örtlich recht starken 
und oft völlig  unm otiviert erscheinenden, manchmal auch sich verbergenden 
Wechsels im  Umwandlungsmodus muß man in  solchen Bereichen immer ge
wärtig sein. Man denke nur an den auch fü r rein tektonische Fragen so gern 
herangezogenen Begriff der Tauernkristallisation, deren Ursache, Ablauf 
und mögliche Reichweite doch nocht recht ungenügend geklärt sind. Es 
wäre ein Trugschluß, wollte man hier einwenden, daß durch die nun einmal 
festgestellten Analogien und Identitäten die E inheit im  obigen Sinne be
reits erwiesen sei; denn gäbe es in  diesen Bereichen nicht eben doch aller
orts Verschiedenheiten in reichlichstem Maße, so bestünde ja  kein Anlaß, 
sich um das Auffinden von Zusammenhängen so sehr zu bemühen. Anderer
seits erschiene es m ir frivo l, m it diesen ganz allgemeinen Hinweisen den tie f 
ins Konkrete eingedrungenen Darlegungen des Verf.’s entgegentreten zu 
wollen. Und doch würde da und dort gerade bei der W ichtigkeit der hier 
erzielten und wohl noch zu erzielenden Fortschritte eine Nachprüfung nach 
den hier vorgebrachten Eventualitäten vielleicht m it Befriedigung empfunden 
werden.

Die Detailstudien des Verf.’s erstrecken sich auf folgende Gebiete:
1. Die o b e rs te ir is c h e  G rauw acke nzon e  vom Semmering bis zur 

Enns.
2. Das O b e r-E n n s - u n d  M u rg e b ie t vom Wälder Sattel bis zu den 

Tauern.
3. Die Schieferhüllenbereiche der H o he n  T a u e rn  vom Hochalmmassiv 

bis zur Hochfeiler Gegend.
4. Die K itz b ü h le r  A lp e n  und T u x e r  V o ra lp e n .
5. Die W e s t t iro le r  Verrucanogebiete vom Hocheder bis zum Tonale.
0. Der S üd ran d  der Z e n tra lz o n e .
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Das m it seiner schwach metamorphen Fazies an Rotliegendes erinnernde 
(S. 369) P rä b ic h e l-K o n g lo m e ra t  rechnet Verf. zur Kalkalpenserie 
(S. 216, 370); es kennzeichnet als grobe Basalbildung m it einer bunten Ge
sellschaft kaum veränderter, nebenbei gesagt o ft ausgewalzter Rollstücke 
die Uferzone des Werfener Meeres.

Den K lo tz des Seckauer Massivs umsäumt im  N  die vom Verf. als jo t -  
nrsch angesehene sog. Rannachserie m it dem berühmten R a n n a ch - 
K o n g lo m e ra t,  dessen wohlgerundete, vielfach auch ausgewalzte, meist 
kleinere Gerolle, fast durchweg locker gepackt (!), ganz überwiegend aus Quarz 
bestehen. Die Umwandlung der innerhalb eines mächtigen Quarzphyllit- 
stoßes auf- und abschwellenden Geröllanhäufungen is t eine recht erhebliche, 
sonst hätte W a lte r  Sc h m id t  niemals die Bezeichnung phyllonitisierter 
Grobgneis dafür gewählt. Da die Aufarbeitung von Gesteinen zu Grundmasse 
und Quarzgeröllen örtlich getrennte Bereiche voraussetzt, w ird  man der 
Auffassung Sc h w in n e r ’s über die Entstehungsweise derartiger Geröll
streuungen beipflichten dürfen; danach würde es sich um ältere unter einem 
K lim a m it stark humidem Einschlag, also unter vorwiegend chemischer Ver
witterung entstandene lose Rest- oder Rückstandsschotter handeln, die im  
Verlauf eines nachträglichen Transportstadiums in  das feinklastische Material 
der jetzigen „phyllitischen“  Grundmasse eingeschwemmt wurden, um dann 
m it dieser in  lockerer Packung verfestigt zu werden. Zu den Ortho- und 
Plagioklasfragmenten der Grundmasse dieses längs einer großen Inhomogenitäts
grenze wohl des öfteren durchbewegten Gesteins gesellen sich nach W. H am m er  
B io tit m it Rekristallisationserscheinungen sowie die schon frühzeitig nach
gewiesenen unregelmäßigen Schwärme von vorwiegend, aber nicht ausnahms
los idiomorphem Turmalin. Der Werdegang wäre damit ziemlich klargestellt, 
wenn nicht auch, zwar als „große Seltenheit“ , Rollstücke von „G ran it und 
Gneis, die verschiedenen Gesteinsarten der Seckauer Granitmasse ent
sprechen“ , im  Gestein enthalten wären. J e d e n fa lls  is t  h ie r  e ine im  
aU gem e inen  p o s tte k to n is c h e  p n e u m a to ly t is c h e  Phase v o r 
lä u f ig  noch  u n b e k a n n te r  P ro v e n ie n z  von  s p ä te re n  B ew egungen 
ü b e rd a u e r t w o rden .

Die Konglomerate m it lockerer Packung, die, allgemein betrachtet, 
ei st‘hr veischiedener Ausbildungsweise auch verschiedene Erklärungs- 

möglichkeiten bedingen, sind auch insoferne von Bedeutung, als sie im  Unter
suchungsgebiete auf geologisch ältere Formationen beschränkt zu sein scheinen 
und deshalb, wie Verf. in  dieser Arbeit m it Recht betont, zu gewisser Vorsicht 

61 re' rl aktualistischer Betrachtungsweise mahnen.
Vom Verf. werden außer den eben genannten auch noch andere Geröll- 

onzonte erwähnt, so die ziemlich verbreiteten Carbonkonglomerate und die 
hauptsächlich von B ecke  und Sa n d e r  beschriebenen K n o lle n g n e is e  der 
auern. Eine Bank dieses Gesteins durchzieht einwandfrei auch den eigent- 

ic en Bereich der Greiner Schiefer im  S des Tuxer Hauptastes. Auch ich 
onnte mich bis je tz t nicht entschließen, dieses Gestein als Geröllgneis an

zusprechen, obschon außer manchen andern, stets mehr sporadisch auf- 
retenden und ziemlich stark an Gerölleigenschaft erinnernden Merkmalen 

eine eigenartige Verteilung der opazitischen Substanz nicht immer fü r eine 
rem tektonische Verformung granit-aplitischer Bestandmasse spricht.
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Nun bringt aber Verf. a ll diese grobklastischen Horizonte, deren Haupt
vertreter unverkennbar längs der Nordfront der Zentralzone der alten Ge- 
birgsrümpfe verlaufen und von ihm  als Transgressionszonen aufgefaßt werden, 
in  engsten genetischen Zusammenhang m it den im  großen und ganzen als 
fe in k la s t is c h  beschriebenen überaus mächtigen Schichtserien, welche 
zwischen „dem eigentlichen Grundgebirge und dem fossilführend nach
gewiesenen Paläozoicum“ , also zwischen jotniseher Stufe und unterstem 
Silur, zu liegen kommen und in dieser Gesamtheit vom Verf. als eigentlicher 
Gegenstand seiner Zusammenstellung bezeichnet werden. An diesen un
streitig vielgestaltigen Schichtsystemen haben q u a rz it is c h e , bis in  die 
Karpathen sich fortsetzende Einlagerungen, die von andern Autoren zum 
großen Teil als untertriassisch angesehen werden, einen beträchtlichen Anteil. 
Da vergleichsweise, wenn auch m it dem nötigen Vorbehalt, wiederholt auf 
die in  Molasse und Flysch wohl zum großen Teil vorliegenden Abtragungs
massen der alpidischen Gebirgsbildung hingewiesen wurde, wäre es lehrreich, 
über die jeweiligen Mächtigkeitsverhältnisse a ll jener grobklastischen oder 
als Quarzschotter betrachteten Bildungen Näheres zu erfahren. Es ließe 
sich dam it u n g e fä h r eine Vorstellung darüber gewinnen, inwieweit diese 
Schiehtlagen m it ihrem stark betonten SiOa-Gehalt den sehr wesentlich 
veränderten Chemismus der auf sie folgenden Schichtenstöße zu kompensieren 
vermögen, ohne dabei allzusehr vom Durchschnittschemismus der als 
Lieferanten in  Betracht kommenden alten Gebirgszüge abzuweichen. Deren 
mineralische Zusammensetzung is t uns ja, wenn auch recht lückenhaft, 
einigermaßen bekannt und kann jedenfalls nach allem, was w ir von ihnen 
wissen, nicht im  Übermaß von derjenigen der jüngeren Gebirgszüge ab
weichen. M it regionaler Zunahme des Tonerdegehaltes im  Frühpaläozoicum, 
vielleicht auch m it einer gesteigerten Einförm igkeit des Sedimentationsbildes 
in  Formationen höheren Alters (S. 360) könnte allerdings dabei gerechnet 
werden.

Wie dem auch sei, dem Verf. kommt es in  dieser Arbeit vor allem auch 
darauf an, z e it l ic h e  u n d  rä u m lic h e  Zusammenhänge, welche eben jene 
auf ältere Gebirgsbewegung bezogenen Schichtsysteme untereinander haben, 
in  allen Einzelheiten aufzudecken, ein Arbeitsziel, das als solches bereits in  
einer vorstehend referierten Abhandlung des Verf.’s deutlich hervortritt. 
Daß bei diesem Versuch einer stratigraphischen und tektonischen, haupt
sächlich aber petrographischen P a ra lle lis ie ru n g  Verf. sich sehr o ft zu den 
Anschauungen anderer Autoren, die meist erheblich jüngeres A lter fü r jene 
Sedimentationen annehmen, in  Widerspruch setzt, wurde oben bereits an
gedeutet. Sollten sich jedoch in  diesem einen Punkt späterhin noch Be
richtigungen wesentlicher A rt als notwendig erweisen, so würde dies der vom 
Verf. gegebenen Analyse voralpidischer Gebirgssysteme der Ostalpen wohl 
n icht allzusehr Eintrag tun. E. Christa.

K n o p p , L .: Der Faltenwurf der Ostsudeten. (Dies. Jb., Beil.-Bd. 68. B. 
1932. 277-294. M it 9 Textabb.)
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W . Petrascheck: D e c k e n te k to n ik  un d  T e k to n ik  des a u to -  
ch th one n  U n te rg ru n d e s  in  den N o rd k a rp a th e n . (Zs. Deutsch. Geol. 
Ges. 80. B. 1928. 316—322.)

Zahlreiche Tiefbohrungen, die in  dem südlich von Oberschlesien ge
legenen nordkarpathischen Gebiet vorgenommen worden sind, haben zur 
Klärung des Deckenbaues der Karpathen und der von U h l ig  vorgenommenen 
Gliederung in  subleskidische und beskidische Decke wesentlich beigetragen. 
Der p a ra u to c h th o n e  Charakter dieser A bsch e ru ng sdecke n  w ird vom 
Verf. besonders hervorgehoben: Schuppenbau, enge Faziesbeziehung, s trati
graphische Folge und A rt der sedimentären Lagerung weisen darauf h in ; 
so finden w ir noch südlich von Teschen in Spalten devonischen Riffkalks, 
also des Deckenuntergrundes, Obere Kreide in  autochthoner Einlagerung, 
und subbeskidisches A ltte rtiä r erstreckt sich in  seinen strichweise waagrecht 
ausgebreiteten basalen Schottern, die nachweisbar cretacisch-beskidische 
Komponenten führen, über weite Räume.

Bergzüge des Nordens wie die Sudeten schießen m it erodierten Ober
flächenformen unter die Karpathen ein, wobei Deckenkulminationen des 
Karpathenbogens stets m it alten Hebungszonen zusammenfallen, alte 
Störungslinien des Varistikums hingegen die Tektonik des jungen Gebirges 
unbeeinflußt lassen. Auch das oberschlesische Steinkohlenbecken hat unter 
den Karpathendecken nachweisbare Fortsetzungen. Einwandfreie meta- 
morphisierende Einwirkung des Deckenschubes aber war nicht einmal an 
der hiefür besonders empfindlichen Steinkohle feststellbar.

Sofern man die heutige relative Höhenlage des Untergrundreliefs für 
die Zeit der Karpathenorogenese gelten lassen w ill, käme Deckengleitung 
nicht in  Frage. Wohl aber wäre, wie Verf. bemerkt, an Abschürfung vor 
höheren Decken, aber auch an Randüberschiebung zu denken; m it ent
sprechender Übertragung ganz anderer Größenverhältnisse nach Raumausmaß 
und Intensität w ird vom Yerf. einerseits an die verhältnismäßig einfache 
Zusammenfaltung des Carbons vor der Eifeier Überschiebung, andererseits 
un die Ausquetschung der alpinen Geosynklinale vor dem Andrang der indo
afrikanischen Scholle erinnert. E. C hrista.

A. D em ay: S ur l ’ é x te n s io n  d ’ un  arc  a n té s té p h a n ie n  e t sur 
lu  c o n t in u ité  des poussées a p p a re n te s  ve rs  l ’e x té r ie u r  de l ’ a rc  
de pu is  les L y o n n a is  ju s q u ’en Corrèze. (C. R. 195. 1932. 804.)

Das Band der Glimmerschiefer und Glimmerschiefergneise von Chaise- 
Dieu verlängert sich nicht gegen N, sondern biegt sich nach NO oder gar 0. 
Nach den Fazies und Richtungen scheint es sehr wahrscheinlich, daß sie 
durch ein axiales Ansteigen über dem Granit von Forez verschwunden sind.

erf. konnte gegen S auf dem B la tt Puy, dann auf dem von Saint-Flour die 
Grenze im  N  des Granitmassivs von Margeride verfolgen und feststellen, 

aß sie die große Masse der Glimmerschiefer von Aurillac wieder vereinigen, 
as Vorherrschen der NW -Richtung und die Beobachtungen bei Saint- 
ernin zeigen, daß ihre Nordgrenze, verdeckt durch vulkanische Bildungen 

von Cantal, den K ontakt der Glimmerschiefer und Gneise wieder vereinigt, 
r t r i t t  bei Mauriac in  Erscheinung und läßt sich bis zum N  der Dordogne
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in  Corrèze verfolgen. Von Forez bis Corrèze is t die Glimmerschieferzone 
im  N durch einen Granitgneiskomplex begrenzt. Trotz der Intensität des 
Metamorphismus und der Intrusiverscheinungen bezeichnet er eine gut 
geregelte Tektonik m it axialen Richtungen parallel denjenigen, die in der 
Glimmerschieferzone zu erkennen sind. Sie entsprechen einem breiten offenen 
Bogen, konvex gegen S. Der Übergang der SW-Richtung in W- und NW - 
Richtungen geht im  0  von Champagnac-le-Vieux bei Brioude durch Wellen
bildung oder manchmal durch wiederholt brüske Veränderungen vor sich. 
Zwischen Frugières-le-Pin und Vals-le-Chätel is t er in  einer Torsionszone 
d irekt sichtbar, während zwischen Langeac und la Truyère die axiale 
Richtung im  Gegenteil langsam von SW in  W  übergeht, sich dann frei gegen 
W NW  und NW  im  S von Plomb du Cantal orientiert, dann dieselbe Richtung 
bis Corrèze beibehält. Die Achsen breiten sich gegen W  aus und schließen 
sich wieder gegen Langeac und Brioude und noch mehr gegen W und im  N 
von Chaise-Dieu.

In  der Granitgneiszone zeigt die S truktur spitze Falten, Wurzeln oder 
Schuppen, welche im  südlichen Teil gegen die Außenseite der Achse hängen. 
Die Glimmerschiefer haben zuerst eine ähnliche Neigung, dann legen sie sich 
oft gegen S und nehmen eine Tangentialstellung ein. Sogar an der Grenze 
der Lyonnais- und Cevennen-Zone sind Granit und katametamorpher Gneis, 
granitoide Gneise, alkalische Injektionsgneise über den zerblätterten Gneis 
geschoben, die alkali- oder biotitreich sind, und diese über die Glimmer
schieferzone. Der in  die Glimmerschiefer intrusive A lka ligran it von la Chaise- 
Dieu is t über die Glimmerschiefer geschoben, welche ihn im  0  begrenzen. 
A uf dem B la tt Aurillac sind die Glimmerschiefer selbst über die schwach 
metamorphen Schiefer geschoben. Der ganzen Bogenlänge entlang is t der 
Sinn des Druckes durch Beobachtung schiefer oder geschichteter Haken 
bestätigt. Die laminierten oder zermalmten Teile, welche in  der Granitgneis
serie in  der Nähe der Glimmerschieferzone erscheinen, bestimmen im  N mehr 
oder weniger beständige Druckoberflächen.

Im  äußersten W  scheint die Granitgneiszone wenigstens teilweise zu 
verschwinden durch Untertauchen unter die Glimmerschiefer von Corrèze, 
wo man noch dieselbe axiale Richtung bemerkt, einen isoklinalen Verlauf 
und laminierte Zonen.

Die Bewegungen sind jünger als die Granitinjektion. Doch zeigt die 
Beobachtung von Falten, die sich in  die Granitmasse erstrecken, im  S von 
Vals-le-Châtel, im  W  von Champagnac, nördlich Chastel, östlich Langeac, 
im  Tal der Truyère, im  N  von Saint-Pantaléon en Corrèze, daß der Granit 
in gewissen Teilen mindestens syntektonisch ist. Der Granit von Margeride, 
der in  die Glimmerschiefer eingedrungen ist, ist wahrscheinlich sogar jünger 
als die Bewegungen, obwohl gewisse Tatsachen einen Zweifel in  dieser H in
sicht aufkommen lassen.

Zum Schluß faßt Verf. seine Beobachtungen nochmals zusammen.
M . H eng le in .

Jean Goguel: S ur la  te c to n iq u e  du L u b e ro n  (P rovence). (C. R. 
195. 1932. 807.)
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Der Luberon is t ein Gebirgszug m it 0 —W-Richtung, der eine M itte l
stellung einnimmt zwischen den Gebirgen der Provence und der ersten sub
alpinen Kette, gebildet durch den Ventoux und das Gebirge von Lure. E r ist 
von den AlpiJlen im  SW durch die Durance getrennt, deren unteren Lauf 
er im  N  beherrscht. K il ia n  (C. R. 115.1892.1024) hat die Spur zweier Kräfte 
im  Luberon festgestellt, eine frühere und eine spätere als die Ablagerung 
der marinen Molasse. Verf. hat sie genauer festlcgen können und sie ziemlich 
vollständig voneinander getrennt.

Die erste von pyrenäisch-provenzalischem A lter fä llt  zwischen das 
Lutetien oder das untere Bartonien und das Ludien. Zur Eocänzeit war 
der Luberon eine einfache Antiklinale, le icht gegen S geneigt, deren maximale 
Intensitätszone sich an die westliche Grenze des heutigen Gebirges verlegte. 
In  dieser Gegend legt sich eine gegen S liegende Falte im  S bei Mörindol 
gegenüber m it einer Überschiebung, die einige 100 m erreicht. Diese liegende 
Palte verlängert die Nordantiklinale der Alpillen, welche die Verwerfungs
falte von Baux bildet.

Die eocäne Faltung des Luberon erstreckte sich gegen 0  m it einer sehr 
stark abnehmenden Intensität. Sie wurde durch eine zweite parallele etwas 
nördlicher gelegene Falte, die durch Volx hindurchgeht, abgelöst. Der oligo- 
cäne See, der sich über die ganze Gegend erstreckte, hat vom Tongrien an 
den östlichen Teil des Luberon und nur im  Aquitan die Unebenheit bei Volx 
bedeckt. Die Verlängerung des Luberon spielt dabei nicht weniger im  Aquitan 
die Rolle einer Grenze zwischen beiden Gegenden, wo die Sedimentation 
ganz verschiedene Charaktere hat. Sie is t mehr detritisch in  dem südlichen 
Gebiet und kalkreicher im  N, der charakterisiert is t durch eine stufenweise 
Vertiefung und die Gegenwart von Ligniten (Manosque). Man findet eine 
eckige Diskordanz zwischen Aquitan und Burdigalien in  Beziehung zur 
alpinen Bewegung nurmehr im  N. Sie erscheint übrigens sehr schwach nur 
an einem Punkte am Fuß der Vaucluseberge. Der Luberon selbst wurde 
von keiner Bewegung zu dieser Epoche betroffen.

Im  Pontikum allein is t eine Antik linalfa ltung erschienen, deren Richtung 
von 0  nach NNO verschieden is t und deren Konkavseite gegen NW  gedreht 
ist. Zur selben Zeit senkte sich die Gegend von Valensoie fortschreitend 
unter den Zulauf des Gießbachdeltas der Durance.

Die Miocänfaltung hat den westlichen Teil des Luberon nicht beeinflußt. 
Man findet hier das Plateau, auf welchem die Miocäntransgression stattfand, 
unverändert. Der Luberon is t eine pyrenäisch-provenzalische Heraushebung, 
und zwar ziemlich einfach, wie alle in  der nördlichen Provence. E r is t in 
seinem östlichen Teil durch eine Antiklinale verjüngt worden, die vom selben 
A lter ist, wie die letzte alpine Phase. Der einzige Zeuge der Verlängerung 
des Luberon, der noch die alluviale Ebene durchbohrt, der Rocher Saint- 
Jacques bei Cavaillon, is t von einem Plateau bedeckt, welches dieselbe E nt
stehung hat wie diejenigen des Luberon. NI. Henglein .

Paul M ac a r: L a  te c to n iq u e  des te r ra in s  p a lö ozo iqu es  au 
N o rd  de C h a r le v il le .  (Bull. Acad. Roy. Belg. 18. 1932. 462 467.)

Die paläozoischen Schichten, die zwischen Charleville und Chäteau- 
Rognault zutage treten, im  Tal der Maas und westlich davon, wurden von
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A. D um o nt als zu einer großen Synklinale gehörig bezeichnet (Eifelsynklinale), 
die gegen 0  untertaucht. Nach A sselbergh  is t diese Synklinale in  ihrem 
zentralen Teil von zahlreichen Sekundärwellen beeinflußt. A uf der Südseite 
feh lt das Niveau der Schiefer von Saint-Hubert im  Maastal infolge der inversen 
Verwerfung von Aiglemont. Die Verwerfung durchschneidet das Maastal, 
erhebt sich dann gegen N, geht im  S von Culbute, dann Hayetière, wendet 
sich dann gegen NO infolge einer leichten Transversalwelle, n im m t dann ihre 
ursprüngliche Richtung und verschwindet gegen W  unter mesozoischen 
Schichten.

In  der Gegend von Nouzonville zeigen die leicht gegen N geneigten Falten 
eine östliche Versenkung an. Im  S dagegen is t dieselbe gegen W.. Weiter 
südlich hat Verf. eine neue Hunsrücksynklinale, die Synklinale von La Forêt, 
beobachtet, auf die eine Taunusantiklinale folgt, nämlich die Antiklinale 
von La Chapelle Saint-Quentin, welche dieselbe Einsenkung zeigen. Verf. 
hat eine Neigung von 20° auf der Südflanke der Synklinalen von La Forêt 
festgestellt, ebenso schwache Neigungen gegen S auf der Südflanke der A n ti
klinalen von La Chapelle Saint-Quentin.

Diese tektonischen Verhältnisse zwingen zur Annahme einer wichtigen 
Verwerfung zwischen dem zentralen Teil der Synklinale der Eifel, beobachtet 
im  Maastal nördlich Aiglemont und den Schichten, welche die Südflanke 
der Falte bilden und nördlich Charleville zutage treten.

Diese Schichten, welche dem Oberen Gedinnien angehören, haben übrigens 
eine Fazies, welche sie vom Oberen Gedinnien der Nordflanke der Eifel
synklinale unterscheidet. A uf dieser Nordflanke is t das Niveau der Schiefer 
von Oignies durch Phyllitschiefer, manchmal knotig, und Quarzphyllit 
repräsentiert. Im  oberen Teil kommen graue oder bunte, auch grüne Sand
steine eingeschlossen vor. Bei Charleville dagegen sind Schiefer von dunkel
roter Farbe, begleitet von grauen und gefleckten Schiefern und grauen oder 
dunkelroten Sandsteinbänken.

Das Niveau der Schiefer von Saint-Hubert w ird bei Joigny, auf der Nord
seite der Eifelsynklinalen von Phyllitschiefern und grünlichen oder grünlich
grauen Phylliten gebildet, m it grünen oder hellgrauen Quarzitbänken, Quarz- 
phylliten und Psammiten. In  der Gegend von Charleville enthält dieses 
Niveau grüne oder graugrüne Schiefer m it Sandsteinbänken und grauen 
oder blauen Psammiten. Die Schichten von Charleville schienen jünger zu 
sein als die auf der Nordflanke der Eifelsynklinale. Die Quarzadern, die bei 
Joigny sehr häufig sind, fehlen bei Charleville. In  der Gegend von Maison 
Chaineau und Sorel finden sich dieselben Gesteine wie im  Gedinnien von 
Charleville, nur sind schiefergraue Sandsteine häufiger.

Bei Sorel sind die Schichten m it 45° gegen N geneigt, bei Maison Chaineau 
scheinen zerrissene Falten m it schwacher Neigung gegen S zu sein. 1,5 km  
im  NO am Weg von Nouzon nach Meillier-Fontaine nehmen die Oberen Ge- 
dinniengesteine wieder den Charakter derjenigen der Nordflanke der Eifel
synklinale an. Die Gesteine von Sorel und Maison Chaineau werden einer 
die Nordflanke bildenden wichtigen Synklinalen zugeschrieben, nämlich der 
von Houillère; die Schichten von Charleville bilden dazu die Südflanke. 
Die Verwerfung, zwischen Folie Roger und La Forêt hindurchgehend, geht auch
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zwischen Sorel und Meillier-Fontaine hindurch. Sie besitzt eine schwache 
Neigung gegen S und beschreibt eine leichte Transversalwelle bei Maison 
Chaineau. 1905 hat eine Bohrung graublaue Phyllitschiefer angetroffen, die 
den Kern der Synklinalen von Houillère bilden. Sie gehören dem Taunusien an.

M . H eng le in .

S e id litz ,  W . von : Die Asymmetrie des mediterranen Raumes. (Pé te r m . 
M itt. 78. 1932. 291—294.)

K o b e r, L .: Beiträge zur Geologie von Spanien und Marokko. Das Rifproblem. 
(CB1. Min. 1932. B. 381—390.)

C. L ekk e rk e rk er: G e b e rg te v o rm in g  en v u lk a n is m e  in  h e t 
l i c h t  va n  V e n in g  M e in es z ’ o n td e k k in g . [Gebirgsbildung und Vulkanis
mus im  Lichte der V e n in g  MEiNESz’schen Entdeckung.] (Tijdschr. K . Ned. 
Aardr. Gen. 2de r. 49. Leiden 1932. 244—248. M it 1 Karte u. 1 Fig.)

Hier w ird das von B. G. E scher (vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I I .  207) ent
worfene P ro fil durch die Tektonosphäre im  Gebiet von Java und des Indischen 
Ozeans m it der „Achse von V e n in g  M e in es z“  erläutert, das auf den Anschau
ungen A m pfer er ’s und Sc h w in n e r ’s, kom biniert m it der von V e n in g  
M einesz  gefundenen negativen Anomalie, beruht, freilich in  einigen nicht 
unwesentlichen Punkten von der ursprünglichen Darstellungsweise Sc h w in 
n e r ’s abweicht. F. M usper.

M e r t ic ,  J. B .: Mountain building in  Alaska. (Amer. Journ. of Sei. 20. 1930.
101—124. M it 1 Abb.) —  Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  622—623. 

K irk h a m , V irg il R. D .: Snake River downwarp. (Journ. of Geol. 39. 1931.
456—482. M it 12 Abb.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  623—624. 

L o n g w e ll,  Chester R .: Faulted fans west of the Sheep Range, Southern 
Nevada. (Amer. Journ. of Sei. 20. 1930. 1—13. M it 10 Abb.) — Vgl. 
Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  624—625.

Vulkanotektonik.
R . W . van B em m elen: Ü ber d ie  m ö g lic h e n  U rsa che n  der 

U n d a tio n e n  der E rd k ru s te . (Kon. Ak. v. Wet. Amsterd. Proc. 35. 
Amsterdam 1932. 392—399.)

Die Ursache der vom Verf. Undationen (vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I I .  
176—177, sowie über v a n  B e m m e le n , Magma- und Krustenundationen, 
vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I I .  629) genannten Bewegungen der Erdkruste 
w ird erörtert. Verf. sucht sie in  der magmatischen Differentiation. Aus
gegangen w ird dabei vom Vorhandensein von wenigstens drei Schichten der 
Erdkruste, wie die moderne Seismologie (Gu te n b er g , J effreys ) sie lehrt. 
Iu  den Geosynklinalen geht der Differentiationsprozeß des Stammagmas 
(K raus) aktiv  vor sich.

Bei der Aufstellung einer — von der in Schichten nach der Geschwindig
keit der Erdhebenwellen und chemischen Zusammensetzung unabhängigen — 
Einteilung der Kruste nach der Bewegungsmöglichkeit des Materials ist 
n icht nur nahezu isostatisches Gleichgewicht der Kruste, sondern als Konse-
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quenz der hydrostatischen Spannungsverteilung in  der Fließzone und des 
geringen Widerstands der Gesteine gegen Streß auch ein Streben nach hydro
statischem Gleichgewicht in dieser Zone zu fordern. Bei einer Spaltung des 
Stammagmas in  salische und simatische Produkte brauchen vertikale Boden
bewegungen nicht aufzutreten und das isostatische Gleichgewicht nicht ge
stört zu werden, wohl aber muß dies der Fall sein beim hydrostatischen. 
Bei dieser Störung w ird  die salische Masse auf-, die simatische seitwärts 
gedrückt und zwischen beide frisches Salsima in jiz iert. Dadurch, daß dieses 
den Nachbargebieten entzogen wird, entstehen neben dem Geotumor Vor
tiefen. Diese Salsimamasse w ird isostatisch kompensiert durch eine Welle 
simatischen Materials, das aus dem Gebiete aktiver Magmaspaltung seit
wärts fortgedrückt wird. Infolge der, verglichen m it der Entziehung des 
Salsima aus dem Nebengebiete trägeren Bewegung der kompensierenden 
Simawelle fließt Salsima aus einem breiteren Gebiete ab, als im  Untergrund 
durch die genannte Welle kompensiert wird. Hierdurch entsteht ein Streifen 
m it Massendefekt, z. B. die „Achse von V e n in g  M e in e s z “ .

Hydrostatisches Gleichgewicht w ird sich aber erst einstellen, wenn 
Sal, Salsima und Sima gleiche Mächtigkeitsverteilung erreicht haben. Salisches 
Material muß hierzu unter die Bruchzone der Vortiefe in jiz ie rt werden, so daß 
die Aufwölbung sich wieder senkt und der Boden der Vortiefe emporgedrückt 
wird. Da die Aufteilung exotherm verläuft, w ird in  der ursprünglich aktiven 
Zone das neu injizierte Stammagma von ih r ergriffen, so daß von dieser Zone 
weiterhin Hebungsimpulse ausgehen.

Infolge der starken Reduktion der Mächtigkeit des Stammagmas im  
Vortiefenstadium t r i t t  eine gewaltige Druckentlastung, unter gleichzeitiger 
relativer Temperaturerhöhung ein, wodurch in der Vortiefe die Bedingungen 
fü r das Einsetzen der fraktionierten Kristallisation günstig werden. Das 
Ergebnis is t die Bildung einer neuen Zone magmatischer Differentiation 
parallel zur ursprünglichen Impulszone. Durch die Seitwärtsverlegung des 
Differentiationsprozesses vermag sich unter günstigen Umständen (Geosyn- 
klinalgebiete) die dam it verbundene Hebung längs der Erdoberfläche auf große 
Entfernungen fortzubewegen, ohne an Intensität zu verlieren (Undationen).

Des weiteren erörtert Verf. in  diesem Aufsatz die Interferenz zwischen 
Impuls- und Widerherstellungsfaktoren und ihre Auswirkungen an der Erd
oberfläche. F . M usper.

Geophysik.
1. Allgemeines.

K . A n d rée : D ie  G e o p h y s ik a lis c h e  W a rte  der A lb e r tu s -  
U n iv e r s i tä t ,  ih re  A u fg a b e n  u n d  ih re  b is h e r ig e n  A rb e ite n . („O st
deutscher Naturwart“ . 4. 1932. H eft V. 6 S. M it 3 Textabbildungen.)

Die Aufgaben der Geophysikalischen Warte der Albertus-Universität sind 
einerseits die fortlaufenden Bebenaufzeichnungen der Hauptstation fü r Erd
bebenforschung in  Groß-Raum, welche seit 1925 durch Hinzunahme einer 
Erdmagnetischen Basisstation zur Geophysikalischen Warte erweitert wurde. 
Erdmagnetische Messungen sind es auch, die hauptsächlich in den letzten
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Jahren die Geophysikalische Warte beschäftigt haben, zumal die bekannten 
ostpreußischen Störungen des Erdmagnetismus hierzu besonders anregten. 
Auch meteorologische Messungen werden je tz t regelmäßig vorgenommen. 
Eine auswärtige Messungsreihe betraf Untersuchungen an den Kratern von 
Sali auf ösel und führte zu dem Ergebnis, daß die Hypothese A lfred  
W eg ener ’s von der Entstehung dieser auffälligen Krater durch Meteoriten
aufschlag wahrscheinlich nicht rich tig  ist. Verf. schließt m it dem Wunsch, 
daß die Geophysikalische Warte der Albertus-Universität auf ihrem am 
weitesten nach NO in  Deutschland vorgeschobenen Posten sich schnell weiter 
entwickeln möge und aus theoretischen und praktischen Gründen weitgehende 
Unterstützung der maßgebenden Kreise erlangt. K . A ndrée .

H e ila n d , C. A. and D. W a n tla n d : A  selected lis t of books and references 
on geophysical prospecting. (Colorado school of mines. 26. No. 3. Golden, 
Colo. 1931. 24 S.)

B ro u g h to n  E dge, A. B. and T. H. L a b y : The principles and practice of 
geophysical prospecting being the report of the imperial geophysical 
experimental survey. (Cambridge University Press. 1931. 372 S. M it 
261 Abb.)

G ilc h r is t ,  L., J. B. M a w d s le y  and others: Studies of geophysical methods 
1928 and 1929. (Geol. Surv. of Canada, Mem. 165. Ottawa 1931. 227 S. 
M it 66 Abb. u. 11 Taf.)

B a r s c h ,  0 .: Geophysik und Salzbergbau. (Zs. D. Geol. Ges. 80. B. 1928. 
148—149.)

A xel G avelin : M a lm le tn in g s m e to d e rn a s  u tv e c k lin g  och n u t id a  
m ö jlig h e te r  i  v a r t  la n d . (Die Entwicklung der Prospektiermethoden 
und die Möglichkeiten ihrer gegenwärtigen Anwendung in  Schweden.) (Teknisk 
T idskrift. 59. Bergsvet. 73— 79. M it 2 Abb. Englische Zusammenfassung.)

„W ilde Prospektoren“  gab es schon vor dem 16. Jahrhundert. Die mehr 
wissenschaftliche Methode setzte sich erst im  17. Jahrhundert durch (D. T ila s ). 
Deklinationsmessungen m it dem Kompaß kamen im  Jahre 1630 auf. In k li
nationsmessungen setzten möglicherweise m it dem Jahre 1780 ein. Die Erfolge 
quantitativer Bestimmung des magnetischen Feldes sind an die Namen 
1 h a le n  und T ib e r g  gebunden. Auch die empfindliche Drehwaage nach 
Sc h m id t  wurde herangezogen.

Die Anwendung elektrischer Methoden setzt die verschiedenartige Le it
fähigkeit von Mineralien, Gesteinen und Erzen voraus. Der Nutzen is t um 
s° größer, wenn es sich um schwach magnetische oder n icht magnetische 
Komplexe handelt. Die elektrischen Methoden kamen zu Beginn des 19. Jahr- 
hunderts fast gleichzeitig in  Cornwall, Deutschland, U.S.A. und in  Schweden 
auf. Schweden führte die ersten elektrischen Prospektieruntersuchungen im 
Jahre 1906 durch (Methode D a ft  und W il l ia m s ). Vom Jahre 1912 ab be
diente sich die schwedische geologische Landesuntersuchung der Äquipo
tentialmethoden (B ergström und T egeng ren ). Diese Forscher und un
abhängig von ihnen L u n d be r g  und N athorst waren es auch, die sich um die
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Entwicklung der linearen Äquipotentialmethode vom Jahre 1918 ab besonders 
bemühten und ih r in demselben Jahre zum Erfolge verhalfen.

Der Ausbau der elektromagnetischen Methoden knüpft sich an den Namen 
von Su ndberg  und seiner Privatgesellschaft. Während sie zunächst vor
nehmlich im  nördlichen Schweden auf Erz in Anwendung kamen, dies seit 1921, 
is t man später m it Erfolg zur Untersuchung auf Ölfelder geschritten.

Die gravimetrischen Messungen (EöTvös-Drehwaage) und seismische 
Untersuchungen kommen zwar fü r jede Felduntersuchung in  Betracht, haben 
aber weniger Eingang in  Schweden gefunden. Der letzte Abschnitt behandelt 
die Erfolge m it den verschiedenen Methoden in  Schweden. Insbesondere w ird 
hierbei auf neu gefundene Eisenerzvorräte im  nördlichen Schweden, und zwar 
im  D is trik t Pajala, sowie auf die sulfidischen nördlichen Erzreviere verwiesen.

R udolf Schreiter.

E r ik  L inder: M a lm le tn in g  i  S ve rige  och dess senaste t r iu m f .  
(Piospektieren auf Erz im  Staate Schweden und die damit erreichten gegen
wärtigen Erfolge.) (Vetenskapen och livet. 14. Stockholm 1929. 109—111. 
M it englischer Zusammenfassung.)

Allgemeinverständlich gehaltener Überblick über die verschiedenen 
geophysikalischen Methoden, von denen besonders in  Schweden die magne
tischen, elektromagnetischen und elektrischen Verfahren m it guten Resul
taten in  Anwendung gekommen sind. R udolf Schreiter.

K a rl Sundberg: Ol je  och m a lm le tn in g  m ed svenska e le k t r i s k a  
metoder .  (Prospektieren auf Öl und Erz m it schwedischen elektrischen 
Methoden.) (Värmland Bergsmannafören. Ann. 1929. 29—76. M it 21 Abb. 
M it englischer Zusammenfassung.)

Der verdienstvolle Leiter der Elektrisk Malmletning in  Stockholm gibt 
m it der vorliegenden Abhandlung eine vorzügliche Übersicht über die in 
Schweden in Anwendung gekommenen geoelektrischen Methoden. Für die 
Untersuchung des Bodenuntergrundes sind galvanische oder Induktions
ströme in  Betracht zu ziehen. Ih r Richtungsverlauf und ihre Ausbreitung 
w ird m it Potential- oder elektrischen Methoden bestimmt. In  einer reich
haltigen Beigabe an Karten und Abbildungen werden die gewonnenen Resultate 
mehrerer Untersuchungen in  anschaulicher Weise dem Leser verständlich 
gemacht. Man erkennt insbesondere die Erfolge, die das Prospektieren im  
sulfidischen Erzrevier von Västerbotten (Boliden) in  engster Zusammen
arbeit m it der Geologie erzielt hat. Man erfährt von neuen Erzkörpern im  
Staate Neumexiko, die m it geoelektrischen Methoden aufgespürt worden sind. 
So wird u. a. ein neues Molybdänerzvorkommen bei Questa in diesem Staate 
erwähnt. Besonderes Verdienst haben sich die schwedischen Prospektoren 
m it der Feststellung eines Blei-Zinkerzkörpers „Lucky  Strike“  im  Staate 
Neufundland erworben. Im  übrigen liegt Su ndberg  daran, die Vorzüge der 
elektrischen Methoden zum Aufsuchen von Öl und zur Bestimmung struk
tureller Unterschiede im  Gesteinsuntergrund zu betonen. Die bisher er
reichten Erfolge in  den Staaten Louisiana und Texas und in  Mitteleuropa 
berechtigen zu guten Hoffnungen in der Zukunft. R udolf Schreiter.
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J- Clay und H . P. Berlage: V a r i a t i o n  der U l t r a s tra h lu n g  
m it  der g e o g raph isch en  B re ite  un d  dem E rd m a g n e tis m u s . 
(Naturw. 20. 1932. 687.)

Die zwischen Genua und Batavia 1928 und im September 1929 zwischen 
Batavia und Amsterdam vorgenommenen Messungen, wobei m it einem 
Panzer von 8 cm Eisen ein Unterschied von 0,281 gefunden wurde, haben 
nunmehr ihre Bestätigung gefunden. Die Variation ist genau dieselbe und 
darf als gesichert gelten. Die bei den neuen Messungen angewandte Methode 
war eine ganz andere, indem eine Aufladung m it Kompensation in einer 
Druckkammer bei 11 Atm. stattfand, s ta tt wie früher Entladung bei atmo
sphärischem Druck. Die zwei Apparate wurden je einer auf einem Post
dampfer m it einem Panzer von 12 cm insta lliert fü r Bandoeng und in  Amster
dam. Die Verf. haben die gefundene Variation als Funktion der Breite und 
des horizontalen Magnetismus dargestellt und kommen zu dem Ergebnis, 
daß die zweite Beziehung einfacher und zutreffender ist. Man kann darin 
einen Beweis dafür sehen, daß man es bei der Ultrastrahlung m it geladener 
Korpuskularstrahlung zu tun  hat. M . H englein .

K . W eb er: W isse n s ch a f t l i c he  E x p e d i t i o n e n  suchen B o d e n 
schätze.  (Umschau. 36. 1932. 613.J

Verf. schildert die Tätigkeit der Geophyskergeologen, welche die Erd
kruste magnetisch, gravimetrisch und seismisch oder auch auf ihre elektrische 
Leitfähigkeit untersuchen, geht dann auf die Bodenforschungstätigkeit der 
Tiefbohrgesellschaften ein und hebt hervor, daß die Aufsuchung von Boden
schätzen außer auf Grund geologischer Befunde heute auf rein wissenschaft
licher Basis m it H ilfe der geophysikalischen Methoden durchgeführt wird. 
Besonders hebt Verf. auf Erdölprospektieren ab. Die Wünschelrute w ird 
verworfen. M . Henglein .

2. Schweremessung.
M ille r ,  A. H .: G ravity in Western Canada. (Publications of the Dominion

Observatory. 8. Nr. 9. Ottawa, F. A. Acland, 1930.)
G o rn ick , H .: Relative Schweremessungen in Erdölgebieten. (Zs. D. Geol.

Ges. 1931. 83. 666.)

p - M . N ik ifo ró w  and S. K . G h irin  : A b r i e f  acco un t  of  t h e  
r e sul t s  of  g r a v i m e t r i c a l  p r o sp e c t i n g  a t  t he  p r i m a r y  p l a t i n u m  
depos i ts  i n  t he  d i s t r i c t  of  N i jn i - T a g i l .  (Transactions of the In 
stitute of Applied Geophysics, Leningrad. 6. 1930. 48—58.)

Bei der Untersuchung der Ausdehnung, Lage und Dicke eines p la tin
führenden Dunitmassivs m ittels der Drehwaage wurden besonders die 
Chromitlagerstätten im  D un it berücksichtigt. In  diesen soll das Platin 
angereichert sein. M . Henglein ,

de G ra n d -R y : Une p r o sp e c t i o n  géophys ique  en Hesbaye.  
(Bull. Soc. Belge Géol. 41. 1931. 77—82.)

Durch gravimetrische Messungen m it der EöTvös’schen Drehwaage 
wurden die Gradienten und Isogamme bestimmt. Die letzteren bieten eine
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gewisse Ähnlichkeit dar m it den Niveaukurven des Kontaktes zwischen 
Kreide und Eruptivgestein. Kennt man a priori die Dichten der Gesteine, 
so berechnet man fü r eine große Anzahl von Punkten die Intensität der 
Schwere und zeichnet die berechneten Isogamme. Die experimentellen und 
theoretischen Isogamme werden verglichen. Man kom m t dann durch suk
zessive Annäherung zu einer befriedigenden Übereinstimmung der Resultate. 
Einige zur Kontrolle ausgeführte Bohrungen zeigen eine Annäherung von 
10 % der Tiefe.

Es werden die gravimetrische Prospektion in  der Gegend von Fexhe- 
le-Haut-Clocher auf Trinkwasser fü r die Stadt Lü ttich  und der geologische 
Bau von Hesbaye, einem weiten Plateau m it quartären Ablagerungen und 
m it Mesozoicum und Tertiär über Silur und Eruptivgesteinen, beschrieben.

M . H eng le in .

3. Magnetische Methoden und Bestimmungen.
J . A . F lem in g : T i me  Changes of  t he  E a r t h  M a g n e t i c  F ie ld . 

(The Scientific M ontlily. 39. 1932. 499—630. M it 29 Abb.)

Verf. g ib t ein sehr klares B ild  von den heutigen Anschauungen über die 
Änderungen des erdmagnetischen Feldes. E r behandelt vor allem die Säkular
variation, ihre regionalen und zeitlichen Änderungen und ihre mögliche Be
deutung fü r die Geodynamik, dann die sonnen- und mondentägige Variation 
und die Störungen. F. E rru la t.

H . H a a lc k : Ü b er  die p h y s i k a l i s c h e  N a t u r  des magne t i sc hen  
R inde n fe l de s  der  Erde.  (Zs. f. Geophys. 8. 1932. 154—163. M it 1 Abb.)

Das permanente Erdfeld besteht aus 4 Teilen: 1. das rotationssymmetrische 
Feld der homogenen Magnetisierung parallel zur Erdachse; 2. das Rinden
feld, das eine Quermagnetisierung darstellt; 3. das regionale Störungsfeld, 
welches großräumige, kontinentale Ausdehnung hat, und 4. das lokale Störungs
feld. Das Rindenfeld is t wohl sekundärer Natur und vom primären Kernfeld 
aus durch Induktion hervorgerufen; es zeigt wechselnde Stärke und Rich
tung, je nach den magnetischen Eigenschaften seines Materials. Kernfeld 
und Rindenfeld zusammen bedingen die Lage der magnetischen Pole. Die 
Quermagnetisierung der Rinde hat ihren Sitz vor allem in  den Festlands
sockeln, da sie eine Funktion der K ontinentalität der Breiten zu sein scheint. 
Um Größe und Richtung des Rindenfeldes zu erhalten, bildet Verf. die D iffe
renz zwischen dem gemessenen, ausgeglichenen Feld und dem Primärfeld 
in  den drei Komponenten und ste llt die Ergebnisse in  einer Karte der Z- 
und der H-Vektoren dar. Die Karte zeigt 4 Pole im  Rindenfeld: Nordamerika, 
Hochasien, Zentralafrika, Australien m it stärkerer, einen Pol, den südwest
lichen Atlantischen Ozean, m it schwächerer Magnetisierung der Erdrinde. 
Die Ursache dieser Verschiedenheit is t zu suchen in Verschiedenheiten des 
Materials, d. h. des Wechsels der Suszeptibilität m it dem Material, und in 
der Temperaturdifferenz tieferer Rindenteile. Schon die Verschiedenheit 
der Suszeptibilität des Meerwassers gegen die Kontinentalsockel kann magne
tische Abweichungen von der beobachteten Größe bedingen. Von dem
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Einfluß der Temperatur auf die Magnetisierbarkeit is t bekannt, daß bis 
zum CuniE’schen Punkt steigende Temperatur Abnahme der Magnetisierung 
zur Folge hat; bei kleinen Feldstärken jedoch nim m t die Magnetisierung 
bis zum CumE’schen Punkte zu, darüber ab. Welche Bedingungen fü r die 
Erde vorliegen, ist noch nicht zu entscheiden. Sicher aber sind die Tem
peraturdifferenzen innerhalb der Kruste so groß, daß die gefundenen regio
nalen Störungen durch sie erklärt werden können. Die zu starke Magneti
sierung der vier ersten Gebiete füh rt Verf. auf Materialverschiedenheiten, 
die zu schwache der A tlan tik  auf Temperaturdifferenzen zurück. Auch die 
Verteilung der regionalen Anomalien zeigt, daß das Gesetz, daß die örtlichen 
Anomalien sich auf Induktion zurückführen lassen, auch fü r die Erdkruste 
lm  ganzen g ilt. F. Errulat.

H . Reich: B e m e rku n g e n  zu e inem  A u fs a tz  v o n  D r. E. K o h l : 
Ü b er d ie  E r m it te lu n g  te k to n is c h e r  L in ie n  m it te ls  de r m agne
t is c h e n  F e ld w a age  in  G eb ie ten  g e r in g e r U n te rs c h ie d e  de r m agne
t is c h e n  V e r t ik a l in te n s i tä t ,  im  besonderen  in  N o rd d e u ts c h 
la nd . (K ali, verw. Salze und Erdöl. 1932. 148—149.)

Die von E. K o hl  (K a li 1931, H eft 14—17) gezogenen Schlüsse werden 
vom Verf. auf Grund von Erfahrungen über die Sicherheit der Meßergebnisse 
( ±  5 y) als unbegründet bezeichnet; besonders die in  den Karten von K ohl 
wiedergegebenen tektonischen Linien erscheinen nicht gesichert, selbst wenn 
man die Zwangsläufigkeit der Isanomalen anerkennen wollte.

In  einem Schlußwort hä lt E. K o hl  seine gegenteilige auf Erfahrung 
begründete Auffassung aufrecht. F. Errulat.

H . W . Fisk: R e g io n a l D is tu rb a n c e s  o f M a g n e tic  S ecu la r 
V a r ia t io n  o ve r th e  E a r th ’ s S urface . (Americ. Geophys. Union. 
Reports and Papers. 1930. 216—223. M it 9 Abb.)

Die kleine Schrift, welche in  sehr übersichtlicher Form die säkularen 
Veränderungen von D, H  und J nach ihrer regionalen Verteilung und 
ihren zeitlichen Verschiedenheiten darstellt, erscheint geeignet, fü r das 
Studium geodynamischer Vorgänge ein ganz neues Feld zu weisen. Linien 
gleicher Säkularvariation (Isoporic Lines) von D lassen auf zunehmende 
Magnetisierung der Erdkruste an der Ostküste von A frika erkennen. Starke 
Zunahme der östlichen Deklination seit Beginn des Jahrhunderts zeigt sich 

esonders im  nordwestlichen Europa (Nordsee, Nordmeer). Diese Zunahme 
erstreckt sich bis Mittelrußland (Kasan), um in ein Abnahmegebiet, also 
em Gebiet der Zunahme westlicher Deklination, überzugehen, welches in 
etwa 130° ö. L. sein Zentrum hat. Im  Isoklinenbilde zeigt sich eine starke 
säkulare Zunahme der Neigung im westlichen, eine Abnahme im  östlichen 
S üdamerika, was den dortigen Verhältnissen bei D gut entspricht, und auf 
eine Zunahme der Magnetisierung an der Westküste, besonders in  der colum- 

isch-ecuadorischen Region deutet. Dementsprechend zeigt I I  im  Caribischen 
eere Abnahme, im  Amazonasgebiet Zunahme. In  Europa nim m t H  im 

antischen Gebiete ab, in  Mitteleuropa bis Südostasien dagegen zu. Die 
rsache dieser von J. B artels gefundenen regionalen Verteilung vermutet 

N' Jahrbuch f- Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  3
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A. N ippo ld t  in  den Kräften, welche die Krustenbewegungen hervorrufen, 
wobei er besonders an Temperaturänderungen, und damit an Änderungen der 
Magnetisierung und elektrischen Leitfähigkeit des subkrustalen Materials 
denkt. Jedoch erscheint der überaus schnelle Wechsel des erdmagnetischen 
Feldes m it den fü r säkulare Vorgänge eigentümlichen großen Zeiträumen 
nicht vereinbar. Daß es sich hierbei um Kraftäußerungen des Erdinnern 
handelt, erscheint aber gesichert. F. E rru la t.

J. Koenigsberger: Ü b e r d ie  m a g n e tisch e  E ig e n s c h a ft von  
G este inen . (Terrestrial Magnetism and Atmospheric E lectricity. 35. 1930. 
145—148.) '

Verf. untersuchte etwa 100 Gesteinswürfel im  Felde von 10 Gauß auf 
ihre Suszeptibilität, auf ihre remanente Magnetisierung durch das Erdfeld, 
auf magnetische Inhomogenität und Anisotropie. N ur die Sedimentgesteine 
zeigten keinen nachweisbaren remanenten Magnetismus. Tiefen- und Erguß
gesteine führten fast alle remanente Magnetisierung. Bei Tiefen- und Gang
gesteinen kom m t tro tz  hoher remanenter Magnetisierung oft, verglichen 
m it der Induktion, keine deutliche Außenwirkung zustande, weil die Rich
tung der Magnetisierung innerhalb der Gesteinsmasse oft auf kürzeste E nt
fernung schnell s ta rk , wechselt, so daß als absolute Außenwirkung nur die 
der Induktion übrigbleibt. Die induzierte Magnetisierung durch das Erdfeld 
w ird daher sehr oft den Beobachtungen genügen. F . E rru la t.

H . W . F is k : Is o m a g n e tic  C h a rts  o f th e  A r c t ic  Sea. A rea. 
(Transact. Americ. Geophys. Union. 12. Meet. 1931. 134—139.)

J. Koenigsberger: R e m an en te  M a g n e tis ie ru n g  u n d  G este ins- 
f lu id i t ä t .  (Zs. prakt. Geolog. 1931. Heft 2.)

— : Ü b e r re m a n e n te n  M a g ne tism us  vo n  G este inen . (Gebl . 
Beitr. z. Geophys. 35. 1932. 204—216.)

Kleine Werte relativer Remanenz von Gesteinen sind erklärbar durch 
Bewegungen im  Gestein bei Temperaturen, bei denen merkbare Magneti
sierung nicht mehr e in tr it t;  bei verschiedenem A lter der Eruptive könnten 
kurzperiodische magnetische Variationen, die früher vielleicht noch stärker 
waren, entmagnetisierend gewirkt haben. Ummagnetisierung oder Schwäch
ungen bei hohen Temperaturen dürften nur bei Teilen von Gesteinskörpern 
eingetreten sein. Hohe relative Magnetiserung durch Blitzschlag kann nur 
bei extrem hohen Werten vorliegen, und n icht allgemein gelten. Bei Versuchen 
wurde durch Erschütterungen die Remanenz nicht wesentlich herabgesetzt. 
Das normale Erdfeld kann selbst in  Monaten keine wesentliche Änderung 
der Magnetisierung bewirken. Da die Remanenz weitgehend konstant ist, 
kann durch ihre Zerlegung in Komponenten bei unveränderten Gesteinswürfeln 
die Inklina tion und Deklination des seinerzeit wirksam gewesenen Feldes 
auf ±  5° festgelegt werden. Im  Laufe geologischer Perioden scheint die 
Remanenz öfters abzunehmen; darin liegt vielleicht fü r später eine Möglich
ke it zur geologischen Zeitschätzung. F. E rru la t.
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H. R e ich : Ü ber e ine m a g ne tische  A n o m a lie  in  de r P rie g - 
n i tz  .und ih re  B e d e u tu n g  fü r  d ie  G eo log ie  des n o rd d e u ts c h e n  
F la ch la n d e s . (Fortschr. d. Geologie u. Paläontologie. 11. 34, 193. D eec ke - 
Festschrift. M it 1 Abb.) :

Eine positive Anomalie südlich Pritzwalk von +  133 y  is t von Tertiär
vorkommen umgeben, dessen Streichen sich dem Umkreis des magnetischen 
Massivs anpaßt, rnd dessen Fallen von ihm fortweist. Das Massiv bedingt 
em auffälliges Zurückspringen oder Umbiegen der Eisrandlagen, es is t auch 
durch die Anlage glazialer Seen im  Umkreise gekennzeichnet und w ird vom Netz 
fließender Gewässer umgangen. Yerf. deutet die Störungszone als Pritzwalker 
Massiv, dessen Oberkante zwar mehr als 1000 m tie f liegt, bei dem die Kreide 
aber schon in  215—234 m Tiefe auftaucht. Das Massiv b ildet den Rahmen 
zur Tertiärtektonik. Die orogenetischen Bewegungen werden als mindestens 
postmiocän angesprochen und mögen in der Zeit vor der letzten großen Ver
eisung stattgefunden haben; vielleicht sind sie noch nicht beendet.. Wie die 
Begrenzungslinien des Massivs zeigen, w ird die Tektonik von der rheinischen 
Richtung beherrscht. F. E rru la t.

K o h l,  E .: Magnetische Feststellung von Salzlagerstätten. (Zs. D. Geol. 
Ges. SO. B. 1928. 149.)

E. Stenz und H . O rk isz: O p ra ca ch  M a g n e ty c z n y c h  I n s t y tu tu  
G eo fizyczneg o  U n iw . J. K . We L w o w ie  w. L a ta c h  1928— 29. 
(Report on the magnetic investigations of the Geophysical Institute of Lwow 
University during the years 1928—1929.) (S. A. aus Kosmos, Journal de 
la Société des Naturalistes Kopernik. 55. Fase. 3—4. 1930. Ser. A. M it engl. 
Text.)

Veröffentlicht werden Tabellen aus den Registrierungen von D, H, 
Z und J in  Daszawa (49° 16' n. Br., 24° 00' ö. Greenw.), fü r 1929 die m itt
leren Tagesgänge. Bei Feldmessungen m it der ScHMiDT’schen Vertikalwaage 
wurde eine sehr wirkungsvolle Reduktion der Temperaturkoeffizienten ein
geführt, durch -welche der Fehler der Station auf ± 3  y  gedrückt werden 
konnte. F. E rru la t.

J o h n s to n , H. F .: Prelim inary Values of the Annual Changes of the Ma
gnetic Elements in  the Pacific Ocean as determined from  the Carnegie 
Results 1909—1929 and the Galilee Results froni 1905—1908. (Terrestr. 
Magnet, and Atmosph. E lectricity. 1930, Sept.)

C arneg ie  I n s t i t u t io n  o f W a s h in g to n : L is t of Publications of the 
Department of Terrestrial Magnetism, 1929. Washington 1929. 11 S.

— Gesgl. fü r 1930. 11 S.
— Desgl. fü r 1931. 13 S.
■’ te n z , E. und H. O rk is z : O Zdjecin Magnetycznem Karpat Skoskich 

J Jcli Przedgórza. (Sur le levé magnétique des Karpates de Skole et de 
leur avant-pays.) (Odbitka z pamiętnika i zjazdu geologiczno-nafto- 
wego we Lwowie 14—15 grudnia 1929. 10 S. Warszawa 1930. Franz. 
Resümee.)

IL  3
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S tenz , E .: E ta t actuel des travaux magnétiques en Pologne. (Wiadomości
Geograficznych. 1931. 1—2. 11 S. M it 2 Karten. Krakow. M it franz.
Zusammenfassung.)

S c h w in n c r, Robert: Die magnetische Störung von Niederkalifornien und
ihre geologische Bedeutung. (CB1. Min. 1932. B. 307—310.)

4. Elektrogeophysikalische Methoden.
A . Brougthon Edge: E l e c t r i c a l  p ro s p e c tin g . (Trans. Inst. 

Mining and Met. London. 38. 1929. 323.)

Die Arbeitsprinzipien der wichtigsten elektrischen Bodenforschungs
methoden werden geschildert. Die Widerstandsmessungen m it Gleichstrom, 
die Äquipotentiallinienmethode m it Gleich- und Wechselstrom, die elektro
magnetischen Induktionsmethoden und die spontane Polarisation werden 
besonders behandelt. M. Henglein.

H . Lundberg and Th. Zuschlag: A  new d e v e lo p m e n t in  e le c t r i
c a l p ro s p e c tin g . (Am. Inst. min. and met. Eng. Techn. Publ. 1931. 
Nr. 415.)

Die Verf. legen W ert auf die Messung der Änderungsgeschwindigkeit 
des Potentials längs der Erdoberfläche. Es w ird nicht die Potentialverteilung 
an der Erdoberfläche wie bisher gemessen. An einigen Beispielen w ird die 
Anwendung des Verfahrens erläutert. M- Henglein.

Karl Sundberg: E le c t r ic a l p ro s p e c tin g  fo r  o i l  s tru c tu re s . 
(Bull. Am. Ass. Petroleum geol. 14. 1930. 1145—1163.)

Die elektromagnetischen Methoden besitzen eine größere Tiefenwirkung. 
Die Ausmessung der Äquipotentiallinien als auch der Induktionsmethode 
ha t man zur Strukturbestimmung herangezogen. Verf. geht auf die schwedi
schen elektrischen Methoden und ihre Verwendungsmöglichkeiten ein und 
hä lt sie fü r besonders anwendbar in  gestörten Gebieten. Verf. schildert die 
Beobachtungsergebnisse aus den Salzdomgegenden von Texas und Louisiana, 
der Balcones-Störungszone in  Zentraltexas und aus dem westtexasischen 
Permbassin nebst den Bohrergebnissen. Die Tiefenwirkung reicht von 170 
bis 500 m. M . H eng lein .

Helmer Hedström: E le c t r ic a l s u r v e y  o f s t r u c tu r a l con 
d it io n s  in  S a lt F la t  F ie ld ,  C a ld w e ll Co., Texas. (Ebenda. 1177 
bis 1199.)

Es w ird über die Aufsuchung einer großen Verwerfung m ittels des 
schwedischen elektrischen Verfahrens berichtet, bei dem längs Profilen 
senkrecht zur vermuteten Streichrichtung der Verwerfung ein mehrere 
Kilometer langes isoliertes Kabel verlegt wird, das man m it Wechselstrom 
beschickt. Das magnetische Feld w ird  dann m it einer Induktionsspule längs 
kleiner Profile senkrecht zu diesem Kabel ausgemessen. Es wurde so die 
Tiefenlage einer etwa 200 m tie f gelegenen Leitschicht berechnet, aus deren
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Form die Lage der Verwerfungen abgeleitet werden kann. Die elektrischen 
Ergebnisse sollen sich durch nachfolgende Bohrungen gut bestätigt haben.

M . H eng le in .

W . p , Jenny: E l e c t r i c  and e le tro m a g n e tic  p ro s p e c tin g  
fo r  o il.  (Ebenda. 1199—1213.)

Es werden die elektrischen Messungen fü r Erdöllagerstätten behandelt 
OBd die Theorien fü r die elektrische und elektromagnetische Aufsuchung 
von Erdöl diskutiert. M . H englein .

5. Erdbebenkunde.
H odgson, Ernest A .: Bibliography of Seismology. (Publications of the 

Dominion Observatory. Ottawa 1930. 10. Nr. 11.)
Bibliography of Seismology, Nr. 12. (Dominion Observatory. Ottawa. 
Publ. 10. Ottawa 1932. 18 S.)

Ernst L indberg : O b s e rv a tio n s  se is m o g ra p h iq u e s  fa ite s  à 
! O b s e rv a to ire  m é té o ro lo g iq u e  d ’ U psa le  p e n d a n t les années 
1924—1927. 83 S. Upsala 1929.

Der streng wissenschaftlich gehaltenen Darstellung sind einige Tabellen 
beigegeben. R u do lf Schreiter.

The C heufeng S e ism ic S ta tio n . (Seismological Bull. 2. Nr. 4. 1931.
Peiping. The Geol. Surv. of China.)

F reem a n , J. R .: Earthquake Damage and Earthquake Insurance. (McGraw
H ill Book Co. New York 1932. X I I I  +  904 S.) — Bespr. in  Econ. Geol. 
27. 1932. 591—592.

H . Landsberg: B e m e rku n g e n  zu D is p e rs io n s u n te rs u c h u n g e n  
l*e i E rd b e b e n w e lle n . (Gerl. Beitr. 35. 1932. 3—4.)

Durch das Vorherrschen der Perioden maximaler Vergrößerung können 
hei Untersuchungen über Dispersion erhebliche Fehler entstehen. Verf. 
wählt von den Aufzeichnungen eines Bebens die Perioden aus, die nicht im  
Verdacht stehen, durch die Instrumente modifiziert zu sein. E r glaubt, ent
gegen einer Untersuchung von H. H. Sommer, die keine Gesetzmäßigkeit 
ln  ^er Dispersion ergab, eine Anordnung nach der Entfernung feststellen 
zu Tonnen. F. E rru la t.

B. Gutenberg: T ra v e l T in  
W ave V e lo c it ie s  in  S ou the r: 
1932. 6—50. M it 11 Abb.)

C urves a t  s m a ll D is ta n ce s  and 
C a lifo rn ia . (Gerland ’s Beitr. 35.

Es werden 21 Beben nach den Registrierungen von 7 nahen Stationen 
untersucht. Die Herdlagen ergaben sich annähernd aus den E intrittszeiten 
T>Cr ^  aUS T' ^ Stationspaaren gleicher Entfernung. Die Laufzeitkurve der 
. er^ah von 44—86 km 0,3 sec zu frühe, über 400 km  zu späte Einsätze gegen- 
u er einer m ittleren scheinbaren Geschwindigkeit von 5,55 km/sec. P Ver
se windet bei ca. 606 km. Von 100 km ab sind die ersten Einsätze der Pn
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m it v  =  7,94 km/sec zu erkennen. Die m ittlere Herdtiefe is t in  allen Fälleil 
etwa die gleiche und ergibt sich nach den mikroseismischen Daten zu ca. 14 km, 
nach den makroseismischen Beobachtungen zu 10—15 km. Aus einer Reihe 
nicht näher definierter Einsätze, von denen einige den bei europäischen 
Beben gefundenen Einsätzen (vgl. die Untersuchungen von A. Mohorovicic, 
Gutenberg , Conrad) entsprechen, en tw irft Verf. ein B ild  der möglichen 
Schichtung. Die oberste, granitische Schicht w ird zu 15 km  angenommen 
und entspricht den Befunden von B ye r ly , W ood und R ichter . In  ih r 
is t v  =  5,55 km/sec. Eine zweite Schicht erstreckt sich von 14—26 km  m it 
v  =  6,05 km/sec, eine d ritte  von ca. 25—36 km, unter der eine Schicht m it 
v  =  7,94 km/sec beginnt. Bei der rein rechnerisch größeren Zahl der mög
lichen Schichten fü r Kalifornien is t zu bedenken, daß offensichtlich einige 
Wellen aus europäischen Registrierungen m it den kalifornischen noch zu 
identifizieren sein werden. Wahrscheinlich hat die obere granitische Schicht 
in  Kalifornien 10 km  geringere Mächtigkeit als unter den Alpen, sie scheint 
in  Norddeutschland sogar ganz zu fehlen, wo die Geschwindigkeit der obersten 
Decke der der zweiten Schicht in  Kalifornien entspricht. Eine vom Verf. 
gegebene Übersicht sei hier auszugsweise m itgeteilt:

England Norddeutschland Süddeutschland
(Jeffreys) (WlECHERT, BrOCKAMP, (Gutenberg)

Tiefe v W oelcken) Tiefe v
0—10 km  5,4 km/sec Tiefe v 0—30 km  5,6 km/sec

10—20 „  6,3 0—8 km  6,0 km/sec 30—40 „  6J
8— ? „  6,8 „ 45 „  8,2 „

Wiener Becken Tauern Japan
(Conrad) (Conrad) (Matuzawa) ,

Tiefe v Tiefe v Tiefe v
0—40 km  5,6 km/sec 0—(40) km  5,5 km/sec 0—20 km  5—5 | km/scc

40—50 „  6,47 „ (40)-(50) „  6 i  „ 2 0 -5 0  „  6 - 6  j: „
50 „  8,12 „ (50) „  7,83 „ 50 „  7 i - 8  „

Ganz ähnlich wie in  Europa werden die Herde in Kalifornien nahe der 
unteren Grenze der Granitschicht liegen. F. E rru la t.

O. v. S chm id t: T h e o rie  d e r 3 -S c h ic h te n -S e is m ik . (Zs. f. Geo- 
phys. 7. 1931. 37—56. M it 4 Abb.)

Aus einer vorgegebenen Schichtung werden analytisch die Formen 
der Laufzeitkurve bestimmt, wobei nach Ableitung der Laufzeiten die mög
lichen und besonders charakteristischen Fälle der Scheingeschwindigkeit be
trachtet werden. Umgekehrt w ird im  synthetischen Teile der Arbeit die 
Erm ittelung der Schlichtung aus der beobachteten Laufzeitkurve erläutert. 
Der Übergang des Strahles aus einer Schicht in  die andere g ib t bekanntlich 
Knicke im  Laufzeitbilde, deren Abszisse ein Maß der Schichttiefe ist. Es 
zeigt sich, daß bei der zweiten Schicht eine Mindestmächtigkeit vorhanden 
sein muß, wenn sie sich in der Laufzeitkurve des ersten Einsatzes überhaupt
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bemerkbar machen soll. Sie is t andernfalls nur in  späteren Einsätzen nach
weisbar. Die Formeln gelten nur fü r den Fall, daß Strahlrichtung und Ein- 
fallrichtung identisch sind; is t dieses nicht der Fall, dann müssen zwei zu
einander senkrechte Profile abgeschossen werden. Mehrere Schichten wech
selnder Fallrichtung geben zwar erhebliche Komplikationen, deren Korrektion 
aber in  der Praxis meist vernachlässigt werden kann. F. E rru la t.

•j

W . K ö rte : B e iträ g e  z u r e x p e r im e n te lle n  S e ism ik . (Zs. f. Geo- 
phys. 7. 1931. 67—68. M it 7 Abb.)

I. Prüfung von Seismographen, vorgenommen an 4 Instrumenten m it 
statischer Vergrößerung von 2000—12 000, Eigenperiode von 0,08—1,4 sec, 
Dämpfungsverhältnis von 1 :4  bis 1 :6 , ergibt z. T. vollständige Überein
stimmung der Wellenzüge, so daß man die Darstellung von Periode und Am pli
tude der Bodenbewegung innerhalb weniger Prozente als naturgetreu an- 
schen kann. Auch bei Veränderung der Eigenperiode eines Instrumentes 
zeigte sich, daß die Perioden im  wesentlichen als reell anzusehen sind, be
sonders wenn die Periode der Bodenbewegung kleiner ist als die Eigen
periode des Pendels.

I I .  Untersuchung der durch fahrende Züge erzeugten Bodenschwingungen.
I I I .  Die Form des Seismogramms bei Sprengungen w ird durch die Tek

ton ik  bedingt. Die früheren Bearbeitungen der Einsätze P,, P2, P3 werden 
durch die der S ergänzt. Von 7—230 km  ergab sich eine geradlinige Lauf
zeitkurve der S, m it v  =  3,4 km/sec. Die Tiefe des Grundgebirges ergibt sich 
fü r Göttingen zu ca. 2,6 km. Der Frequenzbereich der S liegt zwischen 0,2 
und 0,8 sec, unter starker Streuung bei kürzeren Entfernungen. Das An
wachsen m it der Entfernung, wie es die Theorie verlangt, is t undeutlich;

F. E rru la t.

J. Lacoste: S u r  u n  séism e ä e p ic e n tro  m é d ite rra n é e n ! 
(C- R. 195. 1932. 816.)

A m i,  Mai 1932 wurde in der Provence und den Departements der M itte l
meerküste ein seismischer Stoß wahrgenommen. Besonders in  Marseille, 
auch in Toulon, gegen W bis Banyuls-sur-Mer und in  mehreren Dörfern 
des Roussillon haben die Einwohner den Stoß gespürt. Der erste Gedanke 
war, daß dieses Erdbeben denselben Herd hatte wie das vom 11. Juni 1909.

le m ikroseismischen Anzeichen verschiedener französischer, schweizerischer, 
spanischer und italienischer Stationen führen auf ein ganz verschiedenes 
-pizentrum. Der Herd soll im  Meer liegen, durch den Schnitt zweier Linien 
estimmt; die eine is t die Verlängerung der Pyrenäenkette, gegenüber dem 
ap Creus, die andere die des Rhonetals. In  diesen Richtungen erfolgt eine 

rasche Zunahme der Meerestiefe. Der Herd liegt zwischen 26 und 45 km Tiefe.
M . H eng le in .

Cb. F. R ich ter: E a r th q u a k e  o f J a n u a ry  28, 1931. (Bull. Seis( 
mol- Soc. America. 21. 1931. Nr. 4.)

Rie Herdtiefe beträgt nur 7 km ; der Herd liegt in der Verlängerung 
er Bordwand der Baldwin H ills, die bisher als durch Erosion entstanden 

an&esehen wurde, jedoch ein Abbruch zu sein scheint. F. E rru la t. j
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K e in o s u k e , Ih a ra  and K iy o h ik o  Is h i i :  The Earthquake of Northern
Izu. (Report Imper. Geol. Surv. Japan. Nr. 112. 1932. Japanisch m it
englischer Zusammenfassung.) —  Auszug in  Jap. Journ. of Geol. and
Geogr. Tokyo 1932. 10. (6.)

W e rn e k k e : E in f lu ß  von  E rd b e b e n  a u f T u n n e l. (Geologie und 
Bauwesen. 4. Wien 1932. 214 f.)

Beim Tanna-Tunnel auf der Strecke Tokio— Kobe hat sich, während 
er (von beiden Enden her) im  Bau war, durch ein Erdbeben die Tunnelachse 
an einer Verwerfung um 2,4 m verschoben, ohne daß jedoch die Tunnel
wandungen selbst besonderen Schaden erlitten hätten. Dagegen waren die 
Zerstörungen an Gebäuden obertags sehr stark. Vergleichende Messungen 
bei späteren Beben ergaben, daß die Schwingungen obertags wesentlich größer 
sind als untertags, und zwar steigerten sich die Unterschiede m it zunehmender 
Schnelligkeit der Schwingungen. Es nim m t also tatsächlich die Heftigkeit 
des Bebens gegen das Erdinnere zu ab. Analoge Beispiele aus anderen Gebieten.

Kieslinger.

Vulkanismus.
C. G. S. Sandberg: N o gm a a ls  h e t zoogenaam de „C a ld e ra “ - 

p ro b leem . [Nochmals das sog. ,,Caldera“ -Problem.] (Geol. en M ijnb. 11. 
’s Gravenhage 1932. 103—107.)

Stellungnahme Sandberg ’s zu van B emmelen ’s Aufsatz „Over de 
genetische classificatie van negatieve vulkaanvormen . . . “  (vgl. Ref. dies. Jb. 
1932. I I .  651) in  der Calderafrage. [Die Debatte is t nachgerade auf einem 
toten Punkt angelangt. A uf Einzelheiten is t darum hier nicht einzugehen. Ref.}

Verf. kommt zu dem folgenden Ergebnis: Die Behauptung, daß die Cal
dera nur in  der äußeren Form m it dem Krater übereinstimmt, wider
spricht völlig den Tatsachen. Wie man sich die Caldera auch vorstellt, 
gemeinsam m it dem Krater hat sie Zusammensetzung, Aufbau (auch hin
sichtlich der einzelnen Teile), vulkanischen Ursprung und äußere Form. 
Schon aus diesen Eigenschaften muß die Identitä t von Krater und Caldera 
abgeleitet werden, und zwar m it um so mehr Recht, als bisher niemand auch 
nur eine einzige zu beobachtende Eigenschaft genannt hat, die nicht sowohl 
der Caldera als dem Krater zukommt. Durch diesen Schluß ist nach dem Verf. 
der Begriff, der m it dem W ort Caldera zu verbinden ist, endlich form uliert.

F. Musper.

J. T h o u le t: V o lcan s  s o u s -m a rin s  abyssaux . (C. R. Paris 1931. 
192. 1252—1253.)

Auf zwei Seiten berichtet Verf. hier über einen Vortrag, der sich m it den 
Vulkanen am Meeresboden beschäftigt. E r hat die Dichtebestimmungen 
des Meerwassers und die Sedimentangaben der Callenger Expedition (1873 bis 
1876) benutzt, um durch graphische Darstellung zu seinen Ergebnissen zu 
kommen. Spätere Expeditionen scheinen vernachlässigt werden zu können, 
jedenfalls sind sie n icht verwendet worden. Allgemeine Betrachtungen 
über den untermeerischen Vulkanismus und seine Verbreitung und etwas 
eigenartige Anschauungen über die W irkung auf das Meerwasser machen den
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Hauptteil aus. In  den Sedimenten soll sich der stärkere Vulkanismus des 
Pazifischen Ozeans gegenüber dem schwächeren „gealterten“  des Atlantischen 
Ozeans durch die stärkere Verbreitung des roten Tiefseetons dort und dem 
Vorherrschen des Globigerinenschlamms hier zeigen. Die Grundlagen sind 
im  Ins titu t Océanographique de Paris einzusehen. P ra tje .

A . H e im : D er S tro m b o li M it te  M a i 1872. N o tiz e n  aus 
m einem  R e ise tagebuch . (Zs. Vulkanologie. 14. 1931. 1—12. M it 3 Orig.- 
Skizzen.)

Die Abhandlung enthält Notizen vom Aufstieg des S. Vincenzo-Stromboli- 
gipfels, Angaben über die Gipfelregion des Stromboli und ihren Aufbau, 
Sowie Mitteilungen über die Tätigkeit des Stromboli-Kraterbodens.

Chudoba.

H . Reck: D er S tro m b o li im  O k to b e r 1926. (Zs. Vulkanologie. 
14. 1931. 13—21. M it 2 Taf. u. 1 Textfig.)

Feststellung, daß die Grundeinteilung des nördlichen Kraterraumes des 
Stromboli in  zwei Eruptivfelder sich seit den Beobachtungen der Jahre 1923 
bis 1925 nicht geändert hat. Die Haupttätigkeit is t gegen den Nordteil des 
Kraters verschoben. Die Erregung war nach Ausbruchzahlen wie Orten 
eine viel geringere als im  A p ril 1925, h ie lt sich aber, nach der Höhe der relativ 
wenig schwankenden und durchweg mäßig starken Auswürfe beurteilt, in  
ungefähr denselben Kraftgrenzen wie damals. Chudoba.

K. Sapper: D e r S tro m b o li im  S ep tem ber 1929. (Zs. Vulkano
logie. 14. 1931. 22—37. M it 5 Textfig.)

Verf. ste llt die völlige Veränderung eines großen Teiles des E rup tiv 
apparates des Stromboli innerhalb weniger Jahre fest. Chudoba.

F . B ernauer: Z u r K e n n tn is  de r p e r io d is c h e n  A u sb rü ch e  
des S tro m b o li im  A p r i l  1930. (Zs. Vulkanologie. 14. 1931. 38—46. 
M it  1 Taf. u. 2 Textfig.)

Beschreibung periodisch wiederkehrender Ausbrüche des Stromboli 
unm ittelbar aus dem an die Oberfläche tretenden glutfüssigen Magma sowie 
durch eine Aschen- und Schlackendecke hindurch. Versuche der Erklärung. 
Schwache Auspuffungen an einem Krater werden als w irkliche Explosionen 
dargestellt, welche unter Wärmeentwicklung verlaufen und die nicht durch 
einfaches Zerplatzen von im  Magma aufsteigenden Gasblasen verursacht 
sind. Chudoba.

A . R ittm a n n : D er A u s b ru c h  des S tro m b o li am 11. Sep
te m b e r 1930. (Zs. Vulkanologie. 14. 1931. 47—77. M it 5 Kartentaf., 
5 B ildtaf. u. 6 Textfig.)

Eine eingehende Topographie des Strombolikraters v o r  dem Ausbruch 
le itet über zur Tätigkeit des Stromboli Ende August 1930. Zusammenfassender 
Bericht über den Ausbruch vom 11. September 1930 und über das geförderte 
Material. Die chemische Analyse eines völlig frischen Bruchstückes einer 
Wurfschlacke (Analytiker: E. N arici) ergab:
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S i02 . ................  49,90 K 20 ...................... 2,47
A 1 A  ..................... 15,00 H aO + .................. 0,44
Fca0 3 .................... 4,36 H aO — .................  o,12
Fe0 • - • - ■ 4,47 T i0 2 . . . . . .  0,69
Mg O ........................  6,49 P20 5 .....................  2,22
C a O .....................11,56 M n O ......................Spur
Xa20  ..................... 2,53 Cla . . . . . . .  Spur

Summe . . 100,25

Eine Gegenüberstellung der N iGGii’schen Molekularwerte m it früheren 
Analysen zeigt, daß seit 1914 keine merkliche Veränderung des Stromboli
magmas stattgefunden hat.

Zum Schluß wird eine Topographie des Kraters nach dem Ausbruch 
gegeben und über die Tätigke it des Stromboli Ende September 1930 be
richtet.

Als Ursache des Stromboli-Gipfelausbruchs vom 11. September 1930 
w ird entweder eine Magmainjektion in eine neu aufreißende Spalte im  Vulkan- 
innern oder ein submariner Ausbruch auf den 2000 m unter den Meeresspiegel 
reichenden Flanken des Vulkans angenommen. Chudoba.

E. Belot: V u lk a n e rn a s  h e m lig h e t a v s lö ja s  av  den m od e rn a  
ve te nskap en . (Vetenskapen och livet. Arg. X IV . 21—28. M it 8 Abb, 
Stockholm 1929.)

Eine fü r weitere Kreise berechnete A rbe it des Verf., die sich in  allgemein
verständlicher Darstellung m it dem Thema befaßt: Die moderne Wissenschaft 
entschleiert das Geheimnis der Vulkane. Den verschiedenen Hypothesen wird 
Rechnung getragen. R udolf Schreiter.

Ö k o n o m id is , Georg Thr.: Die Vulkane der Inseln von Santorini. I. Teil
Tektonik— Vulkanismus. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 68. B. 1932. 295_304
M it 2 K art., Taf. V I I  u. V I I I . )

N atan  V a lm in :  S a n to r in , e t t  besök pá v u lk a n ö n  u n d e r dess 
s is ta  u tb r o t t .  (Jorden run t 1929. 407—421. M it 12 Abb.)

Die zusammengesetzten Vulkanberge der Insel Santorin haben stets 
als ein klassisches Beispiel in  der Vulkanologie gegolten. Die allgemeinverständ
lich gehaltene Darstellung des Verf.’s gewinnt deshalb an besonderem Inter
esse, weil sie vorwiegend die Veränderungen im  vulkanischen Inselgebiet 
berücksichtigt, die während der jüngeren Eruptionen zustande gekommen 
s*n<F R udo lf Schreiter.

R ö m er: L ’ é ta t  a c tu e l de la  M on ta gn e  Pelée. (C R 195 
1932. 393.)

Der Eruptivzyklus des Montagne Pelée, welcher im  August 1929 begann, 
hat vier aufeinanderfolgende Phasen gezeigt, welche bereits von H. A rsandaux 
und F. A. Perret (dies. Jb. 1931. I I .  344, 681 u. 1932. I I .  216) beschrieben 
wurden. Die Einzelheiten werden nunmehr vom Verf. zusammengefaßt 
und ausgewertet.
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1. Fumarolentätigkeit vom 23. August bis 16. September 1929.

2. Auswurfsperiode; vulkanische Explosionen vom 16. September bis
13. November 1929 erzeugten einen Ausschnitt der Flanken südlich und 
südwestlich des 1902 errichteten Domes. 1

3. Emission neuen Magmas vom 17. November 1929 und Entstehung 
brennender Wolken. Eine Zone von 9—10 qkm, vom Gipfel des Berges zum 
Meer gehend, wurde durch die A nkunft der Wolken zerstört.

4. Errichtung eines neuen Domes in  dem durch die Aushöhlung ent
standenen bogenförmigen Ausschnitt. ,

Dieser Dom hat sich, wie der vorhergehende, durch Anhäufung von 
Blöcken und durch Extrusion von Nadeln gebildet. Seit März 1930 is t diese 
Phase beständig. Während 1931 war die bedeutende Emission der Lava 
eine charakteristische Tatsache. Die Produkte der Konsolidation haben ein 
starkes Wachsen des neuen Domes durch Knospentreiben hervorgerufen 
und es resultiert daraus eine 0 —W  gerichtete Felsspitze.

Von 1932 an war die vulkanische A k tiv itä t auf den SO des Domes lokali
siert. Sie wurde m arkiert durch die Errichtung einer Spitze. Am 7. No
vember 1931 gebildet, hat sie sich in  drei Wochen entwickelt und 45 m er
reicht, dann is t sie am 20. Dezember zusammengebrochen. Vom 20. Februar 
an gewann sie wieder Form, zuerst eine Pyramide m it drei Stücken, die dann 
immer wieder zerbrach, um zuletzt den Anblick einer gewaltigen Gesteins
masse zu bilden. Der Dom hat eine m ittlere Höhe von 1440 m (Spitze der 
Nadel 1455 m) m it 0 —W  verlängerter Gestalt. Im  N und NW  is t er durch 
Reste des vorhergehenden Domes durch eine enge Furche getrennt, dessen 
Tiefe sich von 0  nach W  vermehrt. Auf den W - und SW-Flanken scheint 
das P ro fil des Gleichgewichts erreicht zu sein. A uf den S- und SO-Flanken 
sind die Einstürze häufig. Die Blöcke folgen den Linien größter Neigung 
der Böschung.

Die Auswurfsprodukte sind glasige oder quarzreiche Dazitoide. Es 
zeigt sich, daß das Magma günstig zur Kristallisation von Quarz ist. Die 
Fumarolen des alten Doms sind je tz t auf zwei Punkte beschränkt. Die Fuma- 
rolen enthalten Alunogen (90°), Gips (86°), Schwefel und Salmiak, allerdings 
in  verschiedenen Verhältnissen und manche nur das eine oder andere Produkt. 
Ende Juni zeigte eine Fumarole 180° C; ein entweichendes Gas hat 3,6 C02, 
ö,5 S02, 74 N, 16,6 0  und Spuren von HCl. Es feh lt hier jedes brennbare Gas.

Die größte A k tiv itä t is t je tz t auf Sekundärphänomene durch atmo
sphärische Agentien beschränkt. Die Winderosion, die lange nur das durch 
die abgelagerten brennenden Wolken bedeckte Gebiet angriff, is t noch wichtig 
zur Trockenzeit. Die Meereserosion hat sich seit März 1930 stark ak tiv  ge
zeigt. Die Regenwässer führen besonders große Veränderungen herbei. Das 
«inst durch die brennenden Wolken nivellierte Terrain ist von tiefen Schluchten 
durchzogen bis 20 m Tiefe. Aschenartige Auswürfe entstanden durch difc 
Niederschläge auf dem sehr heißen Dom. Jedesmal nach einem starken Regen 
zeigen sich m it den brennenden Wolken vergleichbare Phänomene. Sie waren 
besonders häufig während des Winters 1931 und zeigen die Tendenz, sich 
1932 zahlreich zu wiederholen.
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Im  großen ganzen scheint die Eruption 1929—1932 nur eine abgeschwächte 
Wiederholung der von 1902 zu sein. M. Henglein.

IVJ. Neumann van Padang: O ver de M e ra p i-u itb a rs t in g  1930 
(een a n tw o o rd  aan K emmerling). [Über den Merapi-Ausbruch 1930 
(eine Antwort an K emmerling).] (Tijdschr. K . Ned. Aaardr. Gen., 2de r. 
49. Leiden 1932. 227—241. M it 3 Textfig. M it einer Nachschrift von A. C. 
de J ongh. 242—243.)

Richtigstellung des von K emmerling  1931 (vgl. Ref. dies. Jb. 1932. 
I I .  202—204) gegebenen Bildes über den Merapi-Ausbruch von 1930, das in 
allen wesentlichen Punkten von der Ansicht des Verf.’s abweicht und te il
weise auf unzureichendem Quellenmaterial beruht.

Von der Bergflanke is t bei diesem Ausbruch durch die Batang-Schlucht 
weder eine heiße, noch eine kalte Lavaschuttmasse abgestürzt.

Aus dem ost-westlichen Wandern der Punkte, an denen sich die zäh
flüssige Lava bei aufeinanderfolgenden Eruptionen einen Ausweg suchte, 
geht hervor, daß der Merapi von einer („prim ären“ ) Spalte der genannten 
Richtung geschnitten wird. Der Ostdom is t älter als der Westdom (man 
spricht hier besser n icht von „Pfropfen“ !). Bei der erhöhten Tätigkeit vom 
18-/19. Dezember bahnten sich die rasch aufsteigenden Lavamassen, da die 
frühere punktförmige Ausfiußöffnung fü r sie zu klein war, auf einem großen 
Teil der Spalte einen Weg, wobei sie in 100—200 m Tiefe explodierten.

Daß 1930 in  der Tat die Lava sich einen neuen Weg bahnte, was K emmer- 
üng bestritt, geht aus den Beobachtungen, die Verf. im  einzelnen aufzählt, 
k lar hervor. Die tiefe, unm ittelbar nach der vorgenannten heftigen Tätigkeit 
wahrgenommene Schlucht is t n icht durch Aufreißen des Vulkanmantels 
von einem zentralen Eruptionspunkt aus entstanden, sondern explosiv durch 
Eruptionen, die sich über die ganze Länge der Schlucht erstreckten.

K emmerling ’s Ausspruch, daß gerade das Nichtausfließen von Lava 
die Perret-Phase des Vesuv kennzeichnet, steht n icht im  Einklang m it 
den Beobachtungen, wenigstens wenn er im  Auge hatte, daß die Tätigkeit 
des Vesuv von 1903—1906 explosiv und nicht effusiv war. Die Perret- 
Phase bestand dort natürlich im  explosiven Entweichen von Gasen, wie die 
Tätigkeit des Merapi vom 18./19. Dezember. Allerdings is t es wegen des 
großen physikalischen Unterschieds zwischen dem Merapi- und Vesuvmagma 
vorzuziehen, beim Merapi nicht von Perret-, sondern von Gasphase zu sprechen. 
Auch zähflüssige Laven können eine Gasphase zeigen.

E in ig m it K emmerling  is t Verf. in  dessen Folgerung, daß die Merapi- 
Tätigke it in  erster Linie effusiv ist, gekennzeichnet durch stoßweise A uf
pressung von Lava in der Vulkanröhre, und daß die Gase der Lava erst ent
weichen, wenn sie an die Oberfläche gekommen ist. Die Äußerung an der 
Oberfläche dürfte jedoch von der physikalischen Zusammensetzung des. 
Magmas abhängig sein.

Die Schuttströme können bestehen aus scharfkantigem, ausschließlich 
von abstürzender, neuer Lava stammendem oder aus, nach A lter und Form 
dadurch, daß ein großes Stück des Vulkangipfels vernichtet wurde und m it 
herunterkam, verschiedenem Material. Es is t nicht angebracht, diese beiden



Vulkanismus. 45

ineinander übergehenden Formen verschieden zu benennen. In  der Zusammen
setzung trockener und nasser Schuttströme braucht kein Unterschied zu 
bestehen, so daß die Entstehungsweise an fossilen Ablagerungen nicht er
kennbar ist.

A. C. de J ongh definiert einige Ausdrücke, wie sie künftig in  den Ver
öffentlichungen des Geologischen Dienstes von Niederländisch-Indien gebraucht 
werden sollen:

G lu tw o lk e  =  heiße, aschebeladene Gasmassen, die sich während eines 
vulkanischen Ausbruchs auf der Bergflanke herabbewegen, sich da
bei jedoch als Wolke verhalten, d. h. in  ihrer Bewegung wenig oder 
gar n icht von den topographischen Kleinformen beeinflußt werden,

La  du =  trockene Ströme warmen, unter Umständen noch glühenden, 
jedoch festen vulkanischen Materials, beweglich gemacht und ge
tragen durch heiße Gase, wodurch die Ströme imstande sind, sich 
mehr oder weniger als Flüssigkeitsströme zu verhalten und sich 
über eine v ie l größere Oberfläche und über vie l schwächer geneigtes 
Gelände zu verteilen, als möglich gewesen wäre, wenn die Schwer
k ra ft auf nicht m it Gas vermischte, feste Stoffe gewirkt hätte,

L a h a r =  ebensolche Ströme, worin jedoch sta tt des Gases Wasser, 
und zwar warmes oder kaltes, das transportierende und beweglich
machende Medium ist.

Als (vulkanische) S c h u tts trö m e  werden sowohl Ladu’s als Lahar’s 
gedeutet. Ihnen entsprechen S c h u tta b s tü rz e  (Lavaabstürze) auf höheren 
Teilen des Berges, wo das Gefälle auch noch so groß ist, daß die Schwerkraft 
ohne H ilfe eines tragenden Mediums die austretende Lava in  der Form 
fester oder halberstarrter Brocken abstürzen läßt.

Die Bezeichnung Glutstrom fü r Ladu (K emmerling) is t abzulehnen.
F. Musper.

c b. E. Stehn: S cha le nkog e ls  van  Vulkanen op Java . (Schalen
kugeln von Vulkanen auf Java.) (De M ijning. 13. Bandoeng 1932. 125—132. 
M it 3 Abb.)

Es handelt sich liie r nicht um die bekannten Aschpisolitlie („Boloide“  
umm s), die auf verschiedenen Vulkanen Javas Vorkommen, sondern um 

a ge he nd e  Gebilde, die Verf. Schalenkugeln nennt. Die Aschpisolithe 
erreichen gewöhnlich Erbsen-, höchstens Bohnengröße. Die Schalenkugeln 
können vie l größer sein.

Die losen über das Gebiet der Hauptkrater verbreiteten Kugeln des 
angkuban Prahu, von einem Durchmesser von 2,5—85 mm, bestehen aus 

einem Sand- oder Lapillikern m it konzentrischen Schalen. Durch Ver- 
leselung (in der angegebenen Analyse S i02 96,58 %) kann der konzentrische 
au fast völlig verloren gegangen sein.

Am Kawah Idjen bilden die 15—70 mm großen Kugeln eine 30 cm dicke 
mlagerung in  verhärtetem Schwefelschlamm. Der Kern besteht hier aus 
c wefelschlamm m it Gipskriställchen oder aus kristallinem Schwefel. Nach 
en ^ Analysen wechselt die Zusammensetzung stark.

Auf dem Papandajan fanden sich bis 60 mm große Schwefelschlamm- 
ugeln rund um einen von flüssigem, m it Sand und Asche gemengtem Schwefel-
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schlämm erfüllten Pfuhl, aus dem der Schlamm durch Gasdruck öfters aus- 
geworfen wird. Kleine, 1 mm große Hohlkugeln aus Schwefelschlamm ent
stehen daselbst dadurch, daß Gase durch den heißen, flüssigen Schlamm 
geblasen werden, wobei die Gasblasen von einer dünnen, bei Berührung 
m it/der kühlen L u ft  sofort verhärtenden Schicht Schwefelschlamm umgeben 
werden. Andere Kugeln enthalten, jedoch einen Tuff- oder Lapillikern, sie 
verdanken ihre Entstehung der Wirbelbewegung des kochenden Schlamms 
im  Bereich stärkster Gaswirkung, wobei Unregelmäßigkeiten in  der Form 
des Kerns durch dicke Schlammschichten ausgeglichen werden.

M. H. Caron’s Ansicht über die Bildung der Kugeln des Kawah Idjen, 
nämlich nach A rt der vom Kilauea beschriebenen Lavakugeln, is t von G. L. L. 
K emmekling  abgelehnt worden, der sie als verhärtete Tuffkugeln betrachtete, 
aber ihre Entstehung ebenfalls sehr ungenügend erklärt hat. Schalenkugeln 
von so regelmäßiger Form wie am Kawah Idjen und Tangkuban Prahu können 
nur durch anhaltende Drehbewegung während ihrer Bildung entstanden sein. 
Aus dem konzentrischen Bau geht hervor, daß das Bildungsmedium Be
wegung nach allen Seiten ermöglichte. A uf den beiden letztgenannten Vul
kanen sind die Kugeln das Ergebnis heftiger Eruptionswirbel zur Zeit von 
Eruptionen in  m it Bodenschlamm bedeckten Kraterseen. Läßt die K ra ft 
der W irbel längere Zeit nicht nach, so bleiben die Kugeln in  Bewegung 
und fallen oder steigen je nach der Stärke des Gasdrucks. Vom Gasstrom 
jeweils aufs neue m itgeführter Schlamm ermöglicht Vergrößerung des rotieren
den Körpers durch Anlagerung weiterer Schlammschalen. Die Verhärtung 
is t auf ein Kieselsäuretonerdegel zurückzuführen. Unterbrechungen im  A uf
bau der Schalenkugeln können auf einem Ausbleiben der Schlammzufuhr 
oder auch darauf beruhen, daß Kugeln niederfallen und später erneut hoch
geworfen werden.

Man kennt derartige Schalenkugeln bisher auf Java nur von Vulkanen 
m it einem verhältnismäßig sauren Kratersee. Im  übrigen kommen sie nach 
J. C. Rüssel am Jurullo-Vulkan, vielleicht auch am Poas (Costa Rica), und 
fossil nach H. C. R ichards &  W. H. Bryan  im  triadischen Brisbane-Tuff vor.

F. M usper.

M . H a rtm a n n : De z w a v e lw in n in g  do o r de b e v o lk in g  op den 
G, A rd jo e n o -W e lira n g . (Die Schwefelgewinnung durch die Bevölkerung 
auf dem G. Ardjuno-Welirang.) (De Mijning. 18. Bandoeng 1932. 134—135. 
M it 1 Abb.)

Der G. Ardjuno-Welirang (Ostjava) is t der einzige Vulkan Javas, auf 
dem durch die einheimische Bevölkerung regelmäßig Schwefel gewonnen 
wird. Die Schwefellager befinden sich daselbst in den Solfatarenfeldern des 
Kawah Djero und Kawah Plupuh. Die Gewinnungsmethoden (Auffang
vorrichtungen) werden beschrieben. F. Musper.

H a ra g u c h i,  K u m a n : The geology of the Himeshima Volcano, Prefecture 
of Oita. (Chikyu. 14. 1930. 401—410.) — Kurzer Auszug in Japan. 
Journ. of Geol. and Geogr. 8. Tokyo 1931. (29.)



Vulkanismus. 47

K ö z u , S hu kusu ke : On the typ  es of eruption of Komagatake in  1929 and 
° f  some other volcanoes. (Bull. Volc. Soc. Japan. 1. 1932. 5—15. 
Japanisch.) —  Kurzer Auszug in  Jap. Journ. of Geol. and Geogr. Tokyo 
1932. 10. (5.)

'W atanabe, M a n jir ö :  On volcano Iwaonobori. (Bull. Volc. Soc. Japan. 
1- 1932. 16—19. Japanisch.) — Kurzer Auszug in Jap. Jonrn. of Geol. 
and Geogr. T ik y o  1932. 10. (5.)

•d ja lm ar Bengtsson : R o to ru a , M a o r ip a ra d is e t b la n d  he ta  
l ° r  och v u lk a n e r . (Rotorua, das Paradies der Maoris, im  Gebiete 

er warmen Quellen und Vulkane.) (Jorden runt. 488—502. M it 4 Taf. u. 
15 r 'ig- Stockholm 1929.)

Allgemeinverständliche Beschreibung der Entstehung der Landschaft, 
er Thermen und der Vulkane und die Veränderlichkeit ihrer Gestaltung 
nrch Bildung der chemischen Sedimente und durch die Tätigke it der Vulkane.

R udo lf Schreiter.

G ilbert R ahm  und M a x  Jun ge: D er A u s b ru c h  des c h ile n is c h e n
u lk a n s  Q u iza p u  am  10. u n d  11. A p r i l  1932. (Umschau. 36. 1932. 

649.)

Es werden die Eindrücke einer wissenschaftlichen Expedition in  das 
vulkanische Gebiet unm ittelbar nach dem Hauptausbruch geschildert. Auf 
dem Paßsattel San Juan öffnete sich im  November 1847 ein neuer Vulkan, 

en Junge Q u iza p u  taufte. Letzterer stellte von 1920 bis 1928 eine 
ständig sich steigernde Tätigkeit des Vulkans fest. E r wuchs durchschnittlich 

Sewaltigen Auswürfe an Schlacke und Asche um 30—50 m jährlich. 
1932 e*n §ebüdeter Bergkegel annähernd 3000 m erreicht. Am 10. A pril 

wiederholten sich in  regelmäßigen Abständen kanonenartige Donner- 
sclleü)6 ^ m '^*3end k lirrten  in  dem 250 km entfernten Santiago die Fenster- 
u , <jen’ d ichte Erschütterungen wurden wahrgenommen. Bei Sonnen- 
Die T U rf ^ ar am s93Echen Himmel eine gewaltige Rauchsäule sichtbar, 
ungefähr 6 ^ ers**e® 3*e Cirruswolkenschicht, so daß die Rauchballen auf 
nähme 1 r  ^ m a9§eschätzt wurden. Nach eintretender Dunkelheit 
Horizont 16 ^*0nnersc^ ^ S e zu- Hote Blitze durchzuckten den südlichen 
am r  ^ ° n ®an^ a§° aus beobachtete man schon vor Sonnenaufgang 
sche in lM i^  ^  sc l̂we^etee9')es Eicht. Die Sonnenstrahlen wurden wahr- 
«iitta°'10>  ̂ an. ^°'nen vulkanischen Staubteilchen zurückgeworfen. Am Nach
in der H ^  ^ n^en Aschenwolken in  Form eines fast unsichtbaren Nebels 
von e' nieder. Im  chilenischen Längstal wurde die Stadt Curicö
re ichte^'111 ' )eson<^ers heftigen Aschenregen heimgesucht. Die Schicht er
liefen *N Ĉ Wa ^  °m ' Finsternis tra t ein. In  den folgenden Tagen
L u ftli • ”!,C " Chten von Buenos Aires und Santos in  Brasilien ein (2500 km 

j-j*16 ’ ;uic9 dort Aschenregen bemerkt wurde, 
und For u|Jian'ieSel besaß nach der Eruption nicht mehr die frühere Höhe 
zu Rein,,1l'r)'i tWa ^  m ^6S ®er»es scheinen in Fetzen in  die L u ft geschleudert 
Verf v rp16 E*ateröffnung hat sich stark ausgedehnt. Beim Besuch der 
Eio-Clar1 TalCa aUS '>IS an (9in Euß der Kordillere, von da zu Pferd durch das 

10 a fanden sie alles m it einem dichten weißen Aschenmantel
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bedeckt, der im  Claro-Tal 1 cm dick lag. Am Ursprung des Flusses lag er 
bereits lm  dick. Ständig von den Bäumen herabrieselnde Aschenwolken hüllten 
die Landschaft in  Staub und fielen beim Atmen lästig.

Beim A us tritt aus dem Walde veränderte sich das B ild völlig. Die Gegend 
trug Wüstencharakter. Gewaltige Bimssteindünen türm ten sich auf. Bis 
3 km  Luftlin ie  drangen die Verf. zum Krater vor. Die Bimssteinmasse wuchs 
ständig; stellenweise war sie 6—10 m hoch. Bis zu 1 m große Bimssteinbrocken 
lagen auf den Dünen. Der Blanquillo-See m it 5 km  Ausdehnung war durch 
Bimssteinmassen verschüttet. Einer der sich häufig wiederholenden Erd
stöße ließ das Wasser unter der Bimssteinmasse emporbrodeln. Die Klein
lebewesen waren noch erhalten; also ging der Aschenregen nicht heiß nieder, 
sondern hatte sich durch längeres Verweilen in  kalter L u ft stark abgekühlt. 
Die Tätigkeit des Vulkans beschränkte sich dann auf Dampf- und Rauch
entwicklung wie vor etwa 10 Jahren. Schwaches Rollen und einige heftige 
Erdstöße machen sich von Zeit zu Zeit bemerkbar. Lavazüge wurden bis 
je tz t nicht beobachtet. Am Nordabhang des Cerro Azul, der dem Vulkan 
zugewandt ist, haben sich große Querspalten geöffnet. Als Nachklang sind 
die vielen Geisyre zu betrachten, aus denen siedendheißes Wasser empor
brodelt. M . Henglein.

Geochemie (allgemein).
B e rz , Georg: Das Vorkommen der chemischen Elemente auf der Erde, 

IV  +  204 S. M it 4 Abb. u. 33 Tab. Leipzig, Johann Ambrosius Barth. 
1932.) — Vgl. Bespr. CB1. Min. 1932. A. 319—320.

N o d d a c k , Ida und W alter: Die Häufigkeit der chemischen Elemente. (Natur
wissenschaften. 18.1930.757—764.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. 1 .195—196. 

G o ld s c h m id t,  V. M. und CI. P e te rs : Zur Geochemie des Scandiums. (Nachr. 
v. d. Ges. d. Wiss, zu Göttingen. Math.-phys. K l. 1931. 257—279.) — 
Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 196/7.

-------- Zur Geochemie des Galliums. (Ebenda. 165—183.) — Vgl. Ref. dies.
Jb. 1932. I. 197/8.

J im o r i,  Satoyasu: The approximate content of gallium in  the green Kaolin 
from Tanokami. On the existence of gallium in  the solar chromosphere. 
(Suppl. to Sei. Papers of the Inst, of Phys. and Chem. Research. Tokyo 
1929. Nr. 8. 10. 1—4.) —  Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I .  198.

Klima und geologische Vorgänge.
K a is e r, Erich und Ferdinand N e u m a ie r: Sand-Steinsalz-Kristallskelette 

aus der Namib Sudwestafrikas. (CB1. Min. 1932. A. 177—188.)

R ichard  U hden: D ie  E n ts te h u n g  de r W ü s te n tä le r . (Naturw. 
20. 1932. 786—791.)

Verf. schätzt den Teil der Erdoberfläche, der sein Gepräge durch wasser
lose Täler erhält, auf 10 M ill. qkm =  10,7 % der gesamten Festlandsfläche. 
Im  nordafrikanisch-arabischen Wüstenbereich heben sich die Gebiete großer 
und geringer Taldichte scharf heraus, ohne sie in allen Fällen m it den Be
griffen Gebirgswüste und Flachwüste zu decken. Es werden die verschiedenen
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Theorien erwähnt und der Versuch gemacht, die Gegensätze derselben zu 
überbrücken, indem Verf. von einem systematischen Vergleich normaler und 
ander Taltypen ausgeht. Entscheidender als die Größenordnung is t die 
Übereinstimmung der normalen und ariden Formtypen im  H inblick auf die 
allgemeine Anlage der Talnetze. Tatsächlich besteht in  der Zusammensetzung 
^ er jeweiligen hydrographischen Systeme keinerlei Unterschied. Auch das 
Geäder der Trockenheiten ist stets aus einem deutlich erkennbaren Haupt- 
talzug und einem Komplex weitverzweigter Nebentäler zusammengefügt, 

speziellen Erscheinungen in  der Ausgestaltung der Trockenbetten, wie 
e's'  und Aufschüttungterrassen, Talstrecken vorwiegender Ausfurchung 

und Akkumulation, das Vorkommen von Prallhängen und Gleithängen, 
v °n regelrechten Talschlüssen und Schuttkegeln vor der Mündung der Seiten- 
wadis und der Haupttalstränge: alles spricht fü r eine weitgehende Über
einstimmung normaler und arider Talformen.

Nach dem tatsächlichen Erosionseffekt der Zerschneidung geneigter 
Gberflächenteile der Kruste im  Zuge gewisser Linien und der generellen 
Erniedrigung des ursprünglichen Reliefs fä llt den Wadisystemen dieselbe 
Aufgabe zu wie den Talformen m it perennierenden Gewässern. In  beiden 
Fällen bleibt die W irkung dieselbe. Verschieden is t nur der Erosionsgang. 
Eie früher gehegte Erwartung, dem Wüstenklima müsse ein besonderer 
Formenschatz entsprechen, t r i f f t  bei den Großformen überhaupt nicht und 
bei den Kleinformen keineswegs auf alle zu.

E in derartiger Unterschied im  Erosionsgange und in  der Erosionsspanne 
is t nicht nur fü r die Wüstentäler charakteristisch. Eine Reihe von Taltypen, 
morphologische Übergangsgebilde zu beiden Seiten der Trockengebiete 
stellen vermittelnde Glieder dar zwischen den in  ihrem Werdegang extremen
Erosionsformen.

f ü r  alle Talformen vom Kalmengürtel bis zum Rande des Talrand- 
mses g ilt dasselbe: nicht von dem lediglich durch das K lim a bestimmten 

sionsgang hängt die Landformung ab, sondern von dem tektonischen 
Pu s des Krustenteils, auf dem sich der Erosionsvorgang vollzieht. Ge- 

durch° W6̂ en wer,' en, wenn sie Gebiete währender Hebung sind, sich stets 
Urc . kbhafte Zertalung auszeichnen, gleichgültig, ob sie eine hohe oder 

r ige durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge aufweisen, 
ann an der früheren Existenz einer regenreicheren Periode als solcher 

st'C k ^('ZWê e*t  werden, so darf man doch fü r dieses P luvialklima keine 
^  w  ere Erosion annehmen. Ohne Frage war zur Pluvialzeit das Verhältnis 

r  mechanischen zur chemischen Verwitterung mehr zugunsten der letzteren 
i  °  en‘ einem Steppenklima war sicher auch die Erosionsspanne ge- 

I ri|fr<!r’ ^ <:r Erosionseffekt indes, der lediglich eine Funktion des tektonischen 
Pu ses und der Masse der mitgeführten Geschiebe darstellt, blieb der 

WC e W*e vorher oder nachher. M . Henglein .

2 -  S u jk o w s k i: The I n f lu  ence 
o f «»e Red Sea

o f th e  D e se rt on th e  D e po s its  
(The Geol. Mag. 69. 1932. 311—314.)

Teil " I1C* ka t S/S „Endeavour“  in  der M itte und im  südöstlichen 
es Roten Meeres bei anderen Untersuchungen auch Grundproben ge- 

1 ■ Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  4
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wonnen, die Verf. untersucht hat. Da das Rote Meer rings von Wüsten um
schlossen is t und kein irgendwie nennenswertes Gewässer Sinkstoffe ins Meer 
befördert, muß sich der Küsteneinfluß in  den Sedimenten nachweisen lassen. 
Dem Verf. schwebt der Wunsch vor, Kriterien zu finden, die gestatten, auch 
aus fossilen Sedimenten auf die Verhältnisse des umgebenden Festlandes 
zu schließen. Für die Rote-Meer-Sedimente stellt er folgende Eigenschaften 
fest, die fü r Wüsteneinfluß bezeichnend sein sollen:

1. Frische und Kantigkeit der Detrituskörner, 2. ihre geringe Größe 
(maximal 0,07 mm, Glimmer 0,14 mm), 3. eine charakteristische Mineral
zusammenstellung m it Vorherrschen von farbigen Mineralien, von den ge
wöhnlichen gesteinsbildenden Mineralien und von leicht verwitterbaren 
Mineralien. Verf. läßt es offen, ob diese Einflüsse in  der. Nachbarschaft einer 
jeden Wüste oder nur von heißen Wüsten auftreten.

Die Untersuchungsmethode war ziemlich einfach. Um die Detritus
körner zu erhalten, wurde ein Teil der Probe in  Salzsäure aufgelöst und durch 
Schlämmen in  zwei Fraktionen größer und kleiner als 0,005 mm zerlegt. Die 
Ergebnisse wurden in  Canadabalsam u. d. M. untersucht. Pratje.

Ernst Sorge: D ie  T ro c k e n g re n z e  S üd am e rikas . (Zs. d. Ges. 
f. Erdk. zu Berlin. 1930. 277—287. M it 1 T a f.; ausführlicher unter dem gleichen 
T ite l als Inaug.-Diss. d. Univ. Berlin 1930. 64 S.)

Darstellung der Verbreitung der Trockengebiete Südamerikas, der 
Trockengrenze [Karte] m it Gleichgewicht von Niederschlag und Verdunstung, 
alles ausgehend von den PENCK’schen Begriffsbestimmungen fü r humides, 
arides und nivales Klimareich. Es w ird neben der zweidimensionalen Dar
stellung auf der Tafel versucht, die Trockengrenzfläche in Isohypsendarstellung 
zu konstruieren. Die Schnittlinie dieser Trockengrenzfläche m it der E rd
oberfläche lie fert die Trockengrenze der Kartendarstellung. Man erkennt 
aus der Isohypsendarstellung die große Aufwölbung der Trockengrenzfläche, 
die über den trockensten Teilen der Puna ihren Gipfel erreicht.

[D ie berührten Fragen, die hier nur angedeutet werden konnten, 
können fü r die Beurteilung selbst fossiler arider Gebiete verwertet werden. Ref.]

Erich Kaiser.

Sailer: H o chm o ore  als Regenm esser. (Umschau. 36. 1932. 705.)

In  Schweden wurde festgestellt, daß die Karte der Niederschläge m it 
aller wünschenswerten Genauigkeit m it der Karte der Torfvorkommen über
einstimmt. Es wurde weiter ein deutlicher Zusammenhang zwischen den 
Ausbildungsformen der Hochmoore und dem K lim a gefunden, und zwar so, 
daß sich auch rückwirkend Schlüsse auf den Wechsel der Niederschläge 
in  den klimatisch besonders schwankenden Zeiträumen der nachglazialen 
Zeit ziehen lassen.

Für Süd- und Mittelschweden wurden fün f Trockenzeiträume fest
gestellt: der erste am Schluß der Steinzeit, der zweite M itte der Bronzezeit, 
der d ritte  am Übergang dieser zur Eisenzeit (etwa 50 v. Chr.), der vierte in 
der Völkerwanderungszeit und der letzte im  späteren M ittelalter. Der d ritte  
war der kräftigste und die darauf folgende Regensteigerung is t als postglaziale
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Klimaverschlechterung, „F im bu lw in ter“ , schon längst bekannt. Die For
schungen E. Granlund ’s bedeuten einen großen Fortschritt in  der Kenntnis 

er Geschichte des Klimas nach der Eiszeit, n icht nur fü r Schweden, sondern 
auch fü r andere Länder. M . H eng lein .

Wind und seine Wirkungen.
Sam uelsson: Studien über die W irkung des Windes in  den kalten und ge

mäßigten Erdteilen. (Bull. geol. Inst, of Upsala. 1926.)

Rodewald; S ta u b s tu rm  in  M it te ld e u ts c h la n d  am 7. A p r i l
32. (Ann. der Hydrographie und maritim . Meteorologie. 60.1932. 296—297.) 

Starker Staubsturm wehte in der Umgebung von Halle 5 Stunden lang 
m ittlerer Windstärke 9—10 aus südsüdwestlicher Richtung. Dichte 

Selblichbraune Staubmassen verringerten die Sicht zeitweise bis auf 30 m, 
is ihnen ein Kaltlufteinbruch, verbunden m it Regenfall, ein Ende setzte. 
ach einer Flugzeugmeldung reichte der Staub bis weit über 1000 m hinaus. 

Zur selben Zeit verzeichneten Riesengebirgsstationen in  1200 und 1400 m 
Höhe gelben, später dunklen Schneefall. Aus der W indrichtung ist zu schließen, 
daß die Staubmassen aus einem südlichen Lößgebiet, möglicherweise aus 
der Zone E rfu rt—Chemnitz, stammen. —  Vor dem Staubsturm hatte eine 
ähnliche trocken-kalte Periode geherrscht, wie sie auch dem starken süd
osteuropäischen Staubfall im  A p ril 1928 voraufgegangen war.

F . E rru ia t.

stenz: Ü b e r den g roßen S ta u b fa ll  vom  26.—30. A p r i l  
1928 in  S üd os teu rop a . (Gerl. Beitr. 33. 1931. 313—337.)

Ergänzung und Zusammenfassung von Berichten, wobei im  wesentlichen 
1 !)3()V° m bereits gegebene Darstellung (Zs. f. Geophys. 6. 443—417. 

’ au°b Ref. ds. Jb. 1930. I I .  386.) bestätigt wird. F. E rru ia t.

Wasser und seine Wirkungen.
1. Allgemeines.

(C on^ar0^ ' ' U n if ic a z io n e  d e lla  te rm in o lo g ia  id ro lo g ic a .
( ? eS0 international de Oceanografia, Hidrografia marina e Ilidrologia

Continental. Madrid 1931. 223- 232.)

Ion' \ Cr '̂ die Schaffung eines internationalen Wörterbuches hydro-
D i SC , ®r ^ a<(bausdrücke ein und g ib t eine Übersicht der im  hydrographischen 

taliens gebräuchlichen Fachausdrücke. Koehne.

nnfl t  S t' n , :  ^ Ur W asserbew egung in  H a a rrö h rc h e n . (Geologie 
auwesen. 4. Wien 1932. Heft 2. 149— 154.)

H a a ^ lf  f  (̂ 6 Bodenkunde äußerst wichtige Bewegung des Wassers in 
besä1!  h 611 WUIC*e u ' a' durch die Formel von D arcy ausgedrückt, welche 
fache V ZwisclleT1 Seihgeschwindigkeit und Druckhöhenverlust ein ein

er inearer Zusammenhang besteht. Andererseits haben Durchfluß versuche

II. 4*
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in  Sanden gekrümmte parabelähnliche Kurven ergeben. Verf. hat nun Ver
suche angestellt, bei welchen der Ausfluß aus Haarröhrchen verschiedenen 
Durchmessers hei verschiedenen Höhen gemessen wurde. Auch er hat bei 
größeren lichten Weiten Kurven erhalten, n icht die Geraden, welche der 
DAKcy’schen Formel, bezw. der von H agen-Poiseuilles entsprächen. Von 
Röhrchendurchmessern von 0,55 mm abwärts jedoch nähern sich die Kurven 
asymptotisch der Geraden. Bei den größeren Durchmessern verlangsamt sich 
das Anwachsen der Ausflußmenge m it zunehmendem Druck.

Kieslinger.

Jos. K ozeny: Ü b e r B o d e n d u rc h lä s s ig k e it .  (Die Wasserwirt
schaft. Wien. 24. Jg. Nr. 33 u. 34. Auch Sonderdruck. 15 S. M it 26 Abb.)

Verf. weist zunächst darauf hin, daß die Durchlässigkeit besonders bei 
sehr feinkörnigen Böden veränderlich is t und n icht nur von dem Zerteilungs
grad, sondern einer Reihe weiterer Umstände abhängt. Das Gesetz, daß das 
Wasser den Weg des geringsten Widerstandes wählt, hat er durch einen 
fü r Unterrichtszwecke vorzüglich geeigneten Versuch veranschaulicht.

Die Versuche, die Durchlässigkeit durch Aufsetzen eines Ringes, den 
man in den Boden eindrückt und m it Wasser fü llt, zu messen, beleuchtet er 
kritisch. E r weist darauf hin, daß dabei die nach unten gerichteten Kap illar
kräfte die Sickergeschwindigkeit sehr wesentlich beeinflussen, wenn der Boden 
nicht m it Wasser gesättigt ist.

Verf. beschreibt Geräte zur Messung der kapillaren Saughöhe und der 
Durchlässigkeit im  natürlich gelagerten Boden.

Die Darlegungen sind reichlich durch mathematische Ableitungen belegt.
Koehna.

Albert, Monroy und Borggreve: D er E in f lu ß  des W aldes a u f 
de n  S ta n d  de r Gewässer u n d  den B o d en zus tan d . (M itte il, des 
Reichsforstwirtschaftsrates. Heft 34 vom 15. März 1932.)

Zusammenfassende Übersicht über die Erfahrungen in verschiedenen
Erdteilen. K oehna.

K oehna: D ie  B e d e u tu n g  de r G ew ässerkunde fü r  d ie  E r
s c h lie ß u n g  u n se re r u n te r ird is c h e n  W asserschä tze . (Pumpen- und 
Brunnenbau, Bohrtechnik. 27. Mai 1932. 347.)

Darlegung der Hauptgesichtspunkte. Koehna.

R . Schüler: Ü b e r den E in f lu ß  des K a lk g e h a lte s  des T r in k 
wassers a u f das G edeihen de r la n d w ir ts c h a ft l ic h e n  N u tz tie re '. 
(M ilchwirtschaft. L it. Ber. 1932. Nr. 59. S. 80.)

Auf Grund von Fütterungsversuchen bei Ferkeln und vom L ite ra tur
studium empfiehlt Verf., das Vieh m it möglichst kalkreichem Wasser zu 
tränken. K oehna.

F . S fanchet et L. B ethoux: In f lu e n c e  de la  n a tu re  g é o log iqu e  
du  so l e t de la  m in é ra l is a t io n  des eaux d ’ a l im e n ta t io n  su r la 
fré q u e n ce  du cance r chez l ’ hom m e. (C. R. 195. 1932. 469.)
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Klima, Feuchtigkeitsgrad des Bodens und Natur des Gebietes können 
auf die Entwicklung des Krebses einen Einfluß haben. Den Yerf. scheint, 
daß man die geologischen Verhältnisse zu wenig berücksichtigte. Außer 

agnesium is t auch Kalium  und besonders Calcium in  den Mineralien von
. • In  den Tälern des Drac und der Isère sind zwei ganz verschiedene

6 *ete: im  SO alte Gesteine, größtenteils kris ta llin  (Massive von Belle- 
' onne und Pelvoux), besonders reich an Gneisen, Glimmerschiefern und 
graniten, im  NW  ein Gebiet junger Gesteine m it hauptsächlich Kalk- 

S elnen vom Oberen Jura und Kreide. Die Sterblichkeit an Krebs is t im  
nordöstlichen Teil, also in den Kalkgebieten, häufiger als im  Krista llin . Ebenso 
18 die Sterblichkeit an Krebs größer im  Pariser Becken als im  Zentral
massiv. Die kristallinen Gebiete bieten den Bewohnern ziemlich reine und 
wenig mineralisierte Wässer. Der hydrotimetrische Grad der Wässer des 

entralmassivs liegt zwischen 1,9 und 8,9, der im  Pariser Becken zwischen 
“°  Und 40. M . Henglein.

K upz is : D ie  J o d fra g e  in  L e t t la n d  im  Zusam m enhänge m it  
dem K ro p fe . (Zs. f. Hygiene. 113. 1932. Nr. 2/3. 551—573.)

Früher gelangte Jod m it Verunreinigungen in  das Trinkwasser. Das 
ente gewonnene reinere Trinkwasser is t jodärmer. Nur in  manchen Gegen- 
en’ wo Dolomite und Devonlehm organische Substanzen enthalten, findet 

sich reichlich Jod. H ier kommt kein K ropf vor und im Harn der Bewohner 
indet sich mehr Jod als in  den übrigen Gebieten.

Zur Kropfbekämpfung w ird der Genuß von Seefischen, insbesondere 
utten, Dorschen, auch Strömlingen empfohlen. Koehne.

oft ,„„alter <’ er,ach: Zum  P ro b le m  der W ü n s c h e lru te . (Naturw. 
“ °  1932. 883.)

m eh r^6 ” ^ b schirmung der schädlichen Strahlen“  w ird den Landleuten immer 
m it E  Li l .° l f'n' werden m it Tierseuchenprophezeiungen und die Städter 
überstehend™*1* beunruhigt. Dieser „Forschungsrichtung“  ablehnend gegen- 
licher S ' ' t  ° ? ersonen und Behörden klagen, daß ihnen von wissenschaft- 

Verf fi- f: n*-°^ 8enügend Unterstützung zuteil wird, 
schirm & m it ^ :ds Fachleute bekannten Wünschelrutengängern sog. Ab- 
sten Gl nSSaPParate ^eI lrüK, von denen bereits Tausende in  den verschieden
gaben d aU(\en Zur »’Entstrahlung“  eingebaut sind. Die Falschheit der An- 
zuweisen'1 V  *lervor,Kängemlen Wünschelrutengänger is t objektiv nach- 
kalische11 T ^  S*eb4 Versuche zweierlei A rt an: E inmal wurde das Physi- 
rutengän der Universität München von einer Anzahl Wünschel-
dor \ ar*ber avd ihren Wunsch untersucht. Von einer Übereinstimmung

D a r 86”  W arn ich t die Rede-
angeo ^nn wurde em Abschirmungsapparat, ein Kupferhohlgefäß m it radial 
dem Ha1™ < n RuIdeiKräliten, auf seine W irkung hin geprüft. Verf. ließ ihn aus 
gingen ™ £en> während die Wünschelrutengänger in den ersten Stock 
Entfern11111 ZWar 'ds zum Schluß des Versuches. Die 3 Rutengänger, die von der 

ung nichts wußten, nahmen ziemlich übereinstimmend und auch m it
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ziemlich regelmäßiger Periode von etwa 2 Minuten eine Strahlung wahr ( + )  
oder stellten die Abschirmung der Strahlen fest (0). Die Wünschelrutengänger 
waren m it diesem Endergebnis sehr zufrieden. Die nicht völlige Regelmäßig
ke it und auch die Tatsache, daß bei dem Übergang von +  zu 0 die Angaben 
nicht übereinstimmten, wurden damit erklärt, daß es ihnen bekannt sei, 
daß sie verschieden schnell reagierten, und daß besonders der Beobachter A 
(ein Pfarrer) immer die Änderung schneller wahrnehme. Es war ausgemacht 
worden, daß der Apparat in zweiminutlichem Wechsel h in  und her gelegt 
wurde. Das geschah infolge der Entfernung nicht; nur die Wünschelruten
gänger glaubten es und stellten darauf ihre Beobachtungen, vielmehr E in
bildungen ein! Die Angaben sind also vernichtend.

Die Bekanntgabe dieses Resultats hat die Wünschelrutengänger nicht 
weiter aufgeregt. Sie nahmen es kritik los hin m it der Begründung, daß die 
Angaben doch zu 60 %  richtig seien. Diese „Fachleute“  haben in  behördlichem 
Auftrag „Entstrahlungseinbauten“  in  öffentlichen Gebäuden ausgeführt!

M . H eng lein .

W .  K ra n z : B o h ru n g e n  u n d  W ü n s c h e lru te . (Zs. prakt. Geol. 
40. 1932. 125.)

Es w ird zunächst auf die Bohrung auf Salz und K a li bei Sonderburg 
in  Nordschleswig hingewiesen, wo nach Rutengänger-Untersuchungen be
stim m t in  200—300 m unter der Geländeoberfläche starke Sole zu finden 
sei. Eine Anfrage wurde vom Verf. dahin beantwortet, daß eine 100 %ige 
Sicherheit beim Arbeiten m it der Wünschelrute nach allen seinen Erfahrungen 
vollkommen ausgeschlossen sei.

Verf. geht dann auf die Verhältnisse bei Bohrungen im  Stuttgarter 
Talkessel ein, wo fü r die Befolgung des Rutengänger-Rates ein Geldbetrag 
nutzlos ausgegeben wurde. Weiter w ird eine nutzlose Bohr- und Grabarbeit 
geschildert, wo fü r die Errichtung eines Schwimmbades ungefähr das Gegen
te il der Voraussagung des Rutengängers eintrat. E in  von ihm  bezeichneter 
unterirdischer Wasserstreifen war nach allen bisherigen geologisch-hydro
logischen Erfahrungen ziemlich unmöglich.

Es muß auf alle Fälle vor etwaigen Bohrungen stets festgestellt werden, 
ob die Angaben eines Rutengängers m it den geologisch-hydrologischen Ver
hältnissen einigermaßen übereinstimmen oder nicht. Kl. Henglein .

2. Oberflächenwasser,

a) Niederschlag.
Rud. Geiger: D e r E in f lu ß  des W aldes a u f das K lim a . (M itteil, 

d. Reichsforstwirtschaftsrates. H. 34 vom 15. März 1932.)
Als in  der Zeit der französischen Revolution die Wälder verwüstet wurden, 

traten große Schäden auf. Seitdem wird die Frage untersucht, wieweit der 
Wald auf das K lim a einw irkt. Besonders wertvoll hierfür sind die M ikro
klimaforschungen, z. B. über den Windschutz, den der Wald bietet, seinen 
E influß  auf die Temperatur, auf den Niederschlag treibenden Nebels usw.
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Sichere Ergebnisse hat man dafür nur fü r den Bereich des Waldes und seiner 
näheren Umgebung erzielen können, während der E influß des Waldes auf 
die weitere Umgebung sich noch der Feststellung entzieht. Z. B. w ird häufig 
das in einem Walde verdunstete Wasser erst sehr weit entfernt in  einem anderen 
Lande niederfallen. Koehne.

b) Stehendes Wasser.

Heinz L e ttau : S tehende  W e lle n  als U rsache  u m g e s ta lte n d e r 
Vorgänge in  Seen. (Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteoro- 
logie. 60. 1932. 385—388.)

Im  Anschluß an die unlängst in  dies. Jb. 1932. I I .  726 referierte Abhand
lung des Verf.’s über die „Seiches des Frischen Haffs“  untersucht Verf. in  
der vorliegenden Abhandlung auf Grund einiger einfacher allgemeiner Ansätze 
rechnerisch die Frage, ob den stehenden Wellen eines geeignet beschaffenen 
und gestalteten Wasserbeckens ein E influß auf die Morphologie der See
wandungen eingeräumt werden darf. Yerf. glaubt aus seinen Berechnungen, 
die hier n icht wiedergegeben werden sollen, feststellen zu können, daß doch 
im  Laufe der Zeit unter den Schwingungsbäuchen der stehenden Welle 
Akkumulation, an den Knotenstellen Erosion eintreten müsse, wobei es sich 
allerdings um einen sehr langsam fortschreitenden „säkularen“  Vorgang 
handeln werde. Die Probe aufs Exempel würde natürlich erst eine Unter-1 
suchung der Sedimente des Frischen Haffs, die von Königsberg aus in  An
griff genommen ist, geben können. Zum Schluß seiner Ausführungen geht 
Verf. noch auf die Vorstellungen von A. Jentzsch über umgestaltende Vor
gänge in  Binnenseen, sowie über rechts- und linksläufige Seen ein. E r meint 
aber, daß die Erklärung der Querhakenentstehung infolge Seiches fü r das 

rische Haff die größere Wahrscheinlichkeit besitze, wenn auch die Vor
stellung von A. Jentzsch über Kreisläufe im  großen ganzen die beobachtete 
n ®stalt <ler Normalkurve ebenfalls erklären würde. Bei Kreisläufen müßte 

w neben der Querhakenbildung eine Ansammlung von Schlick im  

E ffekt ^6S U11" ê lren Mittelpunktes der Strombahnen vor sich gehen, ein 
1 . ? ’ (' (:n man sehr schön in  jeder Teetasse zeigt und der auch rechnerisch 
dem y a S6̂ n Le i den Teilbecken des Frischen Haffes kann nach
üh -< r ' Ctwas derartiges nicht beobachtet werden; dies spricht fü r eine 

erwiegende W irkung der ja  auch die Schreibpegelaufzeichnungen in Pillau 
errsc enden mehrknotigen Schwingungen. K . A ndrée.

la ck , C. B .: Chemical analysis of lake deposit. (Trans. Wisconsin. Acad. 
Y  24. 1929. 109—125.)

o s h im u ra , Shinkichi: Horizontal D istribution of Dissolved Oxygen 
an Hydrogen Ion Concentration. (Geophysical Magazine. Central 
Meteor. Observ. Tokyo 1930. 3. 27—35.) — Ausz. in Japanese Journ.

M atv  Ge°L and Ge°gr' T°ky0 1931' 8' (37)'v e tv , V .: Hydrologische und hydrochemische Untersuchungen am 
ssykkul im  Jahre 1928. („Issykkulsee-Expedition vom Jahre 1928“ . 

Leningrad, Verlag d. Akad. <1. Wissensch. 1930.)
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Ceo-S. Berg; D e i Is s y k k u ls e e . H y d ro lo g is c h e  U n te rs u c h u n g e n  
in  den J a h re n  1928 u n d  1930. (Zs. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin. 
1932. 38—52.)

Außer den mehr geographischen Angaben über Lage, Größe, K lim a, 
Niveau, Tiefen (bis 702 m nach dem Baikal- und Kaspisee die dritte  Stelle 
einnehmend unter allen Seen Europas und Asiens), Temperatur, Boden, Fauna 
und Flora enthält die A rbe it den Geologen mehr interessierende Angaben 
über chemische Zusammensetzung, Salz- und Gasgehalt.

C hem isch  ein Überschuß der Sulfate über Chloride, während im  Wasser 
der Ozeane mehr Chloride als Sulfate. Hohe A lka lin itä t. Im  offenen Teile 
des Sees p ^  an der Oberfläche 8,8—8,9, am Boden an tieferen Stellen 8,7; 
in  den Buchten des nordöstlichen Teiles 9,2—8,2.

A n a ly  sen-Tab eile.

Station Nr. 5. 8 km  vom Südufer, zwischen der Tonbucht und dem 
Dorfe Tschulpanata, 9. 7. 1928. Wasserprobe von der Oberfläche. Wasser
temperatur 16,8°. Seetiefe 639 m.

Station Nr. 30. 12 km  nördlich von der Mündung des Tossorflusses,
31. 7. 1928. Probe aus 1 m Tiefe. Wassertemperatur 19,6°. Seetiefe 622 m.

Station Nr. 23. 12 km  vom Südufer, in  der Linie Akterek—Tschoktal,
1. 8. 1928.

Station Nr. 7. 16 km  vom Südufer, in  der Linie Bos-beschik (Tonbucht)— 
Tschulpanata, 10. 7. 1928. Wassertemperatur 4,7°. Seetiefe 660 m.

Nummer der Station . . . 5 23 30 7

Entnahmetiefe m . . . . 0 1 1 100
Rückstand, trocken . . . 1,0042 1,0042 1,0043 1,0045
C I ......................................... 5,502 5,5587 5,498 5,506
SO« ..................................... 2,107 2,110 2,110 2,132
COs......................................... 0,15 0,15 0,15 0,15
C a ......................................... 0,1135 0,1172 0,1132 0,1138
M g ......................................... 0,2843 0,2900 0,2955 0,2958
K ......................................... 0,06887 0,0660 0,0680 0,0688

Während im  Aralsee der S a lz g e h a lt 10,5—12,5°/00, im  Kaspischen 
Meer hingegen 12,2—12,6 °/00 beträgt, is t der Salzgehalt im  Issykkulsee 
geringer, aber auch an der Oberfläche gleichmäßig verteilt, m it Schwankungen 
von 5,76—5,84 °/00 und schwacher Zunahme nach der Tiefe hin. So beträgt 
auf Station 7 der Salzgehalt an der Oberfläche 5,822 °/00, in  der Tiefe (bei 
300 und 650 m) 5,840°/00. Die geringere Versalzung des Issykkulsees liegt 
daran, daß der Issykkul noch vor kurzem einen Abfluß mittels des Tschu- 
flusses hatte.

G asgeha lt. In  den Tiefen des Kaspischen Meeres und Aralsees w ird 
Schwefelwasserstoff ausgeschieden; am Boden des Issykkul aber zeigt sich 
ein bedeutender Sauerstoffgehalt, selbst in  den tiefsten Schichten. Nirgends 
fie l in  dem offenen See im  Ju li 1928 der O-Gehalt unter 73 %. Der Grund 
liege darin, daß der offene See niemals zufriere, und daß die winterliche Ab-
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kühlung und die, durch die Stürme hervorgerufenen Bodenströmungen die 
oberflächlichen, an Sauerstoff reichen Gewässer hintragen.— Der maximale
O-Gehalt fie l im  Ju li 1928 in Tiefen von 25—50 m, bedingt durch die An
sammlung des Phytoplanktons.

Die am Ostende befindlichen schmalen und langen Buchten frieren im  
W inter nicht zu und zeigen im  Sommer Schwefelwasserstoff-Ausscheidungen.

Es werden noch Binzeiangaben über die Wassertemperatur, den Boden 
(grauer kalkhaltiger Schlamm, „echter Ostrakodenschlamm“ ), Fauna und 
Fiora gegeben. Erich  Kaiser.

S h ink ich i Y o s h im u ra : C a lc iu m  in  s o lu t io n  in  th e  la k e  w a te rs  
Japan . (Japanese Journ. of Geol. a. Geogr. 10. Tokyo 1932. 33—60.) 

Der Ca-Gehalt mehrerer Seen Japans wurde seit 1929 zusammen m it 
dem Gehalt an freiem und gebundenem C02 und p j i titrim etrisch bestimmt. 
Der Ca-Gehalt japanischer Seen erreicht nur 25 mg/1, in  den meisten Seen 
nur 5—10 mg/1. Der Ca-Gehalt in  den meisten japanischen Seen is t geringer, 
als der Sättigungswert an CaC03 in  C02-freien Gewässern. Deshalb kann 
feein CaC03 durch die Aufnahme von COa in  der Assimilation der Hydrophyten 
ansgefällt werden. Die Molluskenschalen japanischer Seen sind sehr leicht 
nnd dünn im  Vergleich m it den in  hartem Seewasser lebenden. Keinerlei 
Kalkabsätze wurden deshalb beobachtet. Während der Stagnation zeigt 
sich der Ca-Gehalt des Wassers schichtenweise verschieden, doch is t die 
Ursache hierfür noch nicht festgestellt. Erich  K aiser.

H .N .  te rV e e n : D ie  g e o g ra p h isch e n  G ru n d la g e n  der K u l tu r 
la n d s c h a ft  de r Z u idersee . (Zs. d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin. 
1932. Nr. 5/6. 161-170.)

... ' erf‘ Sibt zunächst eine geschichtliche Übersicht über die älteren E n t- 
j , Ui e' Neben den allgemeiner bekannten Vorteilen der Abschließung der 

erste ist auf die Aussüßung hinzuweisen. Man kann m it diesem Süß
wasser die Gräben füllen, die Wasserversorgung sichern und den Grund
wasserspiegel besser halten. Der neue Ysselsee w ird voraussichtlich den 

c amm der Yssel 4000 Jahre lang aufnehmen können, ehe der Kaum zu 
sehr eingeengt wird. K oehne.

c) Fließendes Wasser.

U  ace ^ a^ er S u P P ly  of th e  U n ite d  S ta tes. (U. S. Geol. Surv. 
ater Supply Paper.) Aufführung anschließend an dies. Jb. 1932. I I .  

690/91.

Pait I. North A tlan tic  Slope Drainage Basins. 1930 (696. Wa
shington 1932. V I I I  +  280 S. M it 1 Abb.).

Part. I I .  South A tlan tic  Slope and Eastern Gulf of Mexiko Basins.
1930 (697. Washington 1932. V I I  +  249 S. M it 1 Abb.). 

Part I I I .  O h io  R iv e r  B as in . 1929 (683. Washington 1932. V I I I  +  
272 S.). 1930 (698. Washington 1932. V I I I  +  292 S.).
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Part V. Hudson Bay and Upper Mississippi river basins. 1930 
(700. Washington 1932. V  +  149 S.)

Part IX . Colorado River Basin. 1930 (704. Washington 1932. V  +  
117 S. M it 1 Abb.).

Part X . The Great Basin. 1930 (705. Washington 1931. V  +  92 S.
M it 1 Abb.). 1931 (720. Washington 1932. V  +  99 S. M it 
1 Abb.).

Part X I. Pacific Slope Basins in  California. 1930 (706. Washington 
1932. I X +  317 S. M it 1 Abb.).

Part X I I .  North Pacific Slope Drainage Basins.
B. Snake River Basin. 1930 (708. Washington 1932. V I  +  

191 S. M it 1 Abb.).
C. Pacific Slope Basins in  Oregon and Lower Columbia 

River Basin. 1929 (694. Washington 1932. V I  +  154 S.). 
1930 (709. Washington 1932. V I  +  160 S.).

Jones, B. E., W. O akey and H. T. S tea rns : Water-Power Resources 
of the Rogue R iver Drainage Basin, Oregon. (U. S. Geol. Surv. Water 
Supply Paper 638 B. Washington 1932. 97 S. M it 17 Abb. u. 25 Taf.)

G. Lundqvist: L a g a n  (H ä ra n , T o f ta n ,  S ka la n  s a m t B o lm a n ) 
'G e o g ra fiska  och g e o lo g iska  fö rh a lla n d e n . (Die geographischen und 
geologischen Verhältnisse im  Flußgebiet des Lagan.) (Statens Met.-Hydrogr. 
Anst. Förteckning över Sverigcs vattenfall. Kartenbl. 150—154. 1929.)

Der „Lagan“  hat seinen Ursprung im  Bereich eines sumpfigen Moor
gebietes an der Südseite vom Vätternsee. Das von seinem Wassersystem 
durchflossene Gestein is t vorwiegend Järngneis. Die jungen Bodenarten 
lassen sich in  Moränensedimente und verschiedene Moorabarten zerlegen. 
Sandige Sedimente sind ihnen örtlich eingeschaltet. Das Stromsystem hat 
eine Niederschlagsmenge von 700—800 mm im  Jahr, zeigt die höchste Wasser
standskurve innerhalb der Monate November— Januar und is t demgemäß 
bei der maritimen Gruppe einzureihen. R udo lf Schreiter.

V . F ro low : R ég im e des sels d issous dans les eaux des r iv iè re s  
de la  ré g io n  de Dam as. (C. R. 195. 1932. 426.)

Der Salzgehalt der Wüste wurde an verschiedenen Stellen der Gegend 
von Damaskus beobachtet, und zwar in  Perioden, in  denen kein Wasser zufloß. 
Eine graphische Darstellung zeigt dieselben Charaktere bei drei Flußläufen. 
Das Verhältnis der gelösten Salze geht durch ein Minimum im  Frühjahr, 
nim m t dann m it der Temperatur zu und erreicht ein Maximum beim Auf
treten der Regen. Die Minima der drei Flüsse sind verschieden.

Verf. ste llt einen Vergleich m it dem Wasser von Palmyre an. Die W irkung 
der Drainage bei Damaskus is t vie l rascher merkbar. Man kann daraus 
schließen, daß die Durchlässigkeit der Massive von Hermon und des A nti- 
Libanons vie l stärker is t als die der Ebenen und Gebirge, welche das Wasser 
des Palmyre ernähren. M . Henglein.
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Welikanoff: E in e  U n te rs u c h u n g  ü b e r e ro d ie re n d e  S tro m 
g e s c h w in d ig k e ite n . (Wasserkraft und Wasserwirtschaft. 17. H. 27. Jg. 
1932. 196—199.)

M it H ilfe eines künstlichen Gerinnes von 9 m Länge und 0,60 m Breite 
hat Verf. die Beziehungen zwischen der Fließgeschwindigkeit, hei der die 
Körner auf der Flußsohle in Bewegung geraten, und der Korngröße unter
sucht und Formeln dafür aufgestellt. Koehne.

L in d n e r, H . G.: Das Karrenphänomen. (Pet. M itt. Erg.-Heft 208. Gotha,
Justus Perthes, 1930. 83 S. M it 16 Abb. u. 6 Taf.)

L a h n , E rw in: Der „Steinerne W ald“  von Varna (Ostbulgarien). (CB1. Min.
1932. B. 391—396. M it 3 Abb.)

3. Unterirdisches Wasser,
a) Grandwasser und Quellen.

J. S tiny : A lte s  u n d  Neues ü b e r E n ts te h u n g  u n d  E in te i lu n g  
h e r Q ue llen . (Geologie und Bauwesen. 4. Wien 1932. H e ft 1. 62—90. 
M it 36 Abb.)

Einteilung der Quellen besonders fü r die Zwecke der Ingenieurgeologie. 
Das Gestein, bezw. die Hohlräume, die das Grundwasser enthalten, werden 
als W a s s e rfü h ie r bezeichnet (an Stelle des irreleitenden alten Namens 
„Grundwasserträger“ ). Ausführliche Darlegungen über die verschiedenen 
Grade der W a s s e rw e g ig k e it des Grundwasserführers. Die durchsicker
baren Bergarten können seihend oder durchrieselbar sein. Bei größeren 
Hohlräumen treten die Oberflächenkräfte zurück: durchfließbare Bergarten. 
Innerhalb dieser gelten fü r die Bewegung verschiedene Gesetze, je nachdem, 
ob der Schlauch nur teilweise gefüllt is t (offenes Gerinne), durch Stauung 
vo ll ist (Durchfluß unter Druck, Formel von K ampe), oder ob die Schläuche 
se r  eng sind (Gesetz von D arcy). In  W irk lichkeit sind meist verschiedene 

rößenordnungen von Hohlräumen miteinander in  Verbindung: „mehrfach 
be ügte Grundwasserträger“ . M it besonderem Nachdruck w ird darauf ver- 
■ftmsen, daß neben der flächenhaften Verbreitung des Wassers auch Röhren, 
”  asseradern“ , Vorkommen. Die Wasserwegigkeit eines Grundwasserführers 

ann sich m it der Zeit auch ändern. Der G ru n d w a s s e rs ta u e r muß keines- 
webs ganz wasserundurchlässig sein, vielmehr kommt es nur auf den relativen 

nterschied der Wegigkeit zwischen W.-Führer und W.-Stauer an.
^  ^ ue^ en aL  A us tritt von Grundwasser werden in  freifließende, Über- 

16 ur'J aufwallende Quellen eingeteilt. Freifließende Quellen entstehen 
urch Anschnitt von Grundwasserfäden. Sie treten an der Grenze von 
c ichten verschiedener Wegigkeit auf, „Grenzquellen“ , oder durch einen 
mschnitt in  Grundwasserführer „A n ritz - oder Kerbquellen“ . Von beiden 
rten werden zahlreiche Sonderformen beschrieben. Ebenso auch von der 

o genden Gruppe der Überlaufquellen. Die aufwallenden Quellen fließen 
in olge Überdrucks. Verf. weist darauf hin, daß keineswegs immer die als 

e rbuchbeispiel bekannte Mulde vorhanden sein muß, sondern daß auch 
mannigfache andere Umstände derartige aufwallende Quellen veranlassen
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können. Zusammenfassend wird die vorgeschlagene Einteilung sowie auch 
eine Übersicht der Lockermassen nach Korngrößen tabellarisch zusammen* 
gestellt.

Im  Rahmen dieses Referates konnten nur einige der wichtigsten Begriffs* 
fassungen erwähnt werden. Die große Bedeutung der Arbeit liegt aber auch 
in  der ausführlichen Beschreibung zahlreicher n icht erdachter, sondern der 
Praxis des Verf.’s entnommener Beispiele, bezüglich derer auf die Original
arbeit verwiesen werden muß. K ieslinger.

O. E . M einzer: O u tlin e  o f m ethods  fo r  e s t im a tin g  g ro u n d  
w a te r sup p lies . („W ater Supply-Paper 638 C“  des „U . S. Geological 
Survey“  Washington 1932 aus „Contributions to the hydrology of the United 
States 1931“ . S. 99—144.)

Das Werk enthält sehr zahlreiche Nachweise amerikanischer L ite ratur.
In  den Vereinigten Staaten von Nordamerika bestehen die wichtigsten 

Aufgaben der Grundwasserkunde darin, diejenigen Wassermengen zu er
m itteln, die die durchlässigen Schichten eines Gebietes d a u e rn d  an Brunnen 
abgeben können. Die durchlässigen Schichten eines Gebietes dienen als 
Wasserspeicher (Underground reservoirs) und als Wasserherbeiführer (Under
ground conduits). Die dauernd und zuverlässig zu gewinnende Wassermenge 
wird als „safe yield“  bezeichnet. Es kommt darauf an, die Einnahme und 
Ausgabe und die Speicherung im  Grundwasser möglichst fü r jeden Monat 
zu berechnen.

Die wichtigsten Verfahren sind folgende:
a) Wo Ströme Wasser an den Untergrund abgeben, kann man durch 

eine Reihe von Abflußmengenmeßstellen, die im  Stromlaufe angeordnet sind, 
diese Seihwassermengen ermitteln.

b) Man schätzt die Einnahmen aus der Menge des Niederschlags und 
geschmolzenen Schnees. Das Verfahren, die Zusickerung in Prozenten des 
Niederschlags zu schätzen, is t meist falsch angewendet worden. Bessere 
Ergebnisse erzielte man, wenn man fü r die einzelnen Regenfälle den ober
flächlichen Abfluß und die Verdunstung ermittelte und dabei die Boden
feuchtigkeit maß.

c) Den Abfluß aus dem Grundwasser eines Gebietes kann man da messen, 
wo es zutage t r i t t ,  am leichtesten in  großen Quellen. Häufig muß man in  den 
offenen Wasserläufen Abflußmengenmeßstellen einrichten und dann suchen, 
den Abfluß in rein oberirdischen und in aus dem Untergrund stammenden 
zu trennen.

d) Wo das Grundwasser nahe der Oberfläche steht, verliert es durch 
Verdunstung von der Bodenoberfläche und den Pflanzen. Typische Grund
wasserpflanzen zeigen in  ariden Gebieten an, wo solche Flächen liegen. Es 
is t aber schwierig, zu einigermaßen sicheren zahlenmäßigen Werten zu ge
langen. In  Nordkarolina fand Burchard im  sehr trockenen Ju li 1926 in 
einem kleinen Bach eine tägliche Periode des Abflusses, die nur durch Schwan
kungen der Verdunstung hervorgerufen sein konnte, und zwar nicht nur der 
Verdunstung des offenen Wassers, sondern vor allem des Grundwassers.
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e) Um die Speicherung zu verfolgen, m ißt man laufend den mehr oder 
minder geneigten Grundwasserspiegel an zahlreichen Brunnen. Man muß
a ei die spezifische Wasserlieferung (spezific yield) berücksichtigen. Die 
es en Ergebnisse erhält man dabei m it Brunnen, die nur wenig in das Grund

wasser eintauchen.

f) Besonders w ichtig is t der Abschnitt über den sicheren Ertrag im  Ver- 
"  ®lc“  m it der natürlichen Einnahme und Abgabe, die, ehe eine Entnahme
r °lg t, in  längeren Zeitabschnitten gleich sein werden.

W ird Wasser herausgepumpt, so w ird der Spiegel gesenkt und also die 
natürliche Abgabe des Grundwassers, die durch Abfluß in  Quellen usw. und 

urch Verdunstung erfolgt war, vermindert. E in  Beharrungszustand t r i t t  
«m, wenn die zutage geförderte Wassermenge auf die Dauer so groß is t wie 

16 der natürlichen Abgabe des Grundwassers entzogene. Vorübergehend 
ann in trockenen Zeiten mehr gefördert und so aufgespeichertes Wasser ent

nommen werden, das in nassen Zeiten wieder ersetzt wird. Bei der Planung 
mnes Wasserwerks muß also auch untersucht werden, ob die Mengen, die in 

rockenzeiten aus dem Vorrat geschöpft werden können, solange ausreichen, 
is die Niederschläge wieder Überschüsse bringen.

Die Einnahme des Grundwassers kann in  Gebieten m it von Natur flachem 
k Piegel dadurch größer werden, daß der Pumpbetrieb den Grundwasserspiegel 
tiefer hält. Es werden nämlich dann bei starken Regen Wassermengen, die 
sonst wegen Übersättigung des Bodens oberflächlich abfließen mußten, ein- 
dringen können. Auch die künstliche Anreicherung des Grundwassers spielt 
m  Amerika eine bedeutende Rolle.

g) Unter Umständen kann Wasser aus einem Flußgebiet unterirdisch in
ein anderes entweichen, so daß die gewinnbaren Grundwassermengen in  dem 
einen kleiner, in  dem anderen größer sind, als es auf den ersten B lick scheint. 
Teil d°* ar^es*sc^ en Brunnen kann auch durch Undichtigkeiten im  oberen 
B runn^ .̂’ rUnilenr<1*1 res Wasser entweichen. Um dies zu ermitteln, m ißt man 
Brunnens Urc^ messer un(l  Fließgeschwindigkeit in  verschiedenen Tiefen eines 
oben h die Fließgeschwindigkeit im  Brunnen von unten nach
Durch ' °  ne s’c^  die Abnahme aus einer entsprechenden Zunahme des 
Bes Rotmis^3 .er^ aren läßt, so is t der Brunnen undicht. Im  tieferen Teile 
uti+oti f  zeigt eine Zunahme der Geschwindigkeit in  der Richtung von

h l L'C * °  6n an’ W° ^ asser i rl den Brunnen e in tritt.
Wasser ^  *n dem Wasser aus den Niederschlägen zum Grund-
künstl' 0rt’ Wê  a^ von dem Gebiet, wo es von Natur zutage t r i t t  oder
ke it d 10 '̂ ehlossen werden soll, so kommt es besonders auf die Durchlässig- 
Ver ' 61 '■ verbindenden Schichten an. Vielfach hat man in den
in ein ^  iT' ^ aa^en die Fließgeschwindigkeit dadurch gemessen, daß man 
W eg^T  runnen Salz einschüttete und weiter unterhalb auf elektrolytischem 
F ilt  s tim m te , wann es ankani. Um aus der Fließgeschwindigkeit die 

w indigkeit zu berechnen, muß man noch die „wirksame Poro-
. ’ le kleiner als die gesamte ist, ermitteln, 

man* 'n ^ ade des Wasserspiegels und der Durchlässigkeitszahl kann 
Die £j*aC i t'em i ,ARCY’schen Gesetze die Filtergeschwindigkeit berechnen, 

nrc dässigkeit kann man zwar an Proben im  Laboratorium leicht be-
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stimmen; schwierig aber is t es, die Proben in  die Gefäße so einzufüllen, daß 
der Versuch den natürlichen Verhältnissen entspricht. Meinzer  empfiehlt 
sehr die Methode von G. Thiem  zur Bestimmung der Durchlässigkeit. Sie 
besteht bekanntlich darin, daß man einen Pumpbrunnen und zwei Stand
rohre in  einer Linie aufstellt, solange Wasser pumpt, bis die Spiegel n icht 
weiter sinken, und dann die gepumpte Wassermenge und die Spiegel in den 
beiden Beobachtungsrohren mißt. Dabei muß man auch das geologische 
Profil bis zur Sohle der wasserführenden Schicht kennen.

k) Aus der Wasserförderung eines Brunnens und der Breite des Streifens, 
den er aus einem Grundwasserstrom herausschneidet, kann man auf dessen 
Wasserführung schließen. Entn im m t man dauernd mehr Wasser, als der 
Grundwasserstrom abliefern kann, so sinkt der Grundwasserspiegel immer 
tiefer. Man kann daher weitgehende Schlüsse auf die Wasserführung eines 
Grundwasserstromes ziehen, wenn man die Pumpenleistung und die Wasser
stände in  Standrohren im  Senkungsfeld laufend aufzeichnet. Dabei muß man 
auch diejenigen Schwankungen des Grundwasserspiegels, die anderweitigen 
Ursachen entspringen, in  Rechnung stellen. Meinzer  bespricht hierbei auch 
den Einfluß des Luftdrucks auf die Brunnenspiegel, der bei freiem Spiegel 
in  flachen Brunnen im  allgemeinen gering is t oder ganz fehlt. In  einem Falle 
bei Washington zeigte ein Brunnenspiegel in  Abhängigkeit vom Barometer
stand Schwankungen, die 20 %  derjenigen eines Wasserbarometers aus
machten. Nach einer Angabe von Piper  zeigte ein tiefer artesischer Brunnen 
in  The Dalles, Oreg., Schwankungen, die zu ungefähr 100 % denjenigen eines 
Wasserbarometers entsprachen.

In  manchen Fällen stieg auch der Brunnenspiegel, solange ein Eisenbahn
zug vorbeifuhr. Es is t das auf die E lastizität der wasserführenden Schichten 
zurückzuführen.

Von besonderer W ichtigkeit fü r die Grundwasserkunde und ihre Aus
nützung fü r die Wasserversorgung sind selbstschreibende Brunnenpegel. Be
sonders zu beachten is t dabei der Unterschied zwischen solchen Spiegel
änderungen, die lediglich auf Druckschwankungen zurückzuführen sind, und 
solchen, denen Zu- und Abnehmen des gespeicherten Wasservorrates ent
sprechen.

Während sonst die Geologie m it den Ergebnissen früherer Ereignisse zu 
tun hat, beobachtet die Grundwasserkunde Ereignisse, die sich heute ab
spielen und abspielen werden. H ierfür sind laufende Aufzeichnungen nötig.

Koehne.

F. Z u n k e r:  D ie  D u rc h lä s s ig k e it  des Bodens. (Zs. f. Pflanzen
ernährung, Düngung und Bodenkunde. Teil A. 25. 1932. 1—24.)

Zunker  betrachtet die Beziehungen zwischen Korngrößen und Durch
lässigkeit und die Verengung des Durchflußprofiles durch adsorbiertes Wasser.

Koehne.

P ip e r, A rthur M.: Geology and Ground-Water Resources of the Dalles
Region, Oregon. (U. S. Geol. Surv., Water-Supply Paper. 659. B.

■ Washington 1932. IV  +  189 S.)
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W alter N. W hite: A M e th o d  o f e s t im a tin g  g ro u n d -w a te r  
su p p lie s  based on d ischa rge  b y  p la n ts  and  e v a p o ra t io n  fro m  
so il. R e su lts  o f in v e s t ig a t io n s  in  E s c a la n te  V a lle y , U ta h . 
(U. S. Geol. Surv., Water-Supply Paper 659. A. Washington 1932. V  +  105 S. 
M lt 10 Taf. u. 29 Abb.)

genaueren Beobachtungen des Grundwasserspiegels sieht man 
eine Abnahme immer zu derselben Stunde bei Tage beginnen und ein An
steigen von einer bestimmten Stunde der Nacht ab.

jedem Gebiete w ird ein Teil des Wassers, das durch Verdunstung 
aus dem Boden und durch Atmung der Pflanzen verloren geht, aus der 

attigungszone des Grundwassers zugeführt. Der Verlust in  humiden Ge- 
leten w ird so ausgeglichen, daß trotzdem ein Überfluß an die Ströme ab

gegeben wird. In  ariden Gebieten dagegen reicht der Rückfluß nicht aus, 
üin den Verlust durch Verdunstung und Pflanzenatmung auszugleichen; 
ein Überfließen in  die Talungen t r i t t  n icht ein; die Talungen sind durch den 
größten Teil des Jahres Trockentäler. In  den abflußlosen intermontanen 
Becken der Vereinigten Staaten steht die durchschnittliche jährliche Grund
wasserauffüllung im  Gegengewicht zu dem Verlust durch Verdunstung und 
Pflanzenatmung. E in  Maß fü r die Menge des durch diese Prozesse entzogenen 
Grundwassers g ib t auch die Menge des einziehenden Grundwassers.

Versuche zur Messung des entstehenden Grundwasserverlustes sind vom 
Verf. im  Escalante-Tal des südwestlichen Utah unter Benützung von 75 Ver
suchsbrunnen angestellt worden, in  welchem Tale ein nur intermittierender 
Wasserabfluß stattfindet. Vergleichsbrunnen wurden in  benachbarten Tälern 
beobachtet. E in  Absinken beginnt täglich zwischen 9 und 12 Uhr vormittags 
und der niedrigste Wasserstand w ird zwischen 6 und 7 Uhr nachmittags er- 
remht, zu welcher Zeit ein Wiederaufsteigen beginnt, das bis zum folgenden 

orgen durchdauert. Der maximale tägliche Abfa ll beträgt täglich je nach 
y*r  eSetation 1 |— Zoll. Dieser Abfa ll is t n icht zu beobachten, wenn die 

V  a 10n feh lt; er beginnt im  allgemeinen m it der Belaubung im  Frühjahr 
Die 6R Baubabfall im  Herbste.

„ „  , , le e°bachtungen im  Freien wurden durch Untersuchungen an Ver
suchskasten bestätigt. Erich  K aiser.

S ta u -ar|tSC,ler: ^ ers^che ru n g e n  u n d  ih re  B e k ä m p fu n g  be i den 
lie h  n a£®n un<l  Läng sdä m m e n  der k a n a l is ie r te n  u n d  k ü n s t-  

^ f f fa h r t s s t r a ß e n .  (Wasserkraft und Wasserwirtschaft. 27. Jg. 
*  19‘ 217-220 ; 20. Heft. 234-237.)

Wasser11̂  <̂*<' unt <!rfe(Bsche Wasserbewegung vom Oberwasser zum Unter- 
A u ft T^ lnes Staues kann der Boden ausgewaschen werden und es w ird der 

nc des Bauwerks beeinflußt. Um den Durchfluß und den Auftrieb 
vermindern, wendet man folgende M itte l an:

bis ' t  Cr^ mauer 0<fe‘r  eiserne Spundwand, die oberhalb des Bauwerkes 
äu einen dichten Untergrund herabgeführt wird.

U)C unt erhalb des Bauwerks werden solche unterirdischen Wände 
b or net, erhöhen aber dann den Auftrieb.
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B le ibt zwischen der Sohle der wasserführenden Schicht und der Unter
kante der Spundwand noch Raum frei, so hat das Wasser, wenn L  die Länge 
des Bauwerkes, T  die Tiefe der Spundwand ist, den Weg

2 T  +  L

zurückzulegen. Is t h der Spiegelunterschied zwischen Ober- und Unterwasser, 

so is t das Gesamtgefälle ~2 rc -j- l  *
Für den reziproken W ert des Gesamtgefälles verwendet D antscher 

den Ausdruck „Sickerkoeffizient“ . Für 2 Th, L-  sollen, dam it das im 

Unterwasser austretende Wasser die Bodenteilchen nicht aufwirbelt, folgende
Werte gewählt werden:

fü r feinen Sand und Schlamm . . 1: 18
fü r feinen Glimmersand.................... 1 :15
fü r groben S and.................................1 :1 2
fü r Kies und S a n d .........................1 :9
fü r Gerolle m it Kies und Sand . . 1 : 4 bis 1: 6.

Auch durch Aufbringen einer durchlässigen grobkörnigen Last an den 
Austrittsstellen des Grundwassers kann man die Aufwirbelungsgefahr herab
setzen.

Vor Spundwänden in der Stromrichtung w ird gewarnt, da sich leicht 
Wasseradern an ihnen bilden.

2. Versteinen des Untergrundes ist nach Ansicht des Verf.’s noch nicht 
zuverlässig genug.

Verf. bespricht ferner die Verfahren, die Dämme von Schiffahrtskanälen 
zu dichten. Koehne.

S ich a rd t: G eo log ische  u n d  h y d ro lo g is c h e  G ru n d la g e n  der 
G ru n d w a sse ra b se n ku n g . (Pumpen- und Brunnenbau, Bohrtechnik.
28. Jg. 1932. 661—563.)

Zusammenstellung der wichtigsten Le itlin ien und Formeln fü r den Prak
tiker. K oehne.

A . L an g : Ü b e r d ie  chem ische  V e rse uch un g  v o n  W asser
v o rk o m m e n , in sbe sond e re  v o n  G ru n d w a s s e rs trö m e n , auch d u rc h  
M ü ll.  (Zs. f. Gesundheitstechnik und Städtehygiene. 24. Jg. 1932. 174—182.)

Durch Abwässer und andere Wässer, die Abfallstoffe ausgelaugt haben, 
gelangen Säuren und andere Verunreinigungen in  den Boden, lösen hier 
Kalk, Eisen usw. auf und verändern die chemische Beschaffenheit des Wassers 
völlig. Insbesondere w ird die Härte stark erhöht. Dies verunreinigte Wasser 
bewegt sich genau in  der Richtung des Spiegelgefälles weiter.

K oehne.

W a lte r  S em m ler: Q ue lle n  u n d  G rund w a sse r in  de r n o rd 
ö s tlic h e n  E ife l.  (Verh. Naturhist. Ver. d. preuß. Rheinl. u. Westf. Bonn
1931. 139—195. M it hydrologischer Karte und 20 Textabb.)

Der Wasserbedarf ist von etwa 50 auf etwa 100 1 je Kopf gestiegen, so 
daß das Wasser zuweilen knapp wird.
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Verf. hat das Gebiet untersucht, das vom Gebirgsland zur Nieder
rheinischen Bucht treppenförmig um rund 400 m abfällt. Auf der beigegebenen 
Karte sind die Quellen m it Nummern versehen.

Die Niederschläge vermindern sich von rund 1110 mm in den höchst
gelegenen auf 540 mm im  Jahr in den tiefgelegenen Gebieten.

Im  Unterdevon (Erftgebiet) sind den Schiefern zahlreiche Sandstein- 
änke eingeschaltet; sie führen reichlich Wasser, das in  den Gehängeschutt 

Übertritt und in  diesem die Talsohle erreicht.

Im  Mitteldevon treten vielfach klüftige Kalksteine auf; ihnen entspringt 
die starke Ahrquelle in Blankenheim, die zusammen m it zwei Nachbarquellen 

24 000 cbm/Jahr (26 1/sec) schüttet, das is t 15 v. H. der Niederschläge 
des Zuflußgebietes. Diese großenteils durchlässigen Schichten bilden drei 
geologische Mulden, und zwar zwei kleinere, die Rohrer und die Blanken- 
heimer Mulde, in  denen sich der Grundwasserspiegel auf die Talsohlen zu
schwach neigt.

In  der Sötenicher Mulde liegt der Grundwasserspiegel südwestlich der 
Linie Kallm uth— Zingsheim sehr tief, so daß er sogar in dem tie f eingeschnitte- 
nen U rftta le nicht angeschnitten wird. Nordöstlich der genannten Linie 
treten mehrere Schichtquellen und einige Verwerfungsquellen aus (im  ganzen 
11 Quellen).

Die Quellen der beiden kleinen Mulden schütten zusammen ungefähr 
47 1/sec, die der großen Sötenicher Mulde nu 39 1/sek.

An die Sötenicher Mulde schließt sich nach NW  ein großes Buntsandstein
gebiet (zwischen Kall, Commern und Nideggen) an. An der Grenze von Bunt
sandstein und Unterdevon treten zahlreiche Quellen aus. Außerdem liefert 
der Obere Buntsandstein Schicht- und Spaltenquellen (richtiger Verwerfungs
quellen).

Der Muschelkalk und Keuper n im m t die Höhen bei Commern, Schwerfen, 
ois orf, Berg ein. E r besteht aus dem durchlässigen Muschelsandstein 
n crer M.), den bunten Mergeln usw. (M ittlerer M.) und dem durchlässigen

... ... en ' a '- Die Brunnen im  Muschelsandstein werden im  Sommer 
häufig trocken.

Beim Keuper fließ t mehr Wasser oberflächlich ab; ein Teil dring t aber 
auf K lü ften in  die Tiefe.

bestehtS ' <rt^ r Kudet sich im  „Antweiler Graben“  und im  Vorland. Es 
Bank 'lUS ^ on" und Sandschichten, die unregelmäßig liegen; die einzelnen 
s t r  u ^ eHen auf  kurze Entfernung aus, so daß das Grundwasser der ver- 
au 'd  en°n ®andsheinschichten Verbindungen erhält. Es w ird von SW her 
yUS durchlässigen Mitteldevon gespeist. Gegen NO legt sich ein Riegel 
m it , nterdevon vor. Daher brechen am Erftta le bei Calcar zahlreiche Quellen 
üb> ę ^ em ^ asser hervor. Die Brunnenfassungen im  E rftta l liefern hier 

* r, lü r  die Stadt Euskirchen. Sie stehen zwar im  A lluvium ; doch
. f  ‘™ mb das Wasser älteren Schichten. Auch aus den Tongruben wird 

vie l Wasser gepumpt.

Sa d ^  ,*'erDar bildet ferner im  „Vorland“  mächtige Aufschüttungen von 
en und Kiesen m it Tonlinsen. Es träg t hier eine 1—2 m mächtige Decke 
■ Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  5
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von diluvialem „Eifelschotter“ . Zwischen Veybach und Neffelbach geht 
das Grundwasser aus dem Muschelkalk und Keuper in  das Tertiär über.

Der Grundwasserspeiegel neigt sich gegen die tie f eingeschnittene 
Burvenieher Niederung, wo er etwa | —1 m unter F lu r liegt (N.N. +  180 m) 
und das Wasser in  die Vorfluter Übertritt. Die Neffelbachgemeinden ent
nehmen m ittels drei Brunnen aus den pliocänen Sanden über 20 1/see (im  
Tagesdurchschnitt) hartes Wasser.

In  Schwerfen lag in  einem 3 m vom Botbach entfernten Brunnen der 
Spiegel um 0,5 m höher als im  Bach. Verf. schloß daraus, daß das Grund
wasser m it dem Bachwasser keine Verbindung habe. Jedoch kann eine solche 
sehr wohl vorhanden sein, da Gefälle gebraucht w ird, um die Widerstände 
zu überwinden, die der Schlamm im  Bachbett dem eintretenden Grundwasser 
entgegensetzt.

Aus einer Bohrung bei Ludendorf werden 4000 cbm/Tag ( =  46 1/sec) 
herausgepumpt und den südwestlich davon gelegenen Gemeinden zugeleitet.

Koehne.

Braunekämper: M ünchens G rund w a sse r u n d  d ie  W irk u n g  
se ine r B ew egungen a u f den B a u g ru n d . (Wasserkraft und Wasser
wirtschaft. 27. Jg. 1932. 20. H . 237—239.)

Die Grundwasserverhältnisse Münchens werden stark durch die Wehr
anlagen beeinflußt, die in  der Isar an der Maximiliansbrücke gebaut worden 
sind. Oberhalb des Wehres kann sich der Fluß nicht mehr tiefer einschneiden. 
Die Sohle der durchlässigen Schichten liegt hier tiefer als der Flußspiegel bei 
Niederwasser. Die Schwankungen der Brunnenspiegel sind hier stark von 
denjenigen des Flußspiegels abhängig und betragen im  M itte l 1,2 m jährlich, 
wobei die Hochstände in  die Sommermonate Juni, Ju li, August, die Tief
stände meist in  den Februar fallen. Die Geländeoberfläche liegt hier durch
schnittlich 4 m über dem mittleren Grundwasserstand. Das Wasser berührt 
besonders bei Hochwasser die Fundamente von Gebäuden.

Unterhalb des Wehres hat der Fluß sein B ett von 1850—1887 so ver
tie ft, daß sein Spiegel um 5 m und der Grundwasserspiegel um 2 m sank. Der 
Fluß schnitt sich in  den dichten F linz ein, so daß der Zusammenhang zwischen 
Fluß und Grundwasser n icht mehr so eng ist.

An den Austrittsstellen von Quellen und Dränungen findet man trübes 
Wasser, ein Beweis, daß das Wasser feine Teilchen m it sich fü h rt; das w ird 
durch Erschütterungen, wie sie der moderne Verkehr m it sich bringt, be
günstigt. Die im  Sand und Kies eingelagerten Feinsandbänder können vom 
Wasser durchbrochen und ausgespült werden. So zeigten sich im  Wasser in  
Kiesgruben Trübungen bei stoßweiser Belastung. Haben die Auswaschungen 
eine gewisse Größe erreicht, so kann plötzlich der Boden sich setzen; Pfeiler 
senken sich, Bisse reißen auf. Außerdem vermindert das Grundwasser die 
innere Beibung im  Boden. Bei Probebelastungen setzte sich der belastete 
Pfahl, wenn das Grundwasser stieg. Tiefe Lage des Grundwasserspiegels im  
Stadtgebiet is t um so mehr erwünscht, je mehr der moderne Verkehr den 
Boden erschüttert. Koehne.
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W a lth e r:  B e o b a c h tu n g e n  ü b e r d ie  G rundw asse rbew egung  
h in te r  e ine r d ic h te n  U fe rw a n d  im  T id e g e b ie t. (Die Bautechnik. 
Jg- 10. 1932. 495—497. M it 8 Abb.)

Durch zahlenmäßige Angaben und Zeichnungen w ird  erläutert, wie 
sich der wechselnde Druck des Meerwassers im  Untergründe unter einer tie f
reichenden, wasserdichten Wand hindurch fortpflanzt. Koehne.

Joh. Lütjen: D ie  S chw an kung en  d e s  G rundw asse rs  in  
M e c k le n b u rg . (Inaug.-Diss. Eostock 1931. 79 S. M it 4 Taf.)

Nachdem schon frühere Grundwasserstandsmessungen aus Mecklenburg 
von ^Ass veröffentlicht worden waren, hat Verf. die Monatsmittel der Grund
wasserstände aus den Abflußjahren 1912—1930 von einer großen Anzahl 
von Brunnen aufgetragen. Die meisten Brunnen liegen im  Geschiebemergel 
und zeigen daher starke, von der Wasserentnahme aus den Brunnen mehr 
oder minder beeinflußte Schwankungen. Nur ein kleiner Teil der Brunnen 
liegt in  SandaufSchüttungen und zeigt v ie l geringere Schwankungen. Yerf. 
unterscheidet zwischen dem „Charakter“  der Kurven, der je nach den ört
lichen Verhältnissen bei den verschiedenen Brunnen verschieden ist, und 
dem sich über eine Reihe von Jahren erstreckenden „V erlau f“ . Die Spiegel 
werden von den Niederschlägen und —  besonders in  den Lehmgebieten — 
von der Temperatur, die einen Anhalt zur Beurteilung der Verdunstung gibt, 
beeinflußt. Koehne.

T h ien em an n : G ru n d w a sse rsch w a n ku n g e n  in  N o rd d e u ts c h 
la n d . (Naturwissenschaften. H. 22/24. 1932. 426—428.)

In  ausgedehnten Teilen Norddeutschlands, besonders im  Oder- und 
rtnegebiet, sind die Spiegel zahlreicher kleiner, eines oberirdischen Ab- 

v^ SCS elltbehrender Seen zeitweise stark gestiegen. Verf. zieht daraus 
e weiter gehende Schlüsse auf die Grundwasserstände, als nach seinen 

Unterlagen möglich war. Koehne.

in  l ^ U9ri" ^"h !enem ann: S chw an kung en  des G rund w a sse rs tan des  
f  w  ?r  ^ eul;scl l l aud  w ä h re n d  de r le tz te n  J a h rz e h n te . (Archiv 

ydrobiologie. 25. 1932. 345— 428. M it Taf. X I I — XV.)

Seen^S ^ aTlde^  s*ch um hydrobiologische Untersuchungen in  „abflußlosen“  
wechs IC 1̂ erun£en *ler Seenablagerungen, die je nach dem Wasserstand 
SenkSC 1 1 l l m Stimmungsbilder aus Überschwemmungsgebieten, die in  
P pp- ieini° 1116 ^ rä d is c h e  V orflu t liegen. Grundwasserstandsmessungen und 

0 a esungen lagen dem Verfasser n icht vor. Koehne.

des pUdw' 9 ' N euere B e o b a c h tu n g e n  ü b e r d ie  V e rä n d e ru n g e n  
B ra  ru iJ^w asserst andes in  den ö s t lic h s te n  T e ile n  der P ro v in z  

enburg . (Wasserkraft und Wasserwirtschaft. 19. H. 1932. 220—223.)

trock^6r^' we^ ere Messungen des Wasserstandes in  früher großenteils 
nomm11611' S-'^ mfchrcren Jahren aber überschwemmten Senken vorge- 

men. Die Verhältnisse bis September 1929 hatte er schon in  einem

II. 5 *
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früheren Aufsatz in  der gleichen Zeitschrift (H. 17. Jg. 1930. S. 232) ge
schildert. Das Wasser is t seit Juni 1930 gestiegen, erreichte aber den Höchst
stand vom W inter 1927/28 nicht wieder. Verf. fü h rt die Schwankungen auf 
solche der Niederschläge zurück. Außerdem wirken auch Entwässerungs
gräben sein. Koehne.

Rudolph: Zum  P ro b le m  d e r u n te r ird is c h e n  S pe isung  vo n  
Seen. (Inaug.-Diss. Jena 1931.)

Unterirdische Speisung nim m t Verf. in  denjenigen Fällen an, in  denen 
die unterirdischen Zuflüsse fü r den Wasserhaushalt eines Sees und die Tempera
tu r und chemische Beschaffenheit des Seewassers von wesentlicher Bedeutung 
sind. E r hat die L ite ra tur daraufhin durchgearbeitet. Koehne.

T iham er Gedeon: H y d ro lo g is c h e  B e o b a c h tu n g e n  aus dem  
s ü d ö s tlic h e n  T e il des V ö rte s -G e b irg e s . (Hidrologiai Közlöny =  Zs. 
f. Hydrologie. X I  fü r 1931. Budapest 1932. 73—87.)

Aus dem Trias-Hauptdolomit brechen auf verhältnismäßig kleinem 
Raum zahlreiche Quellen, die früher zwei kleine Mühlen getrieben haben. 
Ihre Schüttung im  Jahre 1930 wurde auf 1 700 000 m3 geschätzt. Verf. be
handelt die Abhängigkeit dieser Quellen von den Niederschlägen sowie die 
Wasserversorgung aus dem Dolomit.

Die Wassererschließung aus jüngeren Schichten w ird noch kurz erörtert.
Koehne.

Csegezy: D ie  G rund w ä sse r vo n  Szeged u n d  U m g eb ung  vom  
h y g ie n is c h e n  G e s ic h ts p u n k t. (Hidrologiai Közlöny =  Zs. f. Hydro
logie. X I  fü r 1931. Budapest 1932. 67—72. M it Zahlentafeln.)

In  Szeged geben die artesischen Tiefbrunnen gutes, die Flachbrunnen 
dagegen soda- und glaubersalzhaltiges, bitteres Wasser. In  manchen Stadt
teilen holen sich die Einwohner das Wasser zum Trinken und Kochen aus 
entfernten Tiefbrunnen, verwenden aber zum Reinigen das Wasser ihrer 
Flachbrunnen. Die Flachbrunnen der A ltstadt sind aber stark verunreinigt 
und an Kalk- und Magnesiasalzen angereichert, die durch Abwässer aus dem 
Boden löslich gemacht und ausgelaugt werden. Das obere Grundwasser is t 
daher außerhalb der Stadt weich, innerhalb der Stadt aber sehr hart.

Koehne.
b) Auflösung und Absatz.

Stolberg: D ie  H ö h le n  im  B ie ls te in  b e i R ü b e la n d  (H arz). 
(M itteil, über Höhlen- und Karstforschung. Berlin 1932. 81—103. M it 
6 Abb.)

Die Höhlen im  Bielstein, die Baumannshöhle und die Hermannshöhle, 
bildeten ursprünglich ein zusammenhängendes System, das die Bode durch 
ihre Erosion in  drei Teile zerschnitten hat.

Eine obere Lage, etwa 30—45 m über Talsohle, besteht aus niedrigen, 
oft röhrenartigen, nur kriechend zurückzulegenden Erosionsgängen.

Auf 25 m über Talsohle liegt der Eingang der Bielshöhle. Ihre Haupt
strecke liegt 18—26 m tiefer und reicht somit bis zum Bodespiegel hinab.
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Im  Zusammenhang m it ih r stehen weitere Höhlen der unteren Lage. Eigeh 
is t ihnen ein Wechsel zwischen labyrinthischen Erosionsröhren und Klüften.

Das Gestein ist oberdevonischer Korallenkalk (Iberger Kalk) von etwa 
75 80 m Mächtigkeit. Koehne.

C ram er, Helmuth: Über den Einfluß der Wellengleitung auf die Formen 
der Gesteinsauflösung. (CB1. Min. 1932. B. 568—571.)

^ehm ann, O tto: Die Hydrographie des Karstes. A uf einfach entwickelter, 
Physikalischer und hydraulicher Grundlage bearbeitet (X V I +  212 S., 
78 Abb. im  Text und 3 Kartenbeilagen. Verlag von Franz Deuticke, 
Leipzig und Wien 1932. Preis RM. 20.— , geb. RM. 22.40.)

W ernekke: E in e  u n te r ird is c h e  H ö h le  m it  Z ugang d u rc h  
ein en  P ersonenau fzug . (Geologie und Bauwesen. 4. Wien 1932. 212 f.)

Im  Nationalpark des Staates Neu-Mexiko liegt eine bisher mühsam zu
gängliche Höhle von gigantischen Ausmaßen (lichte Höhen bis 200 m, Gänge 
ca. 80 km lang) m it den üblichen Sinterbildungen. Sie wurde durch einen 
lotrechten, 230 m tiefen Personenaufzug zugänglich gemacht. Einzelheiten 
der technischen Ausführung. Die dauernd 13° warme Höhlenluft w ird zur 
Wärmung bezw. Kühlung der Räume obertags verwendet. Kieslinger.

Friedrich Stolberg: A k t iv e  W asse rh öh len  im  H arz . I I .  (T ro g 
s te in z u f lu ß h ö h le  m it  k le in e r  T ro g s te in h ö h le , H im m e lb e rg 
h ö h le n  I  u n d  I I ,  H im m e lre ic h h ö h le .)  (M itteil, über Höhlen- und 
Karstforschung. Jg. 1932. 33—39.)

Durch besondere Größe, nämlich 170 m Länge, 80 m Breite und 15 m 
Höhe, zeichnet sich die Himmelreichhöhle aus, die man beim Bau eines Tunnels 
zwischen den Stationen E llrich und Walkenried der Strecke Nordhausen— 

der d 6lm antra^  wurde von einem unterirdischen Bach durchflossen, 
j W Htelteich und den Pontelteich verbindet und den man zur Sicherung
der Bahnlinie m einen Stollen verlegte. Koehne.

, J" Eriksson: D en k e m is k a  d e n u d a tio n e n  i  S verige . [D ie 
Denudation in  Schweden.] (Stat. Met. I ly d r. 5. Nr. 3. 96 S. M it 
Stockholm 1929. Zusammenfassung und Inhaltsverzeichnis in  

ranzosischer Sprache.) Vgl. auch das Ref. dies. Jb. 1931. I I .  354/5.

die rE t' ! a ,36° °  Hauptanalysen von Fluß wasserproben aus Wassergebieten, 
e,r ' 'n ^  % des schwedischen Landareals einnehmen. Die Hauptanalysen 

gj11 ^^Untersuchungen betreffen vornehmlich den Gehalt an Kalk, Magne- 
um, A lor, Schwefelsäure und Kohlensäure. Die Menge der im  Flußwasser 

j ,  ü^ en Bestandteile w ird im  Durchschnitt pro Jahr umgerechnet und in 
j ar en e*noeHagen. Was zu erwarten war, w ird bewiesen, daß nämlich die 

^  -mische Denudation in  Kalkgebieten die höchsten Beträge erreicht. Die 
enge aufgelöster unorganischer Bestandteile schwankt im  Durchschnitt 

7 28 1 ZW*sc*len 67,05 Tonnen, berechnet auf den Quadratkilometer, und
j ’ „  °nnen. Der höchste W ert wurde erreicht im  Gebiete von Tommarpsan 

c onen. Der niedrigste Gehalt liegt bei Lekebergaan in Västmanland.
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Der Gehalt an aufgelösten unorganischen Bestandteilen n im m t in  Gebirgs- 
wassersystemen (relativ) und in  kalkarmen Waldgebieten ab. E r steigt aber 
in  Flußsystemen, deren Nebenwässer Gebiete durchfließen, die in  der Be
wegungsrichtung des Inlandeises von kalkreichen Gegenden gelegen sind. 
Die Einzelwerte an unorganischen Bestandteilen verteilen sich in  folgender 
Weise: K a lk  zwischen 27,75 Tonnen pro Jahr und Quadratkilometer und 
0,86 Tonnen pro Jahr. Magnesia zwischen 1,97 und 0,45. Chlor zwischen
5,27 und 1,01. S03 liegt zwischen 11,13 und 0,32, und C03 hat Werte zwischen 
15,06 und 0,78 Tonnen pro Jahr und Quadratkilometer. So stark die Menge 
der anorganischen gelösten Bestandteile schwankt, so gering die Sachwankungen 
in  der Mengenänderung der organischen Bestandteile. Auf Angabe von Einzel
beispielen muß verzichtet werden. Der Gesamtbetrag der chemischen Denu
dation von Schweden w ird vom Verf. m it 10,7 Millionen Tonnen pro Jahr 
angegeben. Unorganische Bestandteile 6,14 und organische 3,93 Millionen 
Tonnen pro Jahr. Im  einzelnen wurden fü r die unorganischen Bestand
teile berechnet: Kalkerde 1,57 Millionen Tonnen, Chlor 0,93 Millionen Tonnen, 
SOs 0,68 Millionen Tonnen und Kohlensäure 1,43 Millionen Tonnen. Die 
Gesamtschätzung ergibt einen Denudationsbetrag von 22,5 Millionen Tonnen 
unorganischer und organischer aufgelöster Bestandteile pro Jahr und Quadrat
kilometer. Rudolf Schreitor.

c) Tiefenwasser (einschl. Mineralquellen).
M aie r, W ilhelm: Vergleichende Untersuchungen über die Thermalsinter 

von Böttingen und Steinheim auf der Schwäbischen Alb, Karlsbad und 
Vichy. (M itt. Ver. f. Naturw. u. Mathematik in  U lm  a. D. 1931. 20. 
37— 79. M it 21 Fig.) — Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  512/13.

M ik a w a , Itsuro: On Underground waters in  the A kita  Oil-Field. (Journ. 
Geol. Soc. Tokyo 1930. 37. 639—659.) —  Nach kurzem Auszug in  Japan. 
Journ. of Geol. and Geogr. 8. Tokyo 1931/(32) is t das Wasser sehr reich 
an CI und Na; es fü h rt geringe Beträge von S04. Ca und Mg gefunden. 
C02 sehr gering, wodurch sich dies Vorkommen sehr von anderen Ländern 
unterscheidet.

W e lls , F. G.: A  prelim inary report on the artesian water supply of Memphis. 
(U. S. Geol. Surv., Water Supply Paper. 638. A. Washington 1931. 
34 S. M it Karte.)

H . F. From m urze: F lo w in g  B ore ho les  in  th e  R e h o b o th , 
G ibe on  and G obab is  D is t r ic ts ,  S o u th -W e s t-A fr ic a . (Trans, of 
the Geolog. Soc. of S.Africa. 34. Johannesburg 1931.)

In  Deutsch-Südwestafrika am Auob bei Mariental liegt ein großes Gebiet 
m it artesischen und n ich t artesischen Tiefbrunnen. Die Gesamtergiebigkeit 
aller dieser Brunnen w ird  auf 520 1/sec geschätzt; sie ist im  allgemeinen 
im  Spätsommer am größten (nach der Regenzeit).

Die Wassermengen der aus dem Windhuker Bergland hin  und wieder 
abkommenden im  Einzugsgebiet versiegenden Flüsse dringen in  die Sand
steine der Ecca-Schichten (Karruformation) ein, die von blauem Schieferton 
überdeckt sind.
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Der Druck des gespannten Wassers in  diesen Sandsteinen hat durch 
die Entnahme so nachgelassen, daß eine weitere Senkung nicht zulässig ist.

Koehne.
Stooff: V om  47. B a ln e o lo g e n -K o n g re ß  in  B ad  S a lz u fle n . 

(Wasser und Gas. 23. Jg. 32—34.)

M estw erdt sprach über die Heilquellen von Driburg, Eilsen, Lipp- 
springe, Meinberg, Nenndorf, Öynhausen, Pyrmont, Rothenfelde, Salzuflen 
u - a- E r hä lt das Wasser in  der Hauptsache fü r vados, die Kohlensäure fü r 
juvenil, die Salze fü r aus dem Zechstein stammend.

Gr ü n e w a ld  sprach über die Geologie der Weserbäder.
H aer tl  empfahl, die Kohlensäurequellen möglichst tie f mittels Schacht 

und Bohrloch zu fassen und in  einem geschlossenen trichterförmigen Raum 
austreten zu lassen.

F resenius  sprach über den Zustand der Kohlensäure und der Kiesel
säure in  Mineralwässern, B e n a t t  über quantitativen Nachweis der Kohlen
säure.

H arrassowitz wies darauf hin, daß besonders in  Deutschland eine An
zahl von Chlorcalciumquellen Vorkommen, die durch Mischung von Koch
salz und Gips, auch Bittersalzlösungen entstanden sind.

Genser  sprach über radioaktive Quellen. Koehne.

J- Schiller: E in  neues K e n n ze ich e n  fü r  d ie  W irk u n g  von  
H e ilq u e lle n . (Umschau. 36. 1932. 605.)

Die spezifische Wirkungsweise des Wassers von Heilquellen dürfte 
sich an dem Verhalten der Mikroorganismen, die stets auf die Beschaffenheit 
des Wassers scharf reagieren, besonders auswirken. Verf. untersuchte daher 

as Gasteiner Wasser in  seiner W irkung auf pflanzliche und tierische Klein- 
ewesen. Eine Anzahl Reagenzgläser wurde m it gleichen Mengen von 
ermalwasser und Gasteiner Trinkwasser aus der dortigen Wasserleitung 
8 s e '■ Jedem Gläschen wurden 2 ccm eines gelblichen Teichwassers 

^u&esetzt. In  dem Gläschen m it Leitungswasser tra t in  2—3 Tagen eine 
l 0 n™ a e ^M teren t wicklung auf, während im  Thermalwasser durch 8 bis

agc eine so reichliche Entwicklung vor sich ging, daß es die doppelte 
Menge an Lebewesen enthielt.

as Gasteiner Mineralwasser enthält nur Spuren mineralischer Stoffe.
. rf  6 |e F'bcnswichtigen Pflanzennährstoffe, wie Phosphor und Kali, 

ßln p T  *n ^ uren vorhanden oder fehlen wie Stickstoff. Deshalb genügt 
, 6r e an Salzen nicht zur Entwicklung pflanzlichen Lebens. Auch 
as arte Leitungswasser stammt, wie das 45° Wärme aufweisende Thermal

wasser, aus dem Gneisgebirge. Es muß in  bezug auf Mineralstoffe ebenso 
arm sein.

M it den zugesetzten 2 ccm Teichwasser, das reich an Organismen war, 
a er auch reich an Nährstoffen, kamen auch die letzteren in  das Versuchs- 
S aschen. Da nun die Organismen nicht im  Leitungswasser, sondern im  Ther- 
ma wasser zu lebhafter Entwicklung gelangten, w ird  die W irkung der Gasteiner 

ermalquellen auf die hohe R a d io a k t iv i tä t  zurückgeführt. Gasteiner 
thermalwasser hat 308 M.E. M. Henglein.
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P. G. Liégeois: L ’ a n h y d r id e  c a rb o n iq u e  n a tu re l,  les fa il le s  
e t les sondages. (Bull. Soc. Belge Géol. 41. 1931. 36— 41.)

Es handelt sich darum, eine Kohlensäure fördernde Bohrung nieder
zubringen. Verf. te ilt  einige Vorschläge m it. Es ergibt sich, daß nur die 
Quellen von Bru und Marie-Henriette fü r eine industrielle Verwertung in  
Frage kommen. Barisart bleibt noch der günstigste Ort für Bohrungen, 
weil man sich, vom geologischen Standpunkt aus betrachtet, am K ontakt 
Salmien— Revinien des Ardennenmassivs befindet. M. Henglein.

J. Weszelszky: Ü b e r d ie  R a d io a k t iv i tä t  de r S ä u e rlin g e  von  
B a la to n fü re d . (Hidrologiai Közlöny. Budapest 1932. 59.)

Die kohlensäurehaltigen Quellen des Badeortes Balatonfüred steigen 
an der Kreuzung eines Längs- und Querbruches empor. Das wasserliefernde 
Gestein is t der permische rote Sandstein, über dem Werfener Schiefer lagern. 
Die Quellen schütteten im  Januar 1893 je 19—20 hl/Stunde. Der Radium- 
emanations-Gehalt der 4 Quellen schwankt zwischen 10,1 Eman und 2,78 Mache- 
Einheiten im  L ite r, das is t ein den durchschnittlichen Gehalt der kalten Säuer
linge übersteigender Wert. Der überdurchschnittliche Radiumemanations- 
Gehalt der Balatonfüreder Säuerlinge stammt nach Ansicht des Verf.’s aus 
dem durch das Wasser heraufheförderten Radium, das von dem an der Ober
fläche des permischen Sandsteins befindlichen Fe20 3 gebunden wurde.

F. Denner.

4. Technisch-hydrologische Fragen.
Prytz: M essung de r W a s s e rfü h ru n g  vo n  D rä n s trä n g e n . 

(Ingeniurvidenskabelige Skrifter. A. Nr. 27. Kopenhagen 1931. 40 S. In  
deutscher Sprache.)

Bauliche Einzelheiten und Handhabung der Meßgeräte. Koehne.

Eschenbach : E in e  e rh e b lic h e  L ü c k e  im  W assergese tz. 
(Deutsche Wasserwirtschaft. 1932. Nr. 10 192—194.)

Eine Friedhofsverwaltung hatte Klage erhoben, weil ihren Brunnen 
durch den Bau einer Untergrundbahn jahrelang das Wasser entzogen worden 
war. Die Klage wurde in  allen Instanzen abgewiesen. Das Reichsgericht 
führte aus, daß es sich n icht um eine „dauernde“  Zutageförderung von Wasser 
handele, also schon aus diesem Grunde die Klage abzuweisen sei.

Bei dieser Rechtslage sind auf die Selbstversorgung m it Grundwasser 
angewiesene Gewerbebetriebe sowie landwirtschaftliche Betriebe schwer 
gefährdet.

Es is t daher nach Ansicht des Verf.’s nötig, das Gesetz dahingehend 
zu ergänzen, daß bei jeder stärkeren und nicht nur ganz kurze Zeit dauernden 
Ableitung von Grundwasser der Unternehmer schadenersatzpflichtig gemacht

Kochnc.

Hünerberg: U n te rs u c h u n g e n  ü b e r d ie  E n tw ic k lu n g  z e n tra le r  
W a sse rve rso rg u n g e n  in  D e u ts c h la n d  s e it  dem  J a h re  1911. 
(Diss. Techn. Hochschule Dresden. München 1932.)
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Verf. hat reiches statistisches Material bearbeitet und behandelt Wasser
bedarf und Wasserverbrauch, Betriebsfragen und dergl. Koehno.

G ährs: D ie  w a s s e rw ir ts c h a ft lic h e n  G ru n d a u fg a b e n  u n d  ih re  
W a n d lu n g en in  ne ue re r Ze it. (Deutsche Wasserwirtschaft 1932. 95, 96.)

Der Neubau der Wasserstraßen t r i t t  in  den Hintergrund. W ichtig is t 
dagegen die Wasserwirtschaft bei der Umsiedlung der Bevölkerung, die den 
Zweck hat, ih r besser gegen Krisen gesicherte Lebensbedingungen zu ver
schaffen (Landesplanung). Koehne.

T ren e l: U n te rs u c h u n g e n  ü b e r das L a u b h o lz s te rb e n  b e i 
Wesel. (Zs. f. Forst- und Jagdwesen. 64. Jg. 1932. 488—494.)

Das Grundwasser steht in  geringer Tiefe unter F lu r und enthält 
Schwefelwasserstoff. Steigt es, so sterben die Bäume ab. Z. T. gelang es, 
das Sterben durch Entwässerung aufzuhalten. Bei der Försterei Bruckhausen 
wird erwähnt, daß die vorhandenen zahlreichen E n tw ä s s e ru n g s g rä b e n  
tß i t  J a h rz e h n te n  n ic h t  g e rä u m t w o rd e n  s ind .

T b e n e l  erklärt den hohen Grundwasserstand durch undurchlässigen 
Ton im  Untergrund und Ortsteinbildung. Abhilfe läßt sich nur durch künst
liche Regelung des Grundwasserstandes schaffen. Koehne.

Oberverwaitungsgericht Berlin: Z u ta g e fö rd e ru n g  u n te r i r d i 
schen W assers u n d  m it te lb a re  A b le itu n g  vo n  W asser aus e inem  
W asse rlau f. (Zs. f. Agrar- und Wasserrecht. 17. H. 2. Berlin 1932.130—135.)

Die Stadt T. betreibt ein Wasserwerk in  einem von den Flüssen K. und 
M- gebildeten Geländedreieck. Die Brunnen nähern sich der K . z. T. bis auf 
10 m. Die Landesanstalt fü r Wasser-, Boden- und Lufthygiene schloß aus 
der Tatsache, daß die Temperaturen zwischen 6 und 16° C schwankten, daß 
das aus den Brunnen geförderte Wasser aus dem Flusse stammen müsse; 
echtes Grundwasser hätte höchstens um 4° C, aber nicht um 10° C schwanken 
können. Die Sicherstellung des Rechtes zur Zutageförderung unterirdischen 
Wassers wurde demzufolge abgelehnt. Die Stadt hätte außer dieser Sicher
stellung noch die Verleihung des Rechts auf mittelbare Ableitung von Fluß
wasser beantragen müssen. Koehne.

Sohmick: G rü n d u n g e n  in  o ffe n e r B a u g ru b e  im  u n d  am 
s trö m e n d e n  W asser. 5. W a s s e rh a ltu n g  u n d  G ru n d w a sse r
absenkung. (Die Wasserwirtschaft. 25. Jg. Wien-München. 349—350, 
358—363.)

Um die Schäden zu vermeiden, die bei Grundwassersenkung in  der 
Nachbarschaft entstehen können, is t es häufig ratsamer, die Spundwände 
bis auf eine wasserdichte Schicht niederzutreiben oder eine solche durch 
chemische Verfestigung künstlich herzustellen. Koehne.

Bock: S ic k e r lin ie n  be i hohen K a n a ld ä m m e n . (Bautechnik.
1932. H. 20. 259—262. M it 6 Abb.)
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Unter „Sickerlinien“  sind die Spiegellinien im  Querschnitt eines Dammes 
zu verstehen, die sich unter dem Einfluß des E in tritts  von Kanalwasser 
in  den Untergrund einstellen.

Verf. benutzt die gebräuchliche Formel, nach der der Wasserspiegel 
zwischen Kanal und Seitengraben eine Parabel bildet, deren gedachter Scheitel 
in  der Sohle der wasserführenden Schicht liegt. Die aus dem Kanalbett ab
fließende Wassermenge je Kilometer Kanallänge is t nach den Erfahrungen 
am Weser—Datteln-Kanal bei einigermaßen guter Abdichtung der Kanal
sohle 18,5 1/sec.km. Unter Zugrundelegung dieser Zahl hat Verf. nun die 
Standrohrspiegellinien in  einem Damm fü r verschiedene Durchlässigkeiten 
berechnet. Wesentlich fü r die Lage der Spiegellinie is t der Seitengraben. 
Es kommt darauf an, daß die Spiegellinie und möglichst auch der ih r auf
sitzende Kapillarsaum unter der Bodenoberfläche bleibt.

Beim Wesel—Datteln-Kanal wurde die Spiegellinie durch Standrohre 
erm ittelt. Sie begann infolge der guten Dichtung e rs t e tw a  3 m u n te r  
dem  K a n a ls p ie g e l. Anfänglich schnitt sie den Kanalfuß, bis man sie 
durch Vertiefung des Seitengrabens senkte. Die Spiegellinie im  Jahre 1929 
vor Tieferlegung des Seitengrabens war fast gerade, nach oben leicht konkav, 
entsprach also nicht der gebräuchlichen und noch weniger der jAHN’schen 
Parabelformel. Im  Jahre 1930 nach Tieferlegung des Grabens war die Linie 
in  kaum merklichem Grade nach oben konvex.

Bei Erddämmen, die fü r Talsperren errichtet werden, kom m t es darauf 
an, einerseits durch Dichtungen den Wassereintritt möglichst niedrig zu 
halten, andererseits den luftseitigen Teil des Dammes möglichst gut zu ent
wässern. Koehne.

Völker: A b d ic h tu n g  des re c h te n  M a u e rflü g e ls  de r L in g e se - 
ta ls p e r re  u n d  des a n sch ließ en de n  B erghanges im  J a h re  1930. 
(Wasserkraft und Wasserwirtschaft. 17. H. 27. Jg. 1932. 193—196.)

Der Felsuntergrund bestand größtenteils aus Lenneschiefer, dessen feine 
Fugen durchweg m it lehmigen Einlagen gefüllt waren. Am  rechten Berghang 
stand aber auch Grauwackenschiefer in  festen Bänken an. Diese waren von 
oben offenen, senkrecht in  die Tiefe gehenden, sich nach unten verengenden 
Fugen durchsetzt. Sie strichen parallel zur Talrichtung von der Wasserseite 
zur Luftseite. Lehm war darin nur vereinzelt vorhanden. Die Ausfüllung 
dieser Fugen m it dichten Stoffen verursachte große Kosten. Koehne.

Scupin: E in e  T ie fb o h ru n g  a u f W asser im  P o rp h y r  des 
P e te rsberges b e i H a lle  (Saale). (Zs. f. prakt. Geol. 40. Jg. Febr. 1932. 
21—26.)

A u f dem Petersberge soll fü r eine geplante Lungenheilstätte Wasser 
erschlossen werden. E in  Rutengänger hatte in  38—46 m Tiefe an einer Stelle 
Wasser verheißen. Man mußte bis 130 m Tiefe bohren und erschloß schließlich 
3 1/sec. Die Kosten betrugen 18mal so viel, als man veranschlagt hatte. 
Sc u pin  hat die von K o ehne  eingeführte Bezeichnung „Wasserführer“  s ta tt 
der irreführenden als „Wasserträger“  übernommen. Koehne.
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L in k :  Talsperren und ihre E inwirkung auf die Wasserversorgung an der
Ruhr. (Das Gas- u. Wasserfach. Nr. 30. 1932. 601 ff.)

S chm ick: D ie  W asse rve rso rg u n g  des In d u s tr ie g e b ie te s  von  
N o rde n . (Vortrag.) (Das Gas- u. Wasserfach. Nr. 32. 1932. 637.)

Die Wasserversorgung des Industriegebietes von Norden her w ird  von 
den beiden nördlich der Lippe gelegenen Wassergewinnungsanlagen der Werke 
Haltern und Holsterhausen geleistet. In  dem Vortrag is t das Wasserwerk 
Haltern, das zum Versorgungsgebiet des Wasserwerks Gelsenkirchen gehört, 
beschrieben. Das gesamte Versorgungsgebiet hat eine Größe von etwa 
1300 km 2, umfaßt 77 Stadt- und Landgemeinden und eine Bevölkerung 
von etwa 1 280 000 Menschen. Etwa 76 % der Förderung dient zur Versorgung 
von 69 Zechen m it 91 Schachtanlagen und 30 größeren industriellen Werken. 
Im  Jahr 1931 betrug die Gesamtförderung des Wasserwerks Gelsenkirchen 
106 193 000 m3, davon leistete Haltern 28 487 000 m3. Der erste Ausbau 
von Haltern erfolgte als reines Grundwasserwerk fü r eine Tagesleistung 
von 60 000 m3 =  17 M ill. m3/Jahr. Die Wasserfassung erfolgt durch 38 Rohr
brunnen von 35 m Tiefe und 40 m Abstand voneinander. Da die südlich der 
Wassergewinnungsanlagen gelegene Lippe infolge ihres Salzgehaltes für 
Wassergewinnungszwecke ungeeignet ist, so wurden schon in  den Jahren 
1912—1914 Versuche der künstlichen Anreicherung des Grundwassers durch 
Versickern von geeignetem Oberflächenwasser gemacht. Hierzu wurde 
Wasser der Stever, des von N kommenden Nebenflusses der Lippe, verwendet. 
Im  Stevertal wurde ein Stauraum, der auf 9 400 000 m3 ausgebaggert wurde, 
geschaffen. Das aufgestaute Wasser w ird  einem System von 18 Filterbecken 
mit  einer Oberfläche von 225 000 m3 zugeführt, dort zum Versickern gebracht 
l,nd in den zugehörigen 167 Brunnen gewonnen. M it dem unterirdischen 
Stauraum von etwa 4 000 000 m3 zusammen steht ein Vorratsraum von 
15 100 000 m3 zur Verfügung. Hierdurch is t die Möglichkeit gegeben, in 
lrockenzeiten die Wassergewinnung in  Haltern von 17 000 000 auf 
80 000 000 m3 zu steigern. Von 1927—1930 wurden die Arbeiten zum Bau 
der Stevertalsperre ausgeführt. Der in  der vom Wasser bedeckten Fläche 
abgeräumte Mutterboden wurde dazu verwendet, im  Oberlauf der Stever 
und des Mühlenbaches die fü r die Landwirtschaft unentbehrlichen Wiesen, 
die infolge des Staues hätten versumpfen müssen, aufzuhöhen. Das Wasser
werk hat das Recht, den Stausee unter Vorabgabe von 200 1/sec in  das Unter
wasser des Stever zur Anreicherung bis zu 2m3/sec zu entnehmen und den 
See entsprechend abzusenken. Der See wurde erstmalig am 16. August 1930 
gefüllt. j .  Denner.

N erre ter: W asse rve rso rg u n g  im  m it t le r e n  R u h rk o h le n 
b e z irk  m it  be son de re r B e rü c k s ic h tig u n g  der S ta d t Essen. (Das 
Gas- u. Wasserfach. Nr. 33. 1932. 653.)

Die Wasserversorgung des m ittleren Teiles des niederrheinisch-west
fälischen Steinkohlenbeckens erfolgt in  der Hauptsache aus den 5 großen 
Wasserwerken Gelsenkirchen, Dortmund, Mühlheim, Bochum und Essen.
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Hand in Hand m it dem großen Aufschwung der Kohlen- und Eisenindustrie 
und dem rasch aufblühenden Bergbau mußte auch die Wasserversorgung 
gehen. So entstand im  Laufe der Jahre eine Anzahl von großen Ruhrwasser
werken. Die Wasserwerke entnahmen ih r Wasser den 5—6 m mächtigen 
unter einer 1— 3 m starken Lehmschicht liegenden Ruhrkiesen. Das hier 
geförderte Grundwasser war in  der Hauptsache uferfiltriertes Flußwasser. 
Die Leistungsfähigkeit der stark beanspruchten Wassergewinnungsanlagen 
hielt im  Laufe der Zeit n icht mehr Schritt m it den Anforderungen der Zeit. 
Besonders hei Niedrigwasserständen des Flusses und starker Verschlammung 
des Flußbettes, wo ein großer Teil des Spiegelgefälles zwischen Fluß und 
Fassung durch den Eintrittsw iderstand am Flußufer verloren ging, war die 
Leistungsfähigkeit der Wasserwerke stark gemindert. Die Folge war, daß 
die großen Ruhrwasserwerke, um die erforderlichen Wassermengen gewinnen 
zu können, sich genötigt sahen, immer mehr Ufergelände zu erwerben. Z. B. 
verfügt das Wasserwerk Dortmund heute über 4200 Morgen Grundbesitz 
m it 15 km einfacher Uferstrecke m it 371 Rohrbrunnen und 3 km  Sickerleitung, 
das Wasserwerk Bochum über 1100 Morgen m it 5 km Uferstrecke m it 
140 Rohrbrunnen und 2,5 km  Sickerleitungen. Aus wirtschaftlichen und 
hydrologischen Gesichtspunkten heraus wurde die bisherige Methode der 
Wassergewinnung durch U ferfiltra tion  zugunsten der Anreicherung des 
natürlichen Grundwasserstandes auf dem Wege der In filtra tion  von Fluß
wasser verlassen. Diese Methode wurde im  Ruhrgebiet erstmalig beim Wasser
werk Gelsenkirchen angewandt. Das Wasserwerk Essen war besonders im  
Trockenjahr 1911 dem gesteigerten Bedarf nicht mehr gewachsen. Es war 
eine Erweiterung der Wassergewinnung fü r eine zusätzliche Tagesleistung 
von 60 000 m3, steigerungsfähig auf 80—100 000 m3/Tag, erforderlich ge
worden. H ierfür waren 2 Projekte in  Aussicht genommen: 1. die Erbauung 
eines Grundwasserwerkes an anderer Stelle des Ruhrtales, 2. die Ausnützung 
des vorhandenen Gewinnungsgeländes durch ein System von Sickerbecken. 
[Verf. spricht von F ilte rb e c k e n , ich halte diesen Ausdruck nicht fü r ganz 
glücklich und schlage dafür Sickerbecken vor. Bei „F ilte r“  denkt man mehr 
an die Brunnenfilter. D. Ref.] W irtschaftliche Erwägungen führten zum 
zweiten Projekt, dessen R ichtigkeit heute durch die 20jährigen Erfolge vo ll
auf bestätigt ist. Bis heute besteht die Erweiterung der Wassergewinnung 
aus 14 Becken von je 270—540 m Länge und 14,1—21 m Sohlenbreite. Die 
ausgebaute Sickerfläche beträgt 90 000 m3. Bei vollem Ausbau auf 22 Becken 
können 145 000 m3 Sickerfläche untergebracht werden. Die Sickerbecken, 
deren Sohlen in der natürlichen Bodenschicht der Kiese und Sande, jedoch 
über dem m ittleren Grundwasserspiegel liegen, sind m it 50 cm hohem scharfem 
Rheinsand von 0,5—2 mm Korngröße gefüllt. Sämtliche Sickerbecken werden 
m it natürlichem Gefälle aus dem Spiek, einem toten Arm  des Ruhrstaues 
bei Spillenburg, beschickt. Die alten Sammelleitungen lieferten bei m ittlerem 
Niedrigwasser und 3 km  Uferstrecke etwa 30 000 m3/Tag. Die vo ll ausgebaute 
Sickerfläche von 145 000 m3 würde, wenn man 50 % davon in  Betrieb, 50 %  
zwecks Reinigung und als Reserve außer Betrieb rechnet, bei einer dreimonati
gen Laufzeit der Becken und einer m ittleren Filtergeschwindigkeit von 1 m3 
je ma und Tag 72 500 m3 täglich zusätzlich infiltrieren. Die Leistung der
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Uferfiltra tion kann also durch die künstliche Anreicherung auf über das Drei- 
iache gesteigert werden. J. Denner.

B ertram  (Danzig): D ie  T ro c k e n le g u n g  u n d  K u l t iv ie r u n g  des 
W e ic h s e l-D e lta s . (Mitteilungen der Deutschen Landwirtschaftl. Gesell
schaft. Stück 40. 1. Oktober 1932. S. 726.)

Das Weichsel-Delta gehört zu den Gebieten, die durch Anwendung 
künstlicher Trockenlegung, durch Schöpfanlagen entwässert werden müssen. 
Im  Weichsel-Delta liegen etwa 50 000 ha =  500 qkm Land tiefer als der 
Meeresspiegel, teilweise 1—2 m tief. Die übrigen, etwa 1000 qkm großen 
Landflächen des Weichsel-Deltas liegen nur unwesentlich über dem Meeres
spiegel. Das Weichsel-Delta is t als 100 %ige Kulturlandschaft anzusprechen. 
Dieses riesige Kulturwerk is t in  der Hauptsache vom Deutschen Ritterorden 
m der Zeit von 1310—1350 durchgeführt worden und gehört m it zu den 
größten kulturtechnischen Arbeiten aller Zeiten. Zahlreiche hölzerne W ind
schöpfwerke m it hölzernem W urfrad besorgten ein halbes Jahrtausend allein 
die Entwässerung des Weichsel-Deltas. Bald nach 1850 begann man die 
W indkraft durch Dam pfkraft zu ersetzen. E rst um 1900 herum wurden aus 
Metall hergestellte Wasserhebemaschinen in  größerer Zahl eingeführt, Kreisel
pumpen und neuerdings auch Schraubenpumpen. Das Ziel der neuesten Zeit 
geht dahin, die früher vorhandenen zahlreichen kleinen als Polder bezeich- 
neten Entwässerungsgebiete zu großen Einheiten m it großen Schöpfwerks
anlagen zusammenzufassen. Das neueste Großschöpfwerk, das sog. Linau- 
Schöpfwerk, entwässert eine Fläche von mehr als 20 000 ha und ersetzt 
30 kleine Anlagen. J. Denner.

p - G. Liégeois: Le p ro b lè m e  de l ’ a l im e n ta t io n  en eau p o ta b le  
de la  v i l le  de L iège . (Bull. Soc. Belge. Géol. 41. 1931. 95.)

Es werden die 4 Wassergewinnungsmöglichkeiten erörtert und die Frage 
aufgeworfen, wie die Stadt Lü ttich  fü r früh oder später m it trinkbarem 

asser versorgt werden kann. Dabei w ird  auf das Wasser von Hesbaye hin
gewiesen. M. Henglein.

H . Schwers: Le p ro b lè m e  de l ’ a l im e n ta t io n  en eau p o ta b le  
de la  v i l le  de L iège . (Ebenda. 200.)

Verf. v e r tr it t  den Standpunkt, daß, falls das Wasser der Alluvionen 
der Maas unzureichend sein sollte, man die unterirdischen Wässer in Limburg 
fassen müsse. Denn in  der Richtung Lanaeken—Lanklaer findet man 
im Sand ein steriles Wasser. Das Wasser der Sande und Schotter von Cam- 
pine könnte dem A lbert-Kanal entlang bis Lü ttich  geleitet werden. Es müßte 
nur von Eisen befreit werden. Das Wasser der Kreide sollte im  Krieg ver
wendet werden und im  Frieden zur Reserve dienen. NI. Henglein.

T h ie m , G.: Wasserversorgungsfragen in  Nordböhmen und die Vorerhebungen
fü r das neue Grundwasserwerk der Stadt Saaz. (Wasser und Gas.
Nr. 19/20. X X I I .  Jg. 1932. 794.)
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Jendrassik und Bolberitz : D ie  W a s s e rle itu n g e n  U n g a r n s ,  
(H idrologiai Közlöny =  Zs. f. Hydrologie. X I  f. 1932. 88 122.)

Von den 55 Städten Ungarns besitzen 27 Wasserleitung; davon 24 
eigene Wasserwerke. Weitaus am größten is t der Bedarf von Budapest m it 
rund 64 Millionen cbm/Jahr. Hier entnehmen flache Brunnen aus dem Kies 
neben der Donau das sog. Donaugrundwasser.

Für die Sammelwasserversorgung werden nur in  3 Fällen Quellen be
nu tz t; wichtiger sind Flachbrunnen und vor allem Tiefbohrungen. Ober
flächenwasser w ird unm ittelbar nur von zwei Wasserwerken verwendet. 
Von den 9 Wasserwerken m it Flachbrunnen haben 4 ihre Brunnen am Donau
ufer angelegt und gewinnen m ittelbar abgeleitetes, im  natürlichen Unter
grund filtriertes Donauwasser. Koohna.

Servizio  id rog ra fico i A n n a li id ro lo g ic i.  (U fficio idrografico del 
E . Magistrato alle acque Venezia.) Sezione D. —  Freatimetna. (Born 1932. 

120—127. M it 9 Abb.)
Es sind 52 Grundwasser-Meßstellen m it einfacher Ablesung und 5 m it 

Selbstschreibern versehene vorhanden. Abgedruckt sind die Monatsmittel 
und der höchste und tiefste Stand des Jahres sowie ih r Unterschied (Es- 
cursione annua). Bei jeder Meßstelle is t die Höhe über dem Meeresspiegel 
angegeben. Beigefügt sind Erläuterungen, in  denen die Grundwasserstande 
m it denjenigen der offenen Gewässer und der W itterung verglichen werden

In  den Abbildungen sind Ganglinien von 1925—1929 dargestellt, und 
zwar von Brunnenwasserständen im  Vergleich m it den Wasserständen der 
Piave, Brenta und Etsch. Koohna.

Eis und seine Wirkungen.
a) Jüngere Vereisungen.

F. K lute: K ö n n e n  P o lv e rs c h ie b u n g e n  u n d  die  S tra h lu n g s 
k u rv e  y o n  M. Milankovitch  d ie  le tz te  V e re isu n g  e rk lä re n ?  (Ber. 
d. Oberhessischen Ges. f. Natur- - und Heilkunde zu Gießen. Naturw. Abt. 

13. 1929. 31—48.)
Die im  Thema gestellten Fragen werden verneint. Die Ursache soll 

in  kosmischen Einflüssen liegen, in  der der Erde von außen zugeführten 
Wärme, deren Ursachen in Vorgängen in  der Sonne liegen, die w ir heute noch

. . . .  Erich Kaiser.nicht kennen.

K. Gripp: D ilu v ia lm o rp h o lo g is c h e  P rob le m e . (Zs. d. Deutsch.

Geol. Ges. 84. H eft 8. 1932. 628—635.)
Verf. wendet sehr verdienstvollerweise seit längerer Zeit sein Augen

merk einer besonderen A r t von Solifluktion, der Brodelbewegung des Bodens 
in  arktischen Gebieten, zu. Diese Erscheinung des Erdfließens findet auf 
ebenen Flächen statt. Sie setzt voraus, daß der Untergrund gefroren ist. 
Nach Verf. spielt die Dichteabnahme des Wassers bei 4—0° C eine Kolle bei 
jenem Erdfließvorgang. [Eeferentin möchte anregen, zu erwägen, ob es sich
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nicht vielleicht bei den eigenartigen, von R othpletz 1917 beschriebenen 
Oberflächenformen des Hochterrassen-Schotters bei Oberföhring, denen 
zahllose ähnliche Stellen im  Gebiete der voralpinen Vereisung an die Seite 
gestellt werden könnten, ebenfalls um Überreste fossiler Brodelbewegung 
handelt.]

Weiterhin beschäftigt sich Verf. m it der sog. „Steilwand-Zertalung“  im  
Harburger Hochgebiete (bei Hamburg). Für die la n g e n  Trockentäler in 
altdiluvialen Gebieten hä lt Verf. fließendes Wasser über Dauerfrostboden 
und damit verbundene Erosion im  Auftauboden fü r verantwortlich. Die 

teilhang-Zertalung, welche k u rz e  Trockentäler m it sehr steilen Talschlüssen 
und ebensolchen Seitenhängen umfaßt, is t eine A r t  Grundwasserzertalung 
vom Ausgang der letzten Eiszeit. Ihre Formen sind bedingt durch Sicker- 
wasser, welche durch in  der Tiefe vorhandenen gefrorenen Boden zu seit
lichem Abfluß gezwungen waren. Verf. wendet sich in  erster Linie gegen 
F assarge’s Ansichten über all diese Gegenstände. Edith Ebers.

V . Tanner: Z u r D e u tu n g  de r Genesis des ausgeebneten  
R e lie fs  de r H o c h flä c h e n  u n d  „W id d e n “  in  F e n n o ska n d ia . (Bull, 
de la Comission Géologique de Finlande. Nr. 97. 5. 1932. 40—51.)

Im  Kleinrelief des lockeren Bodens in  den nördlichen Teilen des fenno- 
skaudischen quartären Vereisungsgebietes is t ein Unterschied zu beobachten 
zwischen den unruhigen Oberflächen, die subaquatisch, und den ruhigen, die 
supraaquatisch vom Landeis befreit wurden. Verf. konnte fü r letztere provi
sorisch feststellen, daß es sich hierbei wohl um Formen handelt, welche einer
seits durch die lateralen Schmelzwasserströme des zurückweichenden Eis
randes, andererseits aber auch durch Solifluktionsvorgänge, wahrscheinlich 
aus subatlantischer Zeit, entstanden sind. Edith Ebers.

Willard Bradford: G la c ia l L a k e  Cowanesque. (Bull, of the 
Geol. Soc. of Am. 43. 1932. 441—448.)

Die vorliegende Untersuchung über einen spätglazialen See, der heute 
er osc en is t im  Cowanesque-Tal in  Nord-Pennsylvania, is t von Interesse 
p f  • or* leichs°b iekt m it Studien über ähnliche Bildungen in  deutschen 

azia gebieten. Bändertone, Delta-Schuttkegel, Terrassen usw. werden er
wähnt oder beschrieben. Edith  Ebers.

R . W in d e : S ta u ch m o rä n e n  a u f de r E lb in g e r  Höhe. (Ost
deutscher Naturwart. 4. 1931/32. 188—192. M it 2 Abb.)

^ er ‘̂ an  ̂ ^ en Elbinger Höhen die auffälligen, streifenartig das Gebiet 
ü erziehenden Hügelsysteme untersucht, welche vor allem bei Behrendshagen 
und Maibaum in  Erscheinung treten, und bildet das P rofil durch eine Sand
grube bei Maibaum ab, aus dem er auf die Stauchmoränennatur schließen w ill.

r  vergleicht nun diese Bildungen m it den Stauchendmoränen, wie sie Gripp 
au Spitzbergen im  Entstehen beobachten konnte. Die fraglichen Hügelketten 
sind bisher, und wohl m it Recht, als Drumlins angesehen worden, welche in 

er Richtung der Eisbewegung, also im  großen und ganzen nordsüdlich an- 
be e&t wurden. Der innere Bau, der auf Stauchungen hinweist, is t noch
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keineswegs ein Beweis dafür, daß es sich um durch von Westen her anrückendes 
Eis bedingte Stauchendmoränen handelt. A uf alle Fälle w ird man gut tun, 
sich hier m it einer Deutung nicht absolut festzulegen, bis die geologische 
Spezialkartierung ih r endgültiges W ort gesprochen hat. Die Ausführungen 
des Verf.’s sind jedenfalls nicht überzeugend. K . Andrée.

Gerhard D ittrich : Ü b er G esch iebeb löcke  in  O stp reuß en . 
(Ostdeutscher Naturwart. 4. 1931/32. 198—201. M it 2 Abb.)

Die Ausführungen des Verf.’s stellen eine durchaus lückenhafte Plauderei 
über die Geschiebe Ostpreußens dar und bringen dem Fachmann nichts Neues.

K. Andrée.

Gunnar Roswall: M o rä n lid e rn a  k r in g  In la n d s b a n a n  i  n o rra  
J ä m t la n d  och deras bebygge lse . (Globen. Jahrg. V I I I .  Stockholm 
1929. 11—17. M it 5 Abb.)

Eine allgemeinverständliche Schilderung des Verf.’s über die Entstehung 
der Moränenlandschaft in  der Umgebung der Inlandseisenbahn im  nördlichen 
Jämtland und über die Besiedlungsverhältnisse. Rudolf Schreiter.

R ö m er, E .: The Ice Age in  the Tatra Mts. (Mém. de l ’Acad. polonaise des
sei. et des lettres. Classe des Sei. math. et nat. 1929. Krakau 1929. 263 S.
16 Taf. 1 Karte 1 : 100 000.) —  Vgl. Ref. in  Zs. d. Ges. f. Erdkunde zu
Berlin. 1931. 66—68.

Sven Holgersson och Sven Hjem qvist: Is p re s s n in g e n  pä V en 
1929. (Die Eispressung auf der Insel Ven 1929.) (G. F. F. 61. Stockholm 
1929. 435—441. M it 11 Abb.)

Die Verf. haben Untersuchungen über stärkere Eispressungen auf der 
im  Öresund gelegenen schwedischen Insel Ven angestellt, deren Nordostspitze 
in  der ausnehmend starken Kältezeit vom Januar bis März 1929 besonders 
heimgesucht wurde. Am Abend des 8. März bildete sich hier in  knapp 10 M i
nuten eine Eisbarriere, die zunächst am Ufer eine Höhe von 15 m und eine 
Länge von 150 m erreichte. Die Eisblockpackung bestand z. T. aus Eis
schollen, deren Dicke bis zu 5 dem betrug. Die Eismasse nahm Kies und 
Klappersteine vom Ufergebiet m it und lagerte sie als eine A r t  Endmoräne 
vor sich ab. Bei der Vorwärtsbewegung, die mehr als 40 m ins Land hinein
reichte, kam es auch zum Zusammenschub eines Blockwalles und eines 
terrassenförmigen Walles, der sich aus Kiesen und Klappersteinen aufbaute.

Rudolf Schreiter.

A n te v s , E .: Late-Glacial Corrélations and Ice Recession in  Manitoba.
(Canada. Geol. Surv. Mem. 168. Ottawa 1931. 76 S. M it 7 Abb. u. 1 Taf.) 

T o d tm a n n , Emmy Mercedes: Glazialgeologische Studien am Südrand des
Vatna-Jökull (Sommer 1931). (Forsch, u. Fortschr. 8. Berlin 1932.
333—335.)

Edith Ebers: Ü b e r e rloschene Seen im  S a lz a c h -G le ts c h e r- 
G eb ie t. (M itt. d. Geogr. Ges. in  München. 26. 1932. 1—6.)

Aus den neueren Untersuchungen der Verfasserin ergibt sich, daß hier 
zwischen Salzburg und T ittm oning einstmals Seeflächen auf mindestens
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30 km Länge in  nordsüdlicher Richtung sich erstreckten, und die heute er
loschen sind. Abgesehen von postglazialen Deckschichten, sind die tonigen 
Ablagerungen spätglazial, wie die von C. Troll aus dem Inn—Chiemsee- 
Gletschergebiet beschriebenen spätglazialen Seetone.

Verfasserin glaubt, daß eine geochronologische Einordnung dieser Tone 
möglich sei und is t je tz t m it einer pollenanalytischen Untersuchung dieser 
Tone beschäftigt. Erich Kaiser.

H e llm u t G o r k a : Neue E x p e r im e n ta lu n te rs u c h u n g e n  ü b e r 
d ie  F ro s tw irk u n g  a u f den E rd b o d e n . (Kolloidchemische Beihefte. 25. 
Dresden 1927. 127—173. M it 16 Fig.)

Die theoretisch so v ie l besprochene Frosteinwirkung auf den Boden 
w ird  in  dieser Arbeit experimentell untersucht, und zwar sollte die Frost
wirkung an dem Verhalten einiger Tone hinsichtlich ihrer Viskosität, Sedi
mentation und Kataphorese geprüft werden.

Die Versuche wurden an einem Ton aus Gäbersdorf-Beckern, einem Hafen
ton aus Großalmerode und einem „fettem  Ton“  aus Großalmerode angestellt.

Die Frostwirkung verursacht eine starke Erhöhung der inneren Reibung 
(Viskosität), die ähnlich wie bei der mechanischen Vorbehandlung der Proben 
in  einer Aufspaltung von Tonaggregaten und einer damit verbundenen Frei
legung noch quellbarer Teilchen begründet ist. Die W irkung des natürlichen 
Frostes is t eine bedeutend stärkere als die einer künstlich hergestellten Kälte
mischung.

Durch die Frostwirkung t r i t t  ferner eine deutliche Zusammenballung 
von Tonteilchen ein (Krümelbildung), die jedoch durch nachheriges Schütteln 
der Suspension vollkommen verschwindet, so daß bei der Viskositätsmessung 
lediglich die zerteilende W irkung des Frostes beobachtet wird.

Möglichst einfach gewählte Sedimentationsversuche dienten zur Nach
prüfung der durch den Frost bedingten Aufteilungs- und Quellungsvorgänge 
und sprechen gleichfalls fü r die zerteilende K ra ft des Frostes. M it ih r Hand in 

and geht eine Volumenvergrößerung, die eben durch die bewirkte Zerteilung 
nocí zusammenhaftender Tonpartikelchen und durch die dam it verbundene 
¿uellung und Wasseranlagerung veranlaßt wird.

ie makroskopischen Kataphoresebestimmungen (Wanderungsgeschwin- 
mg eit) zeigen, daß der ungeschüttelte, ungefrorene Ton die höchste 
T ô n^erun5Ŝ esck w*n<Kökert besitzt, ihm  folgt der gefrorene und geschüttelte 

vom nur geschüttelten noch übertroffen wird. Aus diesen 
rge nissen w ird sodann auf die beim Frost erfolgte Koagulation geschlossen, 
ie m it einer Abnahme der Dichte in Zusammenhang steht und eine Verlang

samung der Wanderung zur Folge hat.
Verf. füh rt zum Schlüsse noch einige Festigkeitsprüfungen von ge- 

rorenem und ungefrorenem Ton an, die aber wegen der Ungenauigkeit der 
( a ü r  gewählten Methodik wenig Beachtung verdienen. F. N eum aier.

Chester K. W entworth : The ge o log ic  w o rk  o f ice  ja m s  in  
su a rc t ic  r iv e rs . (Washington Univ. Studies. [N. S.] Science a. Technol. 

r - • Contributions in geology and geographie. St. Louis 1932. 49—85.) 

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 19S3. I I .  6
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Yerf. behandelt die Vorgänge der Erosion, „Abrasion“ , des Transportes 
und der Ablagerung, welche durch Eisstauungen in  den Flüssen hervorgerufen 
werden, an der Hand von Beobachtungen, welche er in  dem Yukon-Tale 
zwischen Dawson, Yukon Territory und Circle, Alaska, angestellt hat, und 
welche er m it der Gletscherwirkung vergleicht.

Die Arbeit der Eisstauungen w ird besonders wichtig in  nordwärts fließen
den Flüssen in  Gebieten, in  denen mehrere Fuß dickes Eis geschaffen w ird 
und dann in  dem Unterlaufe zurückbleibt, wenn das Eis im  Oberlaufe der 
Flüsse abschmilzt. In  jedem Frühjahr werden besonders starke Kräfte fü r  
kurze Zeit durch das bewegte Eis ausgeübt und geologische Wirkungen 
von deutlich erkennbarer, aber räumlich beschränkter Bedeutung eingeleitet. 
Die morphologische Bedeutung is t verhältnismäßig einfach und w ird leicht 
überdeckt durch die mehr durchdauernde W irkung der fluviatilen Tätigke it 
und der Verwitterung. Die Tätigkeit der Eisstauungen in  den Flüssen is t 
geologisch besonders bedeutsam durch die Schrammung und Glättung von 
Gerollen und Blöcken, welche sehr ähnlich seien denen, welche das Gletscher
eis bedingt. Obgleich die ersteren sich quantita tiv von den letzteren unter
scheiden, auch jede beider Arten in  der anderen verdoppelt erscheint, so is t 
doch eine scharfe Unterscheidung unmöglich. Die relative Bedeutung der 
Eisstauungen gegenüber der Glazialabtragung w ird  kritisch betrachtet, so
wohl nach Zeit wie Ausdehnung, und fü r ein bestimmtes Gebiet geschlossen, 
daß die Bedeutung der letzteren die der ersteren in  einem Verhältnis von 
1000 :1  oder mehr übertreffe.

Von besonderer Bedeutung is t die Beobachtung, daß sich Blockpflaster 
ausbilden, in  welchen halbgerundete Gerolle und Blöcke einer Grundmasse 
von feinem Sand und Ton eingeschaltet sind. E in  Teil der Gerolle und Blöcke 
mag schon primär dem Pflaster beigefügt und dann durch das gestaute Eis 
geglättet und z. T. abgeschliffen sein. Diese Ablagerungen gehen ohne scharfe 
Grenze in normale Flußgeschiebelager über, die keine starke Abschleifung 
durch das Eis erkennen lassen. Die Oberfläche dieser Pflaster zeigt oft eigen
artige Formen m it Rinnen und unregelmäßigen Vertiefungen, während an 
anderen Stellen eine deutliche Einebnung bemerkbar ist. [Zur Erklärung 
der Vertiefungen sollte man wohl an das Abschmelzen von Toteis denken; 
vgl. folg. Referat über die Arbeit von 0. Pr a tje  auf S. 82 dieses Heftes.] —  
Gute Abbildungen! Erich Kaiser.

Otto P ra tje : W in te rs p u re n  am S o m m e rs tra n d . (Natur und 
Museum. 1933. 10—21. M it 15 Abb.)

An der Samlandküste schoben sich gegen Ende des Winters auf den 
Strand große Eismassen, die eingeschneit und später vom Küstenversatz 
zugedeckt wurden. Dadurch sind sie der direkten Sonnenstrahlung und 
somit dem raschen Abschmelzen entzogen. Das von der Vordüne herkommende 
bereits erwärmte Grundwasser (Beobachtung Mai 1931) brachte die Eismassen 
im  Boden zum Schmelzen. In  die so entstandenen Hohlräume stürzten die 
überlagernden Sandmassen, es kom m t zur Bildung der „Ausschmelzrinnen“ . 
A uf ähnliche Weise kann wohl die Entstehung eiszeitlicher Formen im  späten 
D iluvium  erklärt werden.
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Auch das am Strande gefrierende Wasser kann unter günstigen Um
ständen erhaltungsfähige Veränderungen im  Sediment hervorrufen. Verf. 
beschreibt Frostspuren an rezenten Tonlagen, die abweichend von den normalen 
Trockenrissen häufig von einem Zentrum ausgehen und dabei die Ablagerung 
nicht in die üblichen Polygone, sondern in  längliche Felder zerlegen.

Ausgezeichnete Abbildungen tragen wesentlich zum Verständnis bei 
und zeigen, daß auch ohne „Inlandeis bei uns glazialgeologische Beobachtungen 
gemacht werden können.“  F. Neumaier.

W a lte r Röpke: Ü b e r W e lle n g le itu n g  der d i lu v ia le n  G ru n d 
m oräne. (Zs. f. Geschiebeforschung. 8. 1932. 102—109.)

An Hand der genaueren Darstellung eines Profiles in  einer ehemaligen 
Sandgrube 200 m östlich der Straße Dölau— Salzmünde (B la tt Halle-Nord) 
w ird gezeigt, daß bei schwächerer Belastung durch das Eis die tonige Unter- 
Pante der Grundmoräne als Schmiermittel eine einfache Gleitung ohne M it
nahme von Untergrundmaterial bewirkt, bei stärkerer Belastung dagegen 
Wellengleitung nach dem HELMHOi/rz’schen Prinzip an der Grenzfläche 
zum Untergründe au ftritt. Es hängt im  letzteren Falle von der Amplitude 
dieser Schwingungen ab, ob Untergrundmaterial von der Grundmoräne 
aufgenommen w ird oder nicht. Die sigmoiden Strukturen an den Grenz
flächen zeigen durch ihre Neigung die Bewegungsrichtung des Eises an.

Erich Kaiser.

b) Ältere Vereisungen.
George Slater : The g la c ia te d  surfaces o f N o o itg e d a c h t, 

ne a r K im b e r le y ,  and th e  U p p e r D w y k a  B o u ld e r  Shales of 
E a s te rn  P a r t  o f G r iq u a la n d  W est (Cape P ro v in ce ), 1929. (Trans. 
R- Soc. of South Africa. Cape Town 1932. 20. 301—325. M it 10 Taf. u. 3 Text
abbild.)

_ Verf. besuchte diese berühmte Stelle anläßlich der Tagung des In ter
nationalen Geologenkongresses in  Südafrika 1929 und gibt von ihr, über die 
bereits A. L. d u  T o it  mehrfach berichtete (vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I I .  254/5), 
einen ausgezeichneten Überblick. A u f den Tafeln bildet er u. a. einige der 
hervorragenden photographischen Aufnahmen von A. M. D uggan  Ck o n in  
in  Kimberley ab, der uns schon mancherlei prächtige Aufnahmen lieferte.

Die Dwyka-Schichten in Westgriqualand bestehen aus zwei verschiedenen 
Faziesausbildungen, deren jede charakteristisch ist fü r eine besondere Um
gebung. Die eine wurde vom Landeis abgesetzt, die andere aber gebildet 
durch den Absatz von Glazialmaterial in  Wasser.

Von der bekannten Fundstelle Nooitgedacht, nordöstlich von Kimberley, 
werden Gletscherschliffe, Schrammen, Rundhöcker als Stromlinienkörper 
und andere Erscheinungen der glazialen Abtragung beschrieben und z. T. 
abgebildet. Der T ill it  is t geringmächtig. Abgesehen von dem feineren Material 
der Tillite, das lokalen Ursprung haben mag, sind die größeren Blöcke von 
fernher zugeführt.

Bei den Rundhöckern sieht man auf der dem Eise zugewandten Seite 
charakteristische Streifen, Politur, tiefere Kratzer und Rillen wie Relief-

I I .  6 *
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poiitur. Die dem Eise zugewandte Seite der Rundhöcker wurde länger, je 
mehr sie an Höhe abnahmen. Abrasion war der Hauptfaktor in  den späteren 
Zeiten der Eisbewegung. Auf der Leeseite der Eisbewegung zeigte sich häufiger 
eine Zersplitterung der Rundhöckeroberfläche, besonders in  den ersten Zeiten 
der Eisbewegung.

A. L. d u  T o it  berichtet über die Geschiebe und ihre Beziehungen zur 
Eisbewegung. Sie muß von NO gekommen sein.

Bändertone, bis etwa 5 m mächtig, treten auf, einen T illitrest überlagernd. 
Die Bändertone deuten auf eine Ruhepause im  Tillitabsatz. Gegenüber d ilu
vialen Bändertonen zeigen sich wesentliche Unterschiede.

Lab Oratoriums versuche wurden zum Vergleiche m it den Beobachtungen 
in  der Natur angestellt.

Die Aufschlüsse von De Kalk, südwestlich von Kimberley, zeigen in  
Blockschiefern (boulder shales) Einlagerung der Geschiebe in  rein kalkige 
Grundmasse. Das Gestein entspricht dem Absatz von rein glazialem Material 
von Landgletschern in Gewässern, die reich an gelöstem K alk waren, der in 
dem vorliegenden Falle von den Kalkbänken des dolomitischen Kaapplateaus 
(im  W  und NW) stammte. Demgegenüber zeigt der T il l i t  von Laingsburg 
(weiter im  S) den Absatz von glazialem Material aus schwimmendem Eise.

Ähnlich den Fältelungen innerhalb der glazialen Schichten in der Tafelberg- 
Serie bei Stellenbosch [vgl. Ref. dies. Jb. 1925. I. 666; 1927. I. B. 325. 371; 
1932. I I .  253] treten auch bei De K a lk in  kleinem Maßstabe Fältelungen auf. 
Diese Fältelungen werden zurückgeführt auf die Stauchung noch unver- 
festigter Ablagerungen durch schwimmendes Eis, welches an Untiefen 
strandete. Im  übrigen sind die Vorkommen von De K a lk ein typisches 
Beispiel fü r die Sedimentation glazialen Detritus in  Wasser.

Erich Kaiser.
L. J. Krige: N o te  on V a rv e d  Shales in  th e  D w y k a  o f M id d e l

b u rg , T ra n s v a a l. (Trans. Geol. Soc. S. Africa. 34. 1931. 59—60.)

In  den bisher bekannten Vorkommen von Bändertonen der Dwyka- 
Vereisung in  Natal, der Kapprovinz (besonders Farm Nooitgedacht bei 
Kimberley) und Südwestafrika (Warmbad-Bezirk) kommt nun noch das 
Vorkommen in Transvaal auf der Farm K lipp laa td rift Nr. 52, ungefähr 
27 km  nordnordöstlich von Middelburg. T il l i t  geht allmählich durch Feiner
werden der Geschiebe in  die Bändertonschiefer über. Die tieferen Bänder 
sind dick, zuweilen bis zu 50 mm. 60 cm über dem T ill it  is t die Mächtigkeit 
der Bänder 2 mm oder weniger und gegen das Hangende hin schwankt die 
Mächtigkeit zwischen 0,4 und 20 mm. —  Auf eine Gesamtmächtigkeit von 
1,5 m kommen etwa 300 Bänder. Erich Kaiser.

T . W . Gevers: A n  a n c ie n t t i l l i t e  in  S o u th -W e s t A fr ic a . 
(Trans, geol. Soc. of S. Africa. 34. Johannesburg 1931. 1—17. M it 3 Taf.)

Verf. w ill in  dieser A rbe it zeigen, daß in  dem Grundgebirge Südafrikas 
noch ein T ill it  steckt, der älter is t als die bisher angegebenen T illite  Süd
afrikas, und aller Wahrscheinlichkeit nach auch älter is t als die gut gesicherten 
bisher anerkannten Glazialablagerungen, wie der huronische K oba lt-T illit 
Kanadas.
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Die als T ill it  gedeuteten Ablagerungen sind im  westlichen Damaraland im  
Streichen auf etwa 120 km  und quer zum Streichen auf etwa 130 km  nach
gewiesen worden. Der T il l i t  t r i t t  in  hoclimetamorphen Schichten des Damara- 
systems von F rommurze und Gevers auf, zwischen den Quarzit- und über
lagernden Marmor-Horizonten. Die Mächtigkeit erreicht 650 m oder mehr.

Fehlen von Schichtung, meist eckiger Charakter der gröberen Blöcke, 
wenn auch gerundete nicht fehlen, „Facettengeschiebe“ , Andeutung von 
Schrammen, der Wechsel in  der Grundmasse zwischen den Geschieben, der 
ursprünglich hohe Feldspatgehalt, je tz t durch bemerkenswerten Epidot
gehalt charakterisiert, werden fü r die glaziale Entstehung besonders hervor
gehoben.

Aus dem Verhältnis von gröberem zu feinerem Material w ird  auf die Sedi- 
uientationsverhältnisse zum Eisrande geschlossen. Das Auftreten von Bänder
tonen (Varwen) schließt die Bildung ab. Verf. bezieht sich dabei auf ähnliche 
Schlußfolgerungen von W. B eetz (dies. Jb. Beil.-Bd. 56. B. 1926. 447) an 
der Basis der Nama-Schichten.

An der Hand von Spezialprofilen w ird das Auftreten der Geschiebe 
m Biotitschiefern, quarzitischen Gesteinen, in  dunklen Kieselgesteinen usw. 
geschildert.

Die Bändertone erreichen über 600 m Mächtigkeit.
Der Absatz dieser Glazialablagerungen soll n icht auf einer völlig ein

geebneten Landoberfläche erfolgt sein, diese aber m it ihren Einsenkungen 
völlig eingeebnet haben. Erich Kaiser.

Allgemeine Bedeutung der Organismen.
Hans Schmalfuß und Helene Barthmeyer (mitbearbeitet von W il-  

helma Hinsch): V e re rb u n g s th e o re tis c h e  B e tra c h tu n g e n  n e b s t 
e n tw ic k lu n g s c h e m is c h e n  U n te rs u c h u n g e n  ü b e r V o rk o m m e n  vo n  

e lanogen, in s o n d e rh e it  v o n  o -D io x y b e n z o l-S to f f , im  O r
g a n ism e n re ich . I I .  (Zs. f. induktive Abstammungs- und Vererbungslehre. 
»8. 1931. 332-371. M it 1 Abb.)

Die Entwicklungschemie is t als Teil der Biochemie ein Seitenstück 
zur Entwicklungsmechanik; sie n im m t die Erbstoffe als gegeben hin und 
untersucht, wie die stofflichen Träger der wahrnehmbaren Eigenschaften 
entstehen.

Unter dem vorläufigen Sammelbegriff „Melanogen“  verstehen die Verf. alle 
ciejenigen Stoffe, die einen Ferment-Prüf streifen vom Mehlkäfer, Tenebrio 
unolitor L., bräunlich oder graulich bis schwarz, also melaninartig, anfärben.

er vorläufige Sammelbegriff „o-Dioxybenzol-Stoff“  soll alle diejenigen Stoffe 
160 en’ ĉ °  wäßriger Eisen-III-Chlorid-Lösung ein Grün entstehen 
assen das dann m it wäßriger Natriumcarbonat-Lösung in ein Rot umschlägt, 

de f  6n ^ ^aran’ festzustellen, ob auch fossile Käfer noch von
Sch uaglichen ^ ° ^ en enthalten, und er untersuchte daher einen dunklen 
(JC ne ^ af er der Gattung Melanoxanthus E schscholtz aus dem Bernstein,

. ®chU*eit Referent bestätigen konnte. Die Bestimmung der in  Europa 
vorhandenen Gattung, „d ie m it etwa 150 lebenden Arten in  den Tropen
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Asiens, Afrikas, Australiens, Neu-Guineas verbreitet is t“ , wurde durch 
F. Qu e l l e , Berlin, durchgeführt. Die Verf. haben den Käfer m it Hammer 
und Messer aus seinem Bernsteinhett herauspräpariert, wobei sie ein auffällig 
dünnes und sehr zerbrechliches Hautskelett von nur 0,8 mg gewannen. Die 
Untersuchung, auf deren Einzelheiten hier n icht eingegangen werden kann, 
ergab, daß der Bernsteineinschluß fre i war von o-Dioxybenzol-Stoff, und 
dieser is t daher entweder nicht gebildet oder im  Laufe der Zeit zerstört worden, 
wozu die Yerf. mitteilen, daß der genannte Stoff noch nach wenigstens 60 
Jahren im  Insektenhautskelett nachweisbar war. Allerdings pflegt dieser 
Stoff im  Laufe der Jahrzehnte, ebenso wie das Melanin, bei täglicher Belich
tung zu verschwinden. K ‘ Andr6a-

H ila ry  B. Moore: The S p e c if ic  Id e n t i f ic a t io n  o f F aeca l 
P e lle ts . (Journ. Mar. Biol. Assoc. Plymouth. N. S. 17, 2. 1932. 359—363. 

M it 6 Abb.)
In  den Schlicken der Clyde Sea, aber auch sonst, spielen Kotbälle ver

schiedener Tiere eine große Kolle. So konnte Verf. feststellen, daß in  dem 
von ihm  untersuchten Bezirk bis zu 40 % des feinen Materials in  Kotmassen 
verfestigt war. In  extremen Fällen bestand das ganze Sediment aus K o t
bällen. Dadurch w ird  von einem großen Teil des Sediments die Korngröße 
erheblich erhöht, die Transportierbarkeit durch Strömungen herabgesetzt 
und eine erhöhte Durchlässigkeit erreicht. Außerdem w ird selektiven Schlick
fressern wie Syndosmya alba die Arbeit erleichtert, da der Schlick in  K o t
form  von den Syphonen der Tiere verweigert wird. Die Kotbälle nahe ver
wandter Arten können sich deutlich unterscheiden, wie es an Syndosmya- 
und Nucula-Arten gezeigt wird, so daß man aus den verhältnismäßig wider
standsfähigen und daher erhaltungsfähigen Exkrementen die Bewohner in 
Abwesenheit bestimmen kann. So hat Verf. den Schlick einer 73 m tiefen 
Station untersucht und durch instruktive Abbildungen dargelegt, welche 
Tiere im  Schlick gelebt und welche als Plankton ihn von oben her beliefert

haben.
Diese Untersuchungen sind fü r die Untersuchungen der rezenten und 

auch der fossilen Sedimente von großer Bedeutung und es ist erfreulich, daß 
fü r die Mengen und vor allem fü r die Formen feste Grundlagen geschaffen 

werden. P ra tie ’ _ _

S. F. Light: F o s s il T e rm ite  P e lle ts  f ro m  th e  S em ino le  
P le is toce ne . (University of California Publicat., Bull, of the Departm. 
of Geolog. Sei. 19. 1930. Nr. 3. 75 80. PI. 8, 9.)

Verf. beschreibt in  der vorliegenden Abhandlung eine Anhäufung von 
in  Kalkcarbonatsubstanz versteinerten Kot-„Kügelchen“  („pellets“ ) von 
fossilen Termiten, welche zusammen m it einer reichen Fauna pleistocaner 
Säugetiere bei St. Petersburg, Florida, in  fluviatilen Ablagerungen gefunden 
wurde. Die Einzelgebilde, die gesteinsbildend auftreten, sind länglich oval, 
etwa |  mm lang und i  mm im  Durchmesser und besitzen sechsseitigen Quer
schnitt. Die Form entspricht den Kotprodukten der Gattung Kalotermes
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und gehört möglicherweise zu K . schvm zi B anks  ; die Einzelgebilde sind 
jedenfalls k le iner als z. B . bei Neotermes castaneus B u r m e is te r .

Welcher A r t  die Kalksubstanz ist, die als Versteinerungsmittel der u r
sprünglich zweifellos in  der Hauptsache aus Zellulose und Lignin bestehenden 
frischen Kotkügelchen gefunden wird, haben die Yerf. n icht festgestellt, 
obwohl die angestellte Untersuchung des Pulvers m it Röntgenstrahlen eine 
Entscheidung hätte geben müssen. K . A ndrée.

Hans Klähn: D e r B o h ra k t  fo s s ile r  b o h re n d e r Schnecken 
ü n d  das V e rn ic h tu n g s m a ß  d u rc h  rä u b e r is c h e  G a s tro p o d e n  des 
S te rn b e rg e r O ligocän . (Sitz.-Ber. u. Abh. Naturf. Ges. Rostock. 3. Folge.
3. 1932. 89—103.)

Im  oberoligocänen Gestein von Sternberg in  Mecklenburg sind zahl
reiche Gastropoden enthalten, von denen Verf. N atica  helicina, Bucdnum  
bo lli und Pleurotoma flexuosa untersucht hat. E r fand, daß bei rund 33 % 
jeder A rt Bohrlöcher von Raubschnecken vorhanden waren. Aus der A rt 
der Löcher schließt Verf., daß der Bohrakt damals genau, wie er heute von 
Sc h ie m e n z  an einer lebenden Natica  beobachtet wurde, vor sich gegangen 
sein muß: Anlösen durch Säure und Ausräumen und Vergrößern durch die 
Radula. — Die Untersuchung w ill einmal nachweisen, daß im  A ltte rtiä r 
die Raubschnecken genau wie die heutigen bohrten und w ill fü r das Ver
hältnis von Angreifer und Opfer im  Oligocänmeer einen zahlenmäßigen An
ha lt geben. P ra tje .

H . H e rtlin g : P a te lla  v u lg a ta  L. b e i H e lg o la n d . (Natur u. 
Museum. 62. 1932. 53—56. M it 2 Abb.)

Das beschriebene Auffinden von Patella vulgata bei Helgoland in ter
essiert den Stratigraphen und Sedimentkundler einmal, weil hier eine in  der 
Hegel fehlende, festsitzende Schnecke gelegentlich doch infolge Einbruches 
von atlantischem Wasser als Larve vertrieben auftreten kann. Anderer
seits w ird gezeigt, wie sonst festsitzende Schalen durch anhaftenden Blasen
tang verschleppt werden können. Bei Helgoland kommen häufiger Tange 
vor, die vermutlich von den Felsküsten Schottlands stammen. Gelegentlich 
können dam it feste Körner, wie Steine und Schalen, an denen die Tange an
geheftet sind, verfrachtet werden. P ra tje .

H . O. G rah le : Z u r W a n d e ru n g  vo n  P e tr ic o la  p h o la d i fo r m is  
L am . (Natur u. Museum. 62. 1932. 61— 64. M it 3 Abb.)

Für die Beurteilung der Gleichzeitigkeit fossiler Sedimente is t es von 
größtem Interesse, die Wandergeschwindigkeiten von neu auftretenden Arten 
zu kennen. Die Zahl der in  historischer Zeit bei uns eingewanderten Formen, 
die erhaltungsfähige Reste hinterlassen, is t n icht groß. Bekannt is t Dreissensia 
polymorpha, die etwa 100 Jahre gebraucht hat, um vom 0  (um 1800) bis ins 
Elbegebiet vorzudringen. M ya  arenaria  von den atlantischen Küsten Nord
amerikas erschien im  17. Jahrhundert an den europäischen Küsten und in 
der M itte des 18. Jahrhunderts in  der Ostsee (M ya-Ze it). Wesentlich später
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tra t Petricola auf: um 1900 am Kanalausgang zur Nordsee, 1906 war sie bei 
Sylt beobachtet und nun is t sie 1930 in  der Flensburger Förde gefunden worden 
und scheint somit auch in  die Ostsee einzudringen. Pratje.

Hans K lähn: E rh a ltu n g s fä h ig e  s e n k re ch te  Gänge im  D ü n e n 
sand u n d  d ie  „ S c o l i th u s l i - Frage. (Zs. f. Geschiebeforschung. 8. 1932.
1—18. M it 5 Abb.)

In  den Dünensanden bei Warnemünde, die gelegentlich überflutet werden, 
sind senkrechte Gänge von 4— B mm Querschnitt und 5—20 cm Länge. Verf. 
spricht die verschiedenen Entstehungsmöglichkeiten durch und lehnt zunächst 
die Luftblasengänge ab, weil H ögbom hierfür etwas kleinere Maße angibt. 
Dem Ref. scheint diese Ablehnung nicht genügend begründet. Weiter werden 
ausgeschieden: der E influß des Strandhafers und Würmerbauten. Dagegen 
werden die Lebensgewohnheiten des Krebses T a litru s  locusta, des Strand
hüpfers, eingehend geschildert und schließlich vermutet, daß entweder er 
oder vielleicht Insekten an den Gängen schuld sein werden, obgleich kein 
direkter Beweis dafür zu erbringen ist. Die „ Scolithus“ -Gesteine te ilt Verf. 
in  geschichtete und ungeschichtete ein. Bei den geschichteten handelt es 
sich um Bohrgänge im  Sediment, bei ungeschichteten sollen es Köcher sein, 
deren Zwischenräume erst später ausgefüllt wurden. Diesen Sabellarifex- 
Formen w ird „ Asabellarifex“  gegenübergestellt. Pratje.

W . E. A n ke l: S y lte r  S tra n d g u t.  (Natur u. Museum. 62. 1932. 
45—48. M it 4 Abb. 88—91. M it 4 Abb. 198—202. M it 6 Abb.)

W . Kühl: „Z u  unserem  T ite lb i ld e “ . (Natur u. Museum. 62. 49—51. 
M it 3 Abb.)

In  schönen Abbildungen w ird  uns der Sylter Strand an stürmischen 
Tagen bei Hochwasser und bei Niedrigwasser vor Augen geführt sowie einige 
Gegenstände, die als Strandgut angetrieben werden. Als erstes erscheint 
eine Netzschwimmerkugel aus Glas, die m it Hydroidpolypen und Anom ia  
epihippium bewachsen ist. K ü h l  zeigt eine andere Kugel m it Baianus be
setzt, dessen Schalen z. T. als hohe Formen, z. T. als kurze gedrungene auf- 
treten. M it dieser Vergesellschaftung beider Formen w ird die Unterscheidung 
A b e l ’s von Stillwasser- und Brandungsformen fü r die beiden Typen hinfällig. 
Als weiteres Strandgut erscheinen Korkstücke m it den Kalkröhren von 
Pomatocerus triqueter, die auch auf einer Kerze neben Balaniden aufgewachsen 
sind. Betrachtungen über die Verbreitungsmöglichkeiten festsitzender Tiere 
und die W ahl ihres Anheftungsuntergrundes werden an die Beispiele an
geschlossen, zu denen sich im  letzteren Teil noch Flaschen und Buhnenbauten 
gesellen. Pratje.

Das Meer und seine Wirkungen.
M a rte n s , J. I I .  C.: Beaches of Florida. (Florida Geol. Surv. 21—22. Report. 

1931. 52 S. M it 11 Abb.)
B ave nd am m , W .: Die Tätigkeit der Mikroorganismen im  Kreislauf der 

der Stoffe. (Tharandter forstliches Jb. 81. 1930. 496—523.)
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B a v e n d a m m , W.: The possible role of microorganisms in  the precipitation 
of calcium carbonate in  tropical seas. (Science. 73. 1931. 597—598.)

— Die Frage der bakteriologischen Kalkfällung in der tropischen See. 
Vorläufige Mitteilung. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 49. 1931. 282—287.) 
Die Zersetzung von Hemizellulosen, besonders von Agar-Agar, durch 
das Meeresbakterium Bacillus gelaticus Gr a n . Vorläufige M itteilung. 
(Ebenda. 49. 1931. 288—290.)

—  Die mikrobiologische Kalkfällung in  der tropischen See. Bericht über
die mikrobiologischen Ergebnisse einer im  Jahre 1930 von den Uni
versitäten Princeton und Rutgers (U. S. A.) unternommenen Forschungs
reise nach den Bahama-Inseln. International Expedition to the Bahamas, 
Contributions Nr. 7. (Archiv f. Mikrobiologie. 3. 1932. 205 276.) -
Bereits referiert in  dies. Jb. 1932. I I .  747, aber des Zusammenhanges 
m it den vorher angegebenen Mitteilungen wegen nochmals angeführt 
Es sei aber hier ganz besonders auf die reichhaltigen Literaturangaben 
dieser Schrift hingewiesen.

F ie ld ,  R. M.: Suggestions as to the study of marine Sediments. (The Canadian 
Field-Naturalist. 42. 1928. 119—122. M it 1 Karte.)

—  The great Bahama Bank. Studies in  marine carbonate Sediments. (Am. 
Journ. of Sei. 16. 1928. 239—246.)

F ie ld ,  R. M. and C. J. F is h : The Princeton-Buffalo-Expedition to the 
West Indies. (Science. 69. 1929. 222—223.)

F ö y n , B. und H. H. G ran : Über Oxydation von organischen Stoffen im  
Meerwasser durch Bakterien. (Arhandl. u tg itt av det Norske \  idensk. 
Akad. i  Oslo. 1928. I. Math.-naturw. K l. 3. 16 S.)

I r v in g ,  L . : The precipitation of calcium and magnesium from sea water. 
(Journ. of the Marine Biol. Assoc. 14. 1926/27. 441—446. M it 2 Fig. 
im  Text.)

L ip m a n , C. B .: Further studies on marine bacteria w ith  special reference 
to the D r e w  hypothesis on CaC03 precipitation in  the sea. (Carnegie 
Ins titu tion  of Washington. Publ. 391. Papers from the Tortugas Labora- 
tory. 26. 1929. 231—248.)

N adson, G.: Beitrag zur Kenntnis der bakteriogenen Kalkablagerungen.
(Arch. f. Hydrobiol. 19. 1928. 154— 164.)

S as law sky, A. S.: Zur Frage der W irkung hoher Salzkonzentrationen auf 
die biochemischen Prozesse im  Limanschlamm. (CB1. f. Bakteriologie.
I I .  Abt. 73. 1928. 18—28.)

W aksm an , S. A. and W. B ave n d a m m : On the decomposition of agar-agar 
by an aerobic bacterium. (Journ. of Bact. 22. 1931. 91— 102.)

A . Schumacher: O zeanograph ie . (Handwörterbuch d. Naturw. 
I I -  Aufl. 529—561.)

Man w ird es immer dankbar begrüßen, wenn von Grenz- und Nachbar
gebieten eine gute moderne Zusammenfassung herauskommt. Die Fragen der 
Ozeanographie sind fü r den Sedimentkundler von so grundlegender Be
deutung, wenn er die Entstehung der Sedimente deuten w ill, daß ihm  diese 
Arbeit eine große Hilfe sein kann. Verf. hat in gedrängter, aber klarer Form
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die modernen Ansichten zusammengefaßt und geht wiederholt auf die Pro
bleme der Geologie ein, so bei der Frage nach der Herkunft des Salzes der 
Ozeane, bei der Bedeutung der Kohlensäure fü r die Lösung und Abscheidung 
des kohlensauren Kalkes, bei der Anreicherung von Stoffen durch Organis
men usw. Zunächst w ird  Oberfläche und Volumen der Meeresbecken be
sprochen, dann die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Meer
wassers, wobei Salzgehalt, Gasgehalt, Dichte, Wäremkapazität, Temperatur
verhältnisse, Verdunstung und Eisverhältnisse ausgeschieden und m it den 
modernsten Zahlenwerten belegt sind. Einen breiten Raum nim m t natur
gemäß die ozeanische Zirkulation ein. Auf die Oberflächenströmungen folgt 
der Wasserumsatz in  der Tiefe, und daran schließt sich, durch mehrere Ab
bildungen erläutert, die Theorie der Meeresströmungen. Als Anhang hierzu 
gewissermaßen w ird die Erosionswirkung durch starke Bodenströme be
sprochen. Der nächste Abschnitt umfaßt die Meereswellen, das Spezial
arbeitsgebiet des Verf.’s in  Theorie und Praxis. E in  kurzer Überblick über 
Gezeitenströme und ein Literaturverzeichnis, das fü r die einzelnen Ab
schnitte Hinweise auf eingehendere Arbeiten bringt, beenden die erfreuliche, 
ausgeglichene Zusammenfassung. Die Gezeiten scheinen zuerst etwas schlecht 
weggekommen zu sein, doch sie konnten so kurz behandelt werden, weil fü r 
sie im  Handbuch ein besonderer Abschnitt vorgesehen ist. Pratje.

Rud. Richter: W a ru m  d ie  ozean og ra ph isch e  T e rm in o lo g ie  
s ich  n ic h t  d u rc h s e tz e n  kann . (Senckenberg am Meer 58. Sencken- 
bergiana. 14. 1932. 220—231.)

Verf. hat sich früher stark dafür eingesetzt, die amtliche Terminologie 
der ozeanographischen Ausdrücke auch in  die Meeresgeologie einzuführen 
und sieht je tz t ein, daß es ein Mißerfolg war. E r p rü ft in  der vorliegenden 
Arbeit die Gründe, die zum Mißerfolg geführt haben und stellt fest, daß 
manche der Ausdrücke nicht notwendig und andere unglücklich gewählt 
sind, weil sie verschieden angewendet werden. E r schlägt vor, um  Miß
verständnisse in  Zukunft auszuschließen, den niedrigsten Wasserstand bei 
Ebbe als N ie d r ig t id e ,  den höchsten Wasserstand bei F lu t als H o c h t id e  
zu bezeichnen. Das Steigen des Wassers soll als S te ig t id e , das Fallen des 
Wassers als F a l l t id e  benannt werden. Für die Küstengebiete fü h rt er noch 
die Übermeereszeit und die Untermeereszeit ein, die bedeuten soll, daß das 
betreffende Gebiet aufgetaucht oder untergetaucht ist. M it Ausnahme dieser 
beiden letzten Ausdrücke sind die neuen Bezeichnungen durchaus zu be
grüßen und klar. Dagegen bezweifelt der Referent, daß die Ausdrücke Über
meereszeit und Untermeereszeit sehr glücklich gewählt sind und überhaupt 
notwendig sind. Man kann gut von einer Wasserbedeckung sprechen oder 
der Zeit des Untergetauchtseins oder ähnlichem, denn der Ausdruck Über
meereszeit erinnert ein wenig an die Bildung Übermensch und dergl.

Pratje.

A lbert Sohw arz : G ru n d s ä tz lic h e s  z u r M ee resgeo log ie , T a t 
sä c h lic h e s  u n d  G ru n d s ä tz lic h e s  z u r K ü s te n s e n k u n g s fra g e . 
{Senckenberg am Meer 53. Senckenbergiana. 14. 1932. 40—69.)



Das Meer und seine Wirkungen. 91

Mancherlei Verschiedenartiges is t in  dieser A rbe it zusammengekommen, 
so daß man nicht recht weiß, was die Hauptsache sein soll: die Begriffsfest
legung in  der Meeresgeologie, das Kreuzen der Klingen m it W eg ner  oder 
die bewußt philosophisch erscheinende Ausdrucksweise. Man w ird  dem Verf. 
beistimmen, daß eine klare Definition der Begriffe nötig ist, um u. U. nicht 
aneinander vorbeizureden, um also zu wissen, was w irk lich gemeint ist. Man 
w ird sich aber kaum entschließen können, seine zahlreichen Wortneubildungen 
alle in  Anwendung zu bringen, besonders Schübling, Rolling, Schwebling usw. 
Auch seine Unterscheidung zwischen Auf-, Nieder-, Hochwuchs und -wachs 
dürften sprachlich Schwierigkeiten bereiten, so richtig und wichtig die 
Trennung ist. Beim Hauptworte Wachs denkt man kaum zuerst an wachsen, 
sondern an Bienenwachs. Die Definition Marsch als Band unterhalb der 
jeweils oberen meteorologisch/kosmisch bedingten Gezeiten dürfte n icht 
eng genug gefaßt sein, denn so würden auch z. B. K lippen der schwedischen 
Küste m it hineingehören. Daß dies nicht die Absicht des Verf.’s ist, geht aus 
der Definition der lebenden und toten Marsch hervor, wo der E influß des 
Meeres bei der Entstehung betont wird. Ebenso würden bei der gegebenen 
Erklärung des „Tiefs“  die Weser bis über Bremen und die Elbe bis über 
Hamburg hinauf Tiefs sein. Diese Bemerkungen sollen aber n icht das Ver
dienst schmälern, grundlegend den \  ersuch gemacht zu haben, die ein
schlägigen Ausdrücke inhaltlich festzulegen.

Nach allgemeinen Betrachtungen über die „natürliche Ordnung der 
Erscheinungen“  —  ein Schlagwort, das nun durch die ganze Arbeit hindurch
geht —  setzt sich Verf. in  ausführlichen Abschnitten m it V. W eg n er ’s 
Küstensenkungsgegenbeweis im  CB1. Min. 1931 auseinander und kom m t zu 
dem Ergebnisse, daß die mitgeteilten Beobachtungen der beste Beweis fü r  
die Küstensenkung seien und daß in  den Zahlen methodische Irrtüm er stecken. 
Betrachtungen allgemeiner A rt und über die Halligprofile belegen weiterhin 
die Küstensenkung. E in  kurzes Schriftenverzeichnis beschließt die eigentliche 
Arbeit, auf die als Anhang die bereits obenerwähnten „Meeresgeologischen 
Ausdrücke und Begriffsbestimmungen“  folgen. Pratje.

Erich Wohlenberg: D ie  G rüne  In s e l in  de r E id e rm ü n d u n g . 
Eine entwicklungsphysiologische Untersuchung. (Aus d. Archiv d. Deutschen 
Seewarte. 50. Nr. 2. 1931. 34 S. M it 3 Taf.)

In  der Eidermündung liegt eine auf den Karten der Landesaufnahme 
noch nicht verzeichnete begrünte Insel jungen Datums, die erst in  jüngster 
Zeit als Weideland in  Benutzung genommen worden ist. Verf. w ill den natür
lichen Entwicklungsverlauf der Landbildung erfassen und vor allem den Über
gang vom Wasserraum zum Landraum betrachten. Da die A rbe it gleich
zeitig eine geographische Dissertation ist, findet die „Landschaft eine be
sondere Berücksichtigung. So beginnt sein Hauptteil m it: „F luß  und Meer 
in  der Landschaft“  und „Lage der Grünen Insel im  Flußmündungsraum“ . 
Der nächste Abschnitt is t dem Wasser gewidmet, zunächst den Beziehungen 
zwischen den Winden und Gezeiten in  der Eidermündung, wo darauf hm- 
gewiesen wird, daß u. U. die Wasserstände bei Hochwasser und Ostwinden 
nahezu die gleichen sein können wie bei Niedrigwasser und Weststurm. Bei
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den physikalischen Eigenschaften des Wassers ist die höhere Tragfähigkeit 
fü r Sinkstoffe hei stärkerer Bewegung erwähnt (Aufschlicken bei Sturm
fluten) und bei der chemischen Beschaffenheit is t vornehmlich der Salz
gehalt untersucht. Eine graphische Darstellung zeigt die enge Beziehung 
zwischen Salzgehalt und Wasserstand m it beobachteten Schwankungen von 
3,7—25,9 °/00. Bei den organischen Bestandteilen nennt Verf. die Stoffwechsel
produkte aller Organismen im  Wasser Detritus, eine Bezeichnung, die zum 
mindesten erheblich zu eng gefaßt ist. Der zweite große Abschnitt ist über
schrieben: Der Übergang vom Wasserraum zum Landraum und enthält 
im  wesentlichen eine Würdigung der Rolle, die die Diatomeen, die Corophium, 
Salicornia und Festucetum beim Aufbau und beim Abbruch des Landes spielen, 
wobei viele eingehende Beobachtungen gemacht worden sind, die sich z. T. 
m it früheren Anschauungen auseinandersetzen. Der letzte Teil befaßt sich 
m it der Grünen Insel, ihren Oberflächenformen, ihrer Beeinflussung durch 
die Jahreszeiten und ihrer Geschichte, wobei vermutet wird, daß sie durch 
das Eiderbett als Sandbank hindurchgewandert ist und nun nahezu das Ende 
ihrer Entwicklung erreicht hat. Eine neue Sandbank is t bereits auf dem Wege.

Die Arbeit zeigt, daß Verf. m it dem Gelände und seinen Eigenschaften 
sehr vertraut ist, aber gerade aus dem Grunde is t einzelnes wohl etwas zu 
breit dargestellt, während andererseits manches fehlt oder nur flüchtig an
gedeutet wurde, was bei einer genetischen Untersuchung hätte gebracht 
werden müssen, um ein abgeschlossenes Gesamtbild zu erreichen.

Pratje.

Pierre M arti: Sur la  p o s s ib i l i té  de d é te rm in e r  la  p e n te  du 
so l so u sm a rin  au m oyen  d ’ un  seu l sondage aco u s tiq u e . (C. R. 
195. 1932. 528.)

Wenn der Untergrund horizontal ist, sind die aufeinanderfolgenden 
Echos durch Intervalle gleicher Zeiten voneinander getrennt, von denen jedes 
zur Bestimmung der Tiefe dienen kann. Im  Falle der Neigung folgen die 
Intervalle nicht in  gleichen Zeiten und ein genauer Vergleich gestattet die 
Bestimmung der Neigung des Untergrundes. Allerdings muß diese hinreichend 
sein, daß eine merkbare Differenz zwischen dem akustischen Ton und der 
Höhe des Wassers besteht. Weiter liefert dieser Vergleich die Korrektur, 
die man anbringen muß, um die Wasserhöhen entlang der Vertikalen ge
rechnet zu erhalten. Es werden Formeln zur Berechnung angegeben, sowie 
Abbildungen und Erläuterungen. M . Henglein.

Axel Hamberg: On o ld e r m e tho ds  o f deep-seasound ings 
an d  w h a t is k n o w n  as „ th e  S w edish deep“ . (Geogr. ann. 11. 147— 155. 
Stockholm 1929.)

Eine mehr technisch-geographische Betrachtung, die sich m it den tiefen 
Seeloten beschäftigt, sie vergleichend betrachtet und insbesondere im  ein
zelnen die „Schwedische Tiefe“  charakterisiert. Die Abhandlung bat des
halb geologisches Interesse, weil sie die Probeentnahme aus größeren Tiefen 
behandelt. Rudolf Schrelter.
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W a tte n b e rg : Das K o h le n d io x y d  in  den T ie fe n  des Ozeans. 
(Umschau. 36. 1932. 779 u. Nature. 1932. 26.)

Das Kohlendioxyd soll nach V e r n a d s k y  in  flüssiger Form, in  den Tiefen 
des Ozeans Vorkommen. Nach den Ergebnissen der „Meteor“ -Expedition 
is t dies jedoch unwahrscheinlich. Der hohe Druck beeinflußt jedoch in 
großen Meerestiefen die gelöste Kohlensäure insofern, als deren elektrolytische 
Dissoziation m it steigendem Druck wächst, wodurch das Wasser in  der Tiefe 
saurer is t als an der Oberfläche. M . Henglein.

W ilh e lm  W e ile r:  G ir la n d e n fö rm ig e  A n d r if tu n g .  (Natur u. 
Museum. 62. 1932. 91—93. M it 6 Abb.)

Im  Anschluß an die früher hier referierte Beobachtung von K ü h l  berichtet 
Verf. von eigenen Versuchen und Erfahrungen, die z. T. in  Bildern wieder
gegeben sind. Die Form der Anspülung is t in  erster L inie abhängig vom Ver
hältnis der Transportkraft der Welle zur Schwere des mitgerissenen Körpers. 
Aus vielen Girlanden-Strandsäumen wird schließlich ein gerade verlaufender 
Saum, der an schwachen Stellen wieder zerbrochen werden kann. Auch die 
Oberflächenverhältnisse des Strandes können einen recht großen Einfluß 
haben. Pratje.

Paul Chauchard: Les v a r ia t io n s  de s a l in i té  m esurées à 
l ’ a ide  des c o n d u c t iv ité s  é le c tr iq u e s : é tu d e  de la  R ance au 
C h a te lie r . (C. R. 195. 1932. 621.)

Es w ird die Loka litä t zunächst genauer beschrieben zwischen Rance 
de Saint Malo bis Dinan, wo durch eine Barre eine Abtrennung des Meer
wassers zeitweise erfolgt. Die elektrische Leitfähigkeit, Methode K o h l
rausch , wurde benutzt, um den Salzgehalt zu bestimmen. Letzterer sowohl, 
wie auch die Dichte wurden m it derselben Genauigkeit erhalten, wie die 
Leitfähigkeit. D ring t plötzlich das Salzwasser über die Barre, so is t das 
Oberflächenwasser salzhaltiger als das Tiefenwasser. Dann fä llt  es rasch in  
die Tiefe und vermehrt den Salzgehalt. Die Oberflächenschichten werden 
dann nahezu süß. Man muß auch das K lim a berücksichtigen. Zur Regen
zeit oder im  W inter is t die Zufuhr des Süßwassers höher. Auch die Entwicklung 
der Organismen wurde verfolgt. Im  salzreicheren Wasser entwickelt sich über 
der Mole Fucus vesiculosus. M. Henglein.

Günther Boehnecke, Birgithe F0yn und Herm ann W attenberg:
B e iträ g e  z u r  O zea nog rap h ie  des O be rflä che nw a sse rs  in  der 
D ä n e m a rk s tra ß e  u n d  I rm in g e r  See, I I .  (Ann. d. Ilydrogr. usw. 
1932. 314—321. M it 2 Taf. u. 4 Abb.)

Nachdem bereits 1929 das Forschungsschiff „Meteor“  in  den Gewässern 
zwischen Island und Grönland gearbeitet hatte, war es im  Sommer 1930 
zum zweiten Male dort, um die ozeanographischen Verhältnisse zu erkunden. 
In  dieser Veröffentlichung w ird über die chemischen und biologischen Ver
hältnisse berichtet und über die Beziehungen zwischen der Verteilung von 
Plankton, Nährstoff, Salzgehalt, Temperatur und Dichte. Gerade diese 
Beziehungen haben auch sedimentkundliches Interesse, da sie durch die
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absterbenden Planktonten am Meeresboden in  den Sedimenten abgebildet 
werden. Es wurden in  dem untersuchten Gebiete 4 Wasserarten unterschieden,
I.  das kalte, salzarme Oberflächenwasser des Ostgrönlandstromes, das in 
folge geringer Nährstoffwerte nur wenig Plankton, vorherrschend Diatomeen 
enthält, I I .  das warme salzreiche atlantische Wasser, in  dem die große Plank
tonzahl den vorhandenen Nährstoff verbraucht hat, Peridineen und Cocco- 
lithophoriden dominieren, I I I .  das Mischwasser der Polarfront, das durch 
Auftrieb von Tiefenwasser sehr nährstoffreich ist, jedoch durch seine re lativ 
tiefe Temperatur keine wesentliche Zunahme der atlantischen Planktonten 
mehr aufweist. Die Coccolithophoriden sind am häufigsten. IV. Das sub
arktische Mischwasser zeigt m ittlere Plankton- und Nährstoffwerte. Die 
Planktongruppenverteilung is t ähnlich wie bei dem atlantischen Wasser, 
die Diatomeen stellen die kleinste Gruppe dar. Übersichtliche Schnitte 
und graphische Darstellungen erleichtern den Vergleich. Es is t nur bedauerlich, 
daß die unmittelbare Nutzanwendung der Ergebnisse auf die Sedimente 
n icht erfolgen kann, da auf diesen Fahrten keine Grundproben gewonnen 
worden sind. Pratje.

Bruno Schulz: E in fü h ru n g  in  d ie  H y d ro g ra p h ie  de r N o rd - 
u n d  Ostsee. (Aus Gr im p e  &  W a g l e r : Tierwelt d. Nord- und Ostsee. 
Teil I, d2 1932. 44 S. M it 25 Karten u. Schnitten.)

Unter den Absatzbedingungen der Sedimente eines Meeres sind die 
hydrographischen Verhältnisse von ausschlaggebender Bedeutung und des
halb is t das Erscheinen dieses Abschnittes des bekannten Handbuches auch 
von geologischer Seite dankbar zu begrüßen. Verf., der Leiter der ozeano- 
graphischen Abteilung der Deutschen Seewarte, is t einer der besten Kenner 
der Materie und hat hier in  klarer, knapper Darstellung die wichtigsten 
hydrographischen Eigenschaften der beiden uns nächsten Meere heraus
gearbeitet. Nach einer Übersicht über die Morphologie der beiden Meere, 
soweit sie hydrographisch bedeutsam ist, werden die Eigenschaften und 
Bewegungen des Oberflächenwassers behandelt, die naturgemäß am vo ll
ständigsten bekannt sind. H ierhin gehören Temperatur, Salzgehalt, A lka lin i- 
tä t, Luftgehalt, Wasserstoffionenkonzentration, Gezeiten, Restströme und 
Sturmfluten. Allen sind ausgewählte, bezeichnende Zahlenwerte in  kurzen 
Tabellen sowie meist auch Verbreitungskarten beigefügt. Etwas kürzer 
mußte der Raum ausfallen, in  dem das tiefere Wasser behandelt wurde. 
Zahlreiche Schnitte und Karten ergänzen den die Ostsee betreffenden Text, 
die Nordsee is t hier leider reichlich knapp weggekommen.

Wenn dieser Abschnitt des Handbuches auch als Einleitung fü r die 
Lebensbedingungen der Organismen gedacht ist, so hat Verf. jedoch bewußt 
neutral seine Materie dargestellt und nur hin und wieder kurze Hinweise 
gegeben. Das macht den Abschnitt fü r uns um so wertvoller, zumal bisher 
noch keine handliche Zusammenfassung bestand. E in  Literaturverzeichnis, 
das weiter führt, schließt die Arbeit ab. Pratje .

Th. Stocks: D e r S ü d a n tille n b o g e n  im  L ic h te  ne ue re r E r 
ku n d u n g e n . (Zs. d. Ges. f. Erdkunde. Berlin 1932. 198—208.)
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Der Südantillenbogen, die Verbindung der Anden Südamerikas vom 
Feuerland über die Inseln zum Grahamland und weiter zum antarktischen 
Kontinent, is t von geologischer Seite immer wieder gefordert worden, während 
hauptsächlich von geographischer Seite infolge des Fehlens von beweisenden 
Lotungen sein Vorhandensein oft in  Abrede gestellt wurde. Die „Meteor“ * 
Expedition hatte ihren Kurs so abgesetzt, daß besonders kritische Gebiete 
abgelotet werden konnten und in  Verbindung m it weiteren, inzwischen ver
öffentlichten Tiefenzahlen insbesondere der Engländer und Norweger w ird 
vom Verf. der heutige Stand unserer Kenntnisse dargelegt. Die Tiefenangaben 
allein reichen nicht überall aus, es müssen auch die geologischen und ozeano- 
graphischen Verhältnisse m it herangezogen werden, um den wahrscheinlichsten 
Verlauf des Bogens in  Zweifelsfällen zu ermitteln. Eine Tiefenkalte zeigt die 
Ergebnisse und eine Karte m it den Lotungspunkten g ib t die Möglichkeit, 
zu beurteilen, wie weit die Linienführung gesichert ist. Während an manchen 
Stellen, so bei Südgeorgien, den Südorkneys usw., keine Zweifel mehr auf
zutauchen brauchen, sind andere Stellen unsicher. So is t die genaue Ansatz
stelle am Patagonischen Schelf zweifelhaft. Verf. hat sie etwa zwischen 
den Falkland-Inseln und Burdwoodbank gelegt. Die Verbindung zwischen 
Südgeorgien und den Südsandwich-Inseln w ird wohl durch zwei Rücken 
hergestellt. Die „Vortie fe“  von maximal 8255 m erstreckt sich sicher über 
mindestens 400 km  und davor liegt im  0  ein neuer Rücken, anscheinend 
ein durchgehender Höhenzug ±  parallel zum Südantillenbogen, der neben 
einigen Lotungen besonders durch ozeanographische Befunde begründet 
erscheint. Die neuen Ergebnisse sind erst durch die Echolotungen möglich 
geworden und w ir dürfen auch fü r die übrigen Gebiete der Tiefenkarte der 
„Meteor“ -Expedition wesentliche Fortschritte in  unserer Kenntnis vom 
Meeresboden erwarten. Da im  Südantillenbogen nicht nur morphologisch, 
sondern auch geologisch vie l Neues bekannt geworden ist, so wird sich eine 
neue Ausdeutung der morphologischen Grundlage lohnen. Pratje.

P. M. van Riel: O zeanog raph ische  F o rs c h u n g  in  N iede r- 
lä n d is c h -O s tin d ie n . (Zs. d. Ges. f. Erdkunde. Berlin 1932. 208—225.)

In  diesem vorläufigen Bericht über die holländische „Snellius“ -Expedition 
sind vorwiegend die ozeanographischen Ergebnisse wiedergegeben, aber es 
sind auch die geologischen Ergebnisse gestreift und manches hat beiderseitiges 
Interesse. Die Expedition ging 1929 fü r l f  Jahre hinaus und hat in  syste
matischen Kreuzfahrten das ganze Gebiet zwischen den Ostindischen Inseln, 
also das Grenzgebiet zwischen Indischem und Stillem Ozean untersucht. 
Der erste Punkt des Programms betraf die Form des Bodens; durch 32 000 
neue Tiefenangaben wurde die Kenntnis sehr verbessert. Die Emdentiefe 
des Philippinen-Grabens wurde abgelotet und eine größere Ausdehnung 
der Tiefen über 10 000 m festgestellt. Grundproben sind ebenfalls regelmäßig 
entnommen worden, wobei die tiefste Grundprobe aus etwas über 10 000 m 
stammt und die längste Probe 2,05 m erreichte. Die Bearbeitung ist noch 
nicht erfolgt, es w ird aber vermutet, daß in einer Bucht (Kau-Bai von Ila lm a- 
heira), die 500 m tief, aber durch eine 40-m-Schwelle vom Ozean getrennt 
ist, in  den tieferen Teilen der Proben sich diluviale Süßwasserablagerungen



96 Allgemeine Geologie.

befinden. Im  übrigen is t das Wasser in  den Tiefen dieser Bucht sauerstoff
fre i und wie die Bodenproben H 2S-reich.

Dieses Beispiel zeigt, wie die Ergebnisse der Ozeanographie und Geologie 
ineinandergreifen. Gerade in  einem morphologisch so stark gegliederten 
Gebiet, in  dem sich Becken an Becken reiht, w ird man Musterbeispiele be
kommen, wie sich die Wasserverschiedenheiten, die in  stärkstem Maße vor
handen sind, in  den Sedimenten wiederspiegeln. Einige Beispiele der rein 
ozeanographischen Ergebnisse werden bereits gegeben. Es w ird weiter an
gedeutet, daß Planktonuntersuchungen und meteorologische Beobachtungen 
gemacht worden sind und daß der Geologe Gelegenheit hatte, weniger bekannte 
Gebiete zu untersuchen, sowie auf Inseln und Korallenriffen Angaben über 
die Bildung dieser Riffe in  früheren Zeiten und über Bewegungen der E rd
kruste zu sammeln.

Alles in  allem zeigt der vorläufige Bericht, daß auch hier ein reiches 
systematisches Material zusammengetragen worden ist, das nach der Be
arbeitung auch die Geologie ein gutes Stück vorwärts bringen wird.

P ra tje .

O tto  P ra tje :  D e r V e rb le ib  des A b b ru c h m a te r ia ls  de r Sam- 
la n d k ü s te . (E in Beispiel fü r die Abbildung von Strömungen in  küstennahen 
Sedimenten. 16. Beitrag zur Geologie der Meere. (Schriften der Phys.-ökon- 
Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. 67. Heft 3/4. 1932. 5—51. M it 2 Taf.)

Beim Bau der Buhnen zwischen Warnicken und Rauschen an der Nord
ostküste des Samlandes sind durch Bohrungen erstaunlich geringe Seesand
mächtigkeiten festgestellt worden. Die vor der Küste lagernden Sandmassen 
können nicht das gesamte Absturzmaterial enthalten, das alljährlich von der 
Küste her den Meeressedimenten zugeführt wird. Der Sand wandert vie l
mehr durch die Strömungen des Wassers, die seine Zusammensetzung be
einflussen und aus der man umgekehrt die Strömungen wieder erkennen kann.

Zur Beantwortung der Frage nach dem Verbleib des Abbruchmaterials 
hat Verf. an der Samlandküste in  10 senkrecht zu ih r verlaufenden Profilen 
81 Proben entnommen, die er nach verschiedenen Gesichtspunkten bearbeitet 
hat. Als Grundlage fü r die Sedimentationsuntersuchung vor einer Küste 
muß das Anstehende, in diesem Falle die Samlandsteilküsten, dienen. Es 
besteht vorwiegend aus diluvialem Material, vereinzelt treten auch Tertiär
ablagerungen auf (z. B. die oligocäne „Blaue Erde“ ). Für die Sediment
belieferung kommt hauptsächlich das D iluvium  in Betracht. In  dieser Ab
lagerung is t hinsichtlich der Korngröße das feine Material vorherrschend, 
unter den übrigen Fraktionen überwiegt in  der Regel keine besonders, sondern 
die Körner verteilen sich regelmäßig über mehrere Größen.

In  dem untersuchten Streifen der Ostseesedimente bis zu rund 30 m Tiefe 
unterscheidet Verf. drei Zonen. Die Innenzone hat verhältnismäßig fein
körnige Sande, die nach außen zu feiner werden und auf einen zur Küste 
mehr oder weniger senkrechten Transport schließen lassen. Daran schließt 
sich die Mittelzone oder die Zone des Anstehenden. Hier fehlen rezente 
Sedimente fast völlig, denn die in  diesem Streifen auftretende, parallel zur 
Küste gehende Strömung legt den Untergrund (Tertiär oder D iluvium ) 
immer wieder frei. Die Außenzone oder die Zone der gröberen Sande bezieht
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ih r Material von dem Anstehenden der Küste, das dann über die beiden 
vorgenannten Zonen hinweg transportiert wird.

Aus der Korngrößenverteilung der Sedimente le itet Verf. die Strömungs
bahnen und die relativen Geschwindigkeiten her. Die Stromrichtungen 
lassen sich, abgesehen von der Korngrößenverteilung, durch die Verteilung 
der sog. Leitmineralien (Glaukonit, Magnetit und Phosphorit) festlegen. 
Diese werden nur an einer bestimmten Stelle immer wieder den Sedimenten 
zugeführt. Die Mengen der Mineralien und ihre Größe stehen in  Beziehung 
zur Körnung der Sedimente. Die feinkörnigen Mineralien häufen sich m it 
der Zunahme der Feinheit, der gröbere Phosphorit ist mehr in den sandreichen 
Proben vertreten. Mineralindikatoren können nur dann zur Feststellung 
der Sandwanderungen verwertet werden, wenn man das Verhältnis ihrer Größe 
und ihres spezifischen Gewichtes zu den Körnungen der Sedimente berück
sichtigt. Die Gliederung der jungen Meeressedimente in eine Außen-, M itte l
und Innenzone spiegelt sich in  ihren Farben wieder (Bestimmung m it der 
OsTWAiD’schen Farbenskala). Verf. zeigt weiter, wie sich die Sandwande
rungen im  Abrollungsgrad der Körner ausprägen (Zunahme der kantigen 
Körner in der Nähe der Küste). Die Fauna des Sedimentationsraumes weist 
deutliche Beziehungen zu ihrem Untergründe auf.

An Hand eines reichen Zahlenmaterials w ird  auf die Bedeutung der 
Buhnenbauten verwiesen. Sie entreißen dem parallel zur Küste verlaufenden 
Küstenstrom einen Teil der Sandmassen. Unter Umständen können sie aber 
durch Kolkbildungen an ihrer Wurzel sogar zerstörend wirken. Bei starken 
auflandigen Strömen wandert das Küstenmaterial in  größere Tiefen und ist 
dann fü r den Küstenschutz verloren.

Die Ergebnisse dieser, m it übersichtlichen Abbildungen belegten Arbeit 
haben nicht nur fü r das Samland Bedeutung. Sie bringen auch wesentliche 
Folgerungen fü r die Geologie der Sedimente und dürften ebenso in  der Sedi
mentpetrographie (Leitmineralien, Mineralindikatoren, Kornformen usw.) 
Beachtung verdienen. F- Neum aior.

Sedimentgesteine.
1. Allgemeines; Untersuchnngsmethoden.

E ic h e n b e rg , W .: E in Schlämmapparat fü r Tone. (CB1. Min. 1932. B. 
221—224.)

Lö b e r, Hans: E in  besonders einfaches Verfahren der Schlämmanalyse.
(CB1. Min. 1932. B. 364—368. M it 2 Abb.)

K lä h n , Hans: Der quantitative Verlauf der Aufarbeitung von Sanden, 
Gerollen und Schalen in  wässerigem Medium. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 67. B. 
1932. 313— 412. M it 5 Textabb., 24 Diagrammen und vielen Tabellen 
im  Text.)

ph. H . Kuenen: D ie  V ie rm e te r -L o trö h re  de r „S n e lliu s “ -E x -  
p e d itio n . (Ann. d. Hydrogr. etc. 1932. 93—97.)

Die Untersuchung der Ozeanböden macht ein Gewinnen von langen 
Bodenproben wünschenswert, um nach Möglichkeit ältere Schichten zu1 

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  7
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erfassen. Außerdem bedeutet jede Erweiterung der Querschnitte eine er
hebliche Materialzunahme und damit die Möglichkeit, eingehende Unter
suchungen auch bei dünnen Schichten anzustellen. K uenen  hat die vom 
Ref. auf der Deutschen Atlantischen Expedition benutzte Lotröhre auf 
4 m Länge und 45 mm inneren Durchmesser gebracht und damit in  der Banda- 
See Grundproben bis zu 206 cm erzielt. E r berichtet in  dem Aufsatz über die 
Erfahrungen und Versuche, die er auf der ,,Snellius“ -Expedition angestellt 
hat und die bei der Weiterentwicklung der Lotinstrumente berücksichtigt 
werden müssen. P ra tje .

F anny Carter Edson: H e a v y  m in e ra ls  as a gu id e  in  S t r a t i 
g ra p h ie  s tu d ie s . (The Amer. Miner. 17. 1932. 429—436.)

Es wurden einige tausend Analysen in  bezug auf schwere Mineralien 
in den ordovicischen Sandsteinen der Mid-Continent-Ölfelder durchgeführt. 
Dabei wurden sowohl Bohrproben als auch Proben aus Aufschlüssen in  den 
Arbuckle Mountains im  nordöstlichen Oklahoma und anderen Fundstellen 
berücksichtigt.

Daraus konnten wichtige stratigraphische und geologische Schlüsse 
gezogen werden. Es is t dabei nur notwendig, genügend Analysen durch
zuführen. Für die Sandsteine des Ordovicium, des Mississippian und des 
Pennsylvanian zeigen sich ganz bestimmte Gruppenmerkmale. Auch die 
Abstammung eines jüngeren von einem bestimmten älteren Sediment kann 
durch diese Methoden nachgewiesen werden. Innerhalb dieses Sediment
bezirkes sind die Zonen schwerer Minerale sehr horizontbeständig und von 
geringer vertikaler Mächtigkeit.

Im  Original werden 11 Beispiele aus dem ordovicischen Sandstein der 
Mid-Continent-Region ausführlicher angeführt. H ans H im m e l.

A . K iener: K o rn g rö ß e n b e s tim m u n g  e in e r A u fs c h lä m m u n g  
m it te ls  A rä o m e te r. (Geologie u. Bauwesen. 3. W ien 1931. 65—68.)

In  diesem Aufsatz w ird die Idee, ein Aräometer fü r die Bestimmung 
der Zusammensetzung einer Aufschlämmung zu verwenden, neu aufgegriffen 
und versucht, sie der brauchbaren praktischen Anwendung zuzuführen. 
Die Methode w ird  zunächst rechnerisch behandelt, um die nötigen Grund- 
iagen fü r ihre Anwendung zu bekommen. Eine genaue Abbildung zeigt das 
praktisch anwendbare Instrument. Vergleichsschlämmungen sind jedoch 
leider n icht m it angegeben, so daß man sich kein B ild  von der praktischen 
Genauigkeit der an und fü r sich sicher sehr bequemen Methode machen 
kann. P ra tje .

H akon  W a d e ll: V o lu m e , Shape and  R oundness o f R o ck - 
P a r t ic le s . (Journ. of Geology. 40. 1932. 443—452.)

Die Schwierigkeiten, w irk lich gleichwertige Beschreibungen von Körnern 
zu geben, veranlaßt den Verf., nach neuen Grundlagen zu suchen. Als ein
heitliche Vergleichsform nim m t er die Kugel, die beim größten Inha lt die 
kleinste Oberfläche hat. Die Gestalt eines Kornes drückt er durch das Ver
hältnis der Oberfläche einer Kugel zur Oberfläche des Kornes bei gleichem
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Inha lt aus: ~  — Grad der wahren Kugeligkeit (true sphericity). Da S,
¡5

solange das Korn keine Kugel ist, stets größer als s ist, muß der W ert immer 
unter 1 liegen. Man kann in  die Formel auch die Einheitsoberfläehenwerte 
einsetzen, fü r s also 4,8359. Der Grad der Rundung w ird  unter ähnlichen 
Gesichtspunkten dargestellt, er is t das Verhältnis des Radius der ±  gerundeten 
Ecke zum Radius des größten eingeschriebenen Kreises in  der Beobachtungs
ebene. Da die Rundung der verschiedenen Ecken verschieden sein kann, 
muß der M itte lw ert aus den der Zahl der Ecken entsprechenden Verhältnis
werten gebildet werden.

Die Zahlenwerte fü r Gestalt und Rundung sind nicht voneinander ab- 
hängig, deshalb sind beide getrennt zur Charakterisierung nötig, Verf. setzt 

sie durch Doppelstriche getrennt übereinander: = = = g =  =  Aussehen des 

Kornes oder in  Zahlen z. B. ■ ° g |=. Eine Kugel hat =̂ -Q0 •

Die sicherlich beachtenswerten Vorschläge, die sich m it einem anerkannten 
Mangel befassen, dürften bei der Anwendung in  der Praxis zu umständlich 
sein und erheblichen Schwierigkeiten begegnen und es w ird von großem 
Interesse sein, die im  letzten Satz vom Verf. angekündigten Gebrauchs
methoden fü r Sedimente kennenzulernen. P ratje .

A . C hwala: Z e rk le in e ru n g s c h e m ie . (Kolloidchemische Beihefte. 31. 
Dresden 1930. 223—290. M it 13 Fig.)

Unter „Zerkleinerungschemie“  sei die Lehre von jenen Vorgängen ver
standen, durch welche Nichtgele auf mechanisch-chemischem Wege —  in 
der Kolloidmühle unter Verwendung von Zusätzen — oder auf kollo id
chemischem — durch Zusätze ohne Zuhilfenahme der Kolloidmühle — in 
solche feine Zerteilungen verwandelt werden, daß diese der Grundsubstanz 
gegenüber neue physiko-chemische Eigenschaften aufweisen. Bei diesem 
Vorgang w ird  das Ausgangsmaterial, die Grundsubstanz, abgesehen von der 
Oberflächenvergrößerung der Teilchen, chemisch nicht verändert. Die „Zer
kleinerungschemie“  kann also, unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, auch 
m der Geologie Anwendung finden.

Verf. verweist zuerst darauf, wie die verschiedenen Industrien sich der 
Zerkleinerungschemie bedienen. In  der eigentlichen Zerkleinerungstechnik 
unterscheidet er drei Gruppen.

Die der ersten Gruppe angehörenden rein mechanischen Verfahren 
der Zerkleinerung zermahlen in den Trocken- und Naßmühlen die Stoffe 
bestenfalls zu Teilchengrößen vom Durchmesser von ungefähr 50 000 bis 
5000 j u j u .

In  der zweiten Klasse werden Stoffe angewandt, bei denen das Zer
kleinerungsverfahren in Gegenwart chemisch nur schwach wirkender Zusatz
stoffe vor sich geht. Dabei gelangt man öfter zu Zerteilungen von grobkolloider 
Dimension, etwa m it Durchmessern von 5000—100 /</<■

Die dritte Gruppe verwertet ausgesprochen aktive Stoffe, Säuren, Laugen, 
Salze usw. in  der bewußten Absicht, deren A k tiv itä t im  Verein m it der mecha
nischen Vorrichtung zur W irkung gelangen zu lassen.

I I .  7
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Die mechanische Seite des Zerkleinerungsproblems sieht Yerf. in  den 
Mahlvorgängen und Mahlvorrichtungen (Kugelmühlen, Kolloidmühlen usw.). 
Sie werden einer eingehenden Betrachtung hinsichtlich ihrer Verwendungs
möglichkeiten unterzogen.

Einen weitaus größeren Ante il als die mechanischen Verfahren haben die 
chemischen an der Zerkleinerungschemie. Hierbei läßt Verf. allerdings [und 
auch m it Recht. Ref.] die theoretische, kolloidchemische Betrachtungsweise 
stark in  den Vordergrund treten, so daß im  Rahmen eines Referates nicht 
darauf eingegangen werden kann.

Verf. g ib t eine genaue Erfassung des Begriffes der für die Praxis wichtigen 
Trübungen und erörtert die Voraussetzungen, unter denen man zu Kolloiden 
oder zu Trübungen gelangen könne.

In  der Arbeit is t eine Fülle von Material kritisch zusammengetragen, 
so daß der hier gebrachte Auszug den Inha lt nur kurz andeuten konnte.

F . N eum aier.

Erhard  Jung: Neue E x p e r im e n ta lu n te rs u c h u n g e n  ü b e r d ie  
ag g re g ie ren de  W irk u n g  des F ros tes  a u f den E rdb od en . (Kollo id
chemische Beihefte. 32. Dresden 1931. 320—373. M it 19 Fig.)

Die Dispersitätsveränderung des Bodens als Folge des Gefrierens äußert 
sich einerseits in  einer Teilchenvergrößerung, andererseits in  einer Teilchen
verkleinerung. Bei der teilchenvergröbernden Einwirkung des Frostes sind 
zwei Gruppen von Erscheinungsformen zu unterscheiden, nämlich eine physi
kalisch-mechanische Gruppe (Frostaggregation) und eine kolloidchemische 
(Frostkoagulation). Auch fü r die aufteilende W irkung des Frostes konnte 
grundsätzlich eine Zerlegung in  eine physikalisch-mechanische (Frostdisgrega- 
tion) und in  eine kolloidchemische Gruppe (Frostdispersion) aufgezeigt werden.

Diese einzelnen Gruppen sind lediglich als Teilerscheinungen aufzufassen, 
da sie sich in  der Natur meist überlagern und dadurch nicht beachtet werden 
können. E rst am E in fa ll eines solchen Grenzzustandes —  Verf. greift die 
F ro s ta g g re g a t io n  heraus —  können die verwickelten physikalischen und 
chemischen Verhältnisse sich so vereinfachen, daß sie eine Lösung der offen
stehenden Fragen zulassen.

Die E inwirkung des Frostes auf den Erdboden wurde durch Sedimentier- 
untersuchungen und durch die Feststellung der Durchlässigkeit gefrorener 
und ungefrorener Bodensäulen klargelegt. Zu den Untersuchungen wurde 
der nach dem WiEGNER’schen Prinzip arbeitende Sedimentationsapparat 
von J u n k e r  herangezogen; fü r die Bestimmung der Bodendurchlässigkeit 
wurde eine einfache Versuchsanordnung gewählt, die Verf. genau erläutert. 
Für die Experimentaluntersuchungen stand ein schwerer Tonboden des 
Kolstergutes Weende bei Göttingen zur Verfügung.

Bei der Untersuchung der aggregierenden Einwirkung des Frostes war 
die Erhaltung der entstandenen Teilchenaggregate eine notwendige Voraus
setzung, die jedoch bei der Verwendung von Wasser als Dispersionsmittel 
nicht zutraf. Durch Zusatz von Aceton zu Wasser wurde ein Dispersions
m itte l gefunden, in  dem die durch das Gefrieren hervorgerufene Krümelung 
den Sedimentations- und Durchlässigkeitsuntersuchungen zugänglich gemacht 
werden konnte.
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Bei den Gefrierversuchen wurden die Böden verschiedenen Temperaturen 
von 0 bis — 30° und auch tieferen (—  78 und — 190°) ausgesetzt, wobei 
die aggregierende Wirkung des Frostes abnahm, je tiefer die Temperatur war, 
hei der der Boden gefriert, d. h. je schneller die Abkühlung vor sich ging. 
Daraus erhellt die Tatsache, daß die Einwirkung des Frostes auf den E rd
boden abhängig is t von der A rt des Auskristallisierens der Bodenflüssigkeit. 
Bine langsame Abkth lung bedingt nämlich die Entstehung von wenigen, 
großen Eiskristallen, m ith in  auch von großen Teilchenaggregaten. Je schneller 
dagegen der Boden zum Gefrieren kommt, desto kleinere Kristalle entstehen 
ln großer Anzahl, so daß auch die entsprechenden Bodenaggregate um so 
kleiner werden. Beim Gefrieren m it flüssiger L u ft entstehen so kleine K r i
stalle, daß die Kristallisationswirkung praktisch unterbunden w ird und in 
folgedessen eine merkbare Aggregation nicht e in tritt.

Bei der Feststellung des Einflusses eines öfteren Gefrierens und Auf- 
tauens auf den Boden, kommt Verf. zu dem Schlüsse, daß das Gefrieren 
m it kleiner Abkühlungsgeschwindigkeit (Kältemischung von •— 10°) zu einer 
bedeutenden Abnahme des Dispersitätsgrades führt. W ird der Boden jedoch 
durch flüssige L u ft zum Gefrieren gebracht, so ist die Dispersitätsveränderung 
unwesentlich, das wiederholte Gefrieren w irk t hier eher aufteilend.

Die Frage, ob bei verschiedenem Wassergehalt der Frost auch verschieden 
auf das Bodengefüge einwirke, w ird vom Verf. eingehend erörtert, wobei sich 
eine Abhängigkeit der Frostaggregation vom Wassergehalt des Bodens ergibt. 
W ird nämlich der Boden langsam abgekühlt, so nim m t der Dispersitätsgrad 
bei steigendem Wassergehalt bis zur vollen Wasserkapazität ab, um nach 
Überschreitung dieses Punktes wieder zuzunehmen. Auch hier ergeben sich 
Unterschiede bei langsamem und rascherem Gefrieren. Die verschiedenen 
Bindungsformen des Bodenwassers —  Okklusionswasser, Kapillarwasser, 
kolloid gebundenes Wasser, chemisch gebundenes Wasser —  gewinnen Be
deutung, wenn der Boden gefriert. Je fester das Wassermolekül an den Boden 
gebunden ist, desto größer muß die Abkühlung sein, um die Einordnung der 
Moleküle in  das K rista llg itte r zu erzwingen und um dadurch schließlich eine 
Aufteilung des Bodens hervorzurufen.

Die m it der Frostaggregatiön gewöhnlich einhergehende Aufteilung des 
, ooens (Frostdisgregation) wurde durch viskometrische Untersuchungen 
• stimmt. Der gewöhnliche Boden zeigt hier nach wiederholtem Gefrieren 

ond auch nach längerem Schütteln keine Veränderung hinsichtlich seiner 
is osität. Wurde jedoch nicht der bisher benutzte „Erdboden“ , sondern 

6U1 ^'on zur Untersuchung herangezogen, so ergab sich nach dem Gefrieren 
eine Zunahme des Viskosität. Verf. betont zum Schlüsse, daß nicht ohne 
weiteres aus den Ereignissen der Viskositätsmessungen der Grad der Auf- 
ei ung eines Bodens hergeleitet werden dürfe. Maßgebend fü r die Viskosität 

sei neben dem Dispersitätsgrad der Suspension wohl auch die A rt des Auf- 
aues der äußeren Ionenschale und die dadurch bedingte Hydratation.

Auf die Arbeit sei eindringlich aufmerksam gemacht, weil sie einen 
Überblick über die W irkung des Frostes auf den Boden gewährt 

. lm  Degensatz zu anderen einschlägigen Arbeiten neuartige, gegenteilige 
«ffassungen bringt. F. N eum aier.
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A . H . M . Andreasen und J. J . V . Lundberg : Ü b e r S ch läm m - 
g e s c h w in d ig k e it  u n d  K o rn g rö ß e . (K ollo id-Zs. 49. Dresden 1929. 
48—51. M it 3 Abb.)

Verf. unterzieht den Zusammenhang zwischen Korngröße und Schlämm
geschwindigkeit einer näheren Untersuchung, indem er zur Bestimmung 
der betr. Korngrößen eine auf Zählung und Wägung beruhende Methode 
verwendet. F. N eum aier.

F . F ö rs te r: Ü b e r d ie  K lä ru n g  von T o n trü b e n . (Kolloid-Zs. 
52. Dresden 1930. 160—163. M it 6 Fig.)

Die Versuche, die an zwei hochplastischen Tonen ausgeführt wurden, 
ergeben, daß Tontrüben sowohl durch Zusatz von Kalkm ilch, als auch 
durch Gipslösung im  Laufe von 12 Stunden weitgehend „geklä rt“  wurden. 
Der Absatz der Trübe hängt ab von der Konzentration der zugesetzten 
Lösungen. Die beigegebenen Abbildungen der Serienversuche erläutern die 
Ausführungen des Verf.’s. F . N eum aier.

Carl W . Correns und W o lfg an g  S ch o tt: V e rg le ic h e n d e  U n te r 
suchungen  ü b e r S ch läm m - u n d  A u fb e re itu n g s v e r fa h re n  von  
Tonen. (Kolloid-Zs. 61. Desden 1932. 68—80. M it 13 Fig.)

Die Verf. stellten sich die Aufgabe, ein und dieselbe Bodenprobe nach 
verschiedenen Verfahren hinsichtlich ihrer Korngrößenbestimmung zu unter
suchen. Dabei wurden Methoden angewandt, die auch bei der Verwendung 
möglichst kleiner Mengen zum Ziele führen. Die stoffliche Grundlage fü r 
die Untersuchungen waren ein D iluvia lton von Papendorf bei Rostock und 
ein mitteloligocäner Septarienton von Malliß im  südwestlichen Mecklenburg.

Die Korngrößenbestimmungen wurden m it dem ATTERBERG-Schlämm- 
zylinder, dem Pipettierverfahren und der Schlämmwage nach Oden durch
geführt. Letztere wurde ihrer Genauigkeit wegen gewählt, um die Ergebnisse 
der beiden anderen Verfahren damit vergleichen zu können. Das Oden- 
sche Modell der Schlämmwage erhielt eine Abänderung, so daß auch kleinere 
Sedimentmengen (etwa 1 g) untersucht werden konnten. Neben der Kon
struktionsbeschreibung des von den Verf. neugefertigten Modells erfahren 
w ir auch einige Kunstgriffe, die das Arbeiten nach dem Pipettier- und Atter- 
BERG-Verfahren wesentlich erleichtern dürften.

Die Berechnung der Korngrößen der einzelnen Schlämmfraktionen ge
schieht bei den drei Sedimentiermethoden mittels der STOKEs’schen Formel.

Der Vergleich der drei verschiedenen Verfahren (Pipettiermethode, 
Schlämmzylinder nach A tterberg und OoEN-Wage) ergibt gute Über
einstimmung, vorausgesetzt, daß das Untersuchungsmaterial möglichst gleiche 
Korngrößen aufweist und nach den gleichen Aufbereitungsmethoden be
handelt wurde. [Die erste Einschränkung —  homogenes Untersuchungs
material — w ird wohl fü r viele Fälle nicht zutreffen und dam it einen Vergleich 
von Schlämmanalysen verschiedener Apparaturen nach wie vor erschweren. 
Ref.]

Was die Vorbereitung der Bodenproben anlangt, so stehen die Verf. 
manchen Aufbereitungsmethoden (Kochen m it verdünnter Salzsäure, Wasser-
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Stoffsuperoxyd usw.) mißtrauisch gegenüber. Für rezente marine Sedimente 
erwies sich langdauerndes Dialysieren und Rühren im  Schnelldialysator 
als brauchbar. Tone wurden vorher m it einem steifen Pinsel zerrieben und 
dann 40 Stunden im  Vakuum in  einer Schüttelmaschine gekocht. Wieder 
andere Proben wurden durch Reiben m it dem Finger in  einer Porzellan
schale zerkleinert. Die Normalmethode nach Oden , Anreiben m it einem steifen 
Pinsel in  0,01 n Ammoniak, dann 24 Stunden schütteln, erwies sich als die 
beste A rt der Aufbereitung.

Falls bei der Schlämmanalyse wenig Material (etwa 1 g) und sehr viel 
Wasser (etwa 24 1) verwendet wurden, t r i t t  bei kalkreichen Sedimenten 
ein Verlust an 0aC03 auf, der über 10 %  des Ausgangsgewichtes betragen 
kann. Diese Differenz kann bei Verwendung von ammoniakhaltigem Wasser 
(0,01 n) vermieden werden.

Die beigefügten graphischen Darstellungn der Schlämmanalysen er
möglichen es, die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungs- und Aufbereitungs
methoden leicht und genau miteinander zu vergleichen. F . N eum aier.

W .  C. K ru m b e in : A h is to ry  o f th e  p r in c ip le s  and  m e thods  
o f m e c h a n ic a l a n a ly s is . (Journ. of Sedimentary Petrology. 2. 1932. 
89—124. M it 15 Fig.)

Diese Veröffentlichung g ib t einmal einen geschichtlichen Überblick 
über die Grundlagen und die Methoden und andererseits eine bibliographische 
Übersicht (186 Arbeiten werden angeführt, auch viele deutsche) über die 
verschiedenen Fragen der mechanischen Analyse.

Aus dem geschichtlichen Überblick sei folgendes erwähnt: Dekantier
methoden sind schon im  A ltertum  angewandt worden, aber erst seit 1692 
auf Bodenarten oder Sedimente. 1704 werden Siebe zur Trennung von Sand
arten angewandt (van  L eeuwenhoek). 1750 w ird die Zusammensetzung 
der Böden zur Klassifikation herangezogen (W alterius). Der Begriff „mecha
nische Analyse“  wurde 1800 eingeführt (Fleur iau -Bellevue). Sieben und 
Dekantieren wurden 1805 von D avy  zusammengefaßt. Der erste Apparat 
zur mechanischen Analyse m ittels aufsteigenden Wasserstromes wurde 1839 
angegeben (Franz Schulze). Die Formel von Stokes wurde 1851 aufgestellt 
und 1867 auf die mechanische Analyse angewandt (Schöne). Graphische 
Darstellungen der mechanischen Zusammensetzung von Sedimenten seien 
erst 1892 versucht worden, in  welchem Jahre auch erstmalig die Zentrifuge 
zur Untersuchung von Sedimenten benutzt sei. Für die Periode seit 1900 
werden die Fortschritte in  den einzelnen Teilen der mechanischen Analyse 
gesondert aufgeführt. Es kann fü r diese Zeit aus dem Referate nicht alles 
ausgezogen werden. Jedenfalls aber w ird ein recht guter und willkommener 
Überblick über die Entwicklung der Untersuchungsmethoden gegeben, der 
fü r Sedimentpetrographen wie Bodenkundler recht wertvoll ist.

E rich  Kaiser.

W . C. K ru m b e in : The m e c h a n ic a l a n a ly s is  o f f in e -g ra in e d  
Sed im ents. (Journ. of Sedimentary Petrology. 2. 1932. 140—149. M it 2 Fig.)

Ältere Methoden der mechanischen Analyse werden kurz erörtert und 
m it den neueren Präzisionsmethoden verglichen. Von letzteren w ird die
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Pipettenmethode, die unabhängig voneinander von G. K rauss in  Deutsch
land, von R obinson in  England und von J ennings, T homas und Gardner 
in  Amerika 1922 entwickelt wurde, als auf guter Grundlage stehend und ein
fach anzuwendend, hervorgehoben und eingehend an einem Beispiele durch
geführt. Dabei werden das Prinzip der Methode, ih r Anwendungsbereich 
und die ih r anhaftenden Fehlerquellen erörtert. Eine reine Sedimentations
methode (Absatz in Standzylinder m it Abhebern der überstehenden Flüssig
keiten nach bestimmten Zeiten, die durch das Gesetz von Stokes gegeben 
sind) zeigt in  den feineren Korngrößen Fehler bis zu 15 % bei dem gewählten 
Beispiele eines Geschiebelehmes. Die feinsten Bestandteile können auf diesem 
Wege nicht mengenmäßig genau erfaßt werden.

Eine graphische Übersicht über die anzuwendenden Methoden is t bei
gefügt. Erich Kaiser.

K ö h n , M.: Beiträge zur Theorie und Praxis der mechanischen Bodenanalyse.
(Landwirtschaft. Jb. 67. 1928. 485—546.)

W e n tw o rth , C. K .: Methods of mechanical analysis of Sediments. (Univ.
Iowa. Studies in  Nat. H istory. 11. 1926. Nr. 11.)

2. Heutige Sedimentation.
M a rte n s , James H. C.: Persistence of feldspar. (The Amer. Miner. 16.

1931. 526—531.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 316—317.
G a rd in e r, J. S.: Coral Reefs and Atolls. 181 S. M it 15 Taf. u. 33 Abb. London,

Macmillan & Co., 1931.
B ra d ly ,  W. H .: Non-glacial marine varves. (Amer. Journ. of Sei. 22. 1931.

318—330. M it 2 Abb.) —  Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  625—626

J . van H o u te n : O ver de n o m e n c la tu u r  va n  eenige m o e il i jk  
in  te  deelen sed im e n tg e s te e n te n . (Proeve van practische indeeling 
der klastische subaquatische Sedimenten.) [Über die Nomenklatur einiger 
schwierig einzuteilender Sedimentgesteine (Versuch einer praktischen E in
teilung der klastischen subaquatischen Sedimente).] (De M ijning. 13. Ban- 
doeng 1932. 93—97.)

Die Benennung von Sedimentgesteinen verursacht häufig Schwierig
keiten, sie hängt o ft genug von der Stimmung des Namengebers ab. Dies 
g ilt  besonders fü r die z. B. auf Java so verbreiteten Gesteine, die zwischen 
Sandsteinen und Tonen verm itteln, wobei das sandige Element häufig n icht 
Quarz, sondern ein heterogenes Gemenge von Eruptivgesteinsbruchstücken 
und vieler loser, sie aufbauender Mineralien ist. Verf. versucht darum, wenig
stens eine fü r den Feldgeologen bei seiner Arbeit praktisch brauchbare E in
teilung zu geben, bei der die Genese des Gesteins von untergeordneter Be
deutung is t und die H ilfsm itte l aus Lupe und verdünnter Salszäure bestehen. 
Seine Einteilung beruht auf Größe und Form der Komponenten ohne Be
rücksichtigung der mineralogischen Zusammensetzung, sie bring t nichts 
prinzipiell Neues, vielmehr Bekanntes in  neuer Gruppierung. Ohne hier auf 
weitere Einzelheiten einzugehen, sei nur noch bemerkt, daß die Bezeichnungen
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Tuffsandstein, Tuffmergel usw. als paradox auszuscheiden hatten. Ob die 
Einteilung in  der Praxis w irk lich brauchbar ist, w ird die Erfahrung lehren.

F. Musper.

Jacques de Lapparent: C la s s if ic a t io n  des a rg ile s  sed im e n - 
ta ires. (C. R. 195. 1932. 257.)

Oie Sedimente, die unter dem Namen Ton zusammengefaßt werden, 
zeigen drei Haupttypen:

1. H a l lo y s it to n ,  wie er als plastischer, grauer Ton bei Jory im  südlichen 
Pariser Becken vorkommt. Seine Hauptmasse besteht aus einer Verfilzung 
v°n Halloysitlamellen. A uf diesen Lamellen sitzen kleine Kristalle von 
Ru til und Anatas in Menge, welche infolge ihrer hohen Brechung u. d. M. 
^ ie  Staubkörner wirken, die den Ton bedecken.

2. M o n tm o r i l lo n it to n ,  charakterisiert durch kleine Lamellen von 
M ontmorillonit, der auch die Hauptmasse bildet. H ier g ib t es keinen R u til 
und Anatas. Als Typus werden die Tone des kontinentalen Oligocän der 
Berberei in  den Departements Algier und Oran und die des Miocän-Pliocän- 
Komplexes der Sahara in  der Gegend von Biskra betrachtet.

3. K a o lin to n ,  bestehend aus wurmförmigem K ao lin it und ohne Titan- 
mineralien. Es werden gewisse Tonsteintypen des Kohlenbeckens der Saar 
oder Saar und Mosel oder homogene Arten des Kohlenbeckens von Saint- 
Rtienne, von wo P. T ekm ier  den Leverrierit beschrieb.

Diese drei Typen sind mineralogisch verschieden und stratigraphische 
Wesenheiten derselben A rt, entsprechend verschiedenen Bildungsformen. 
So erscheint der erste Typ als das Produkt eines Sedimentes, dessen Ursprungs
ort nicht der der Ablagerung ist. Was den plastischen Sparnacienton des 
Pariser Beckens be trifft, so is t sein Ursprungsort das französische Zentral
massiv. Man findet hier die Produkte eines Zerfalls alter Granite und Gneise. 
Das A lte r dieses Materials von lateritischem Charakter is t Voroligocän. 
Es entspricht genau der Zeit des Absatzes im  Pariser Becken.

Der zweite und dritte  Typ zeigt im  Gegenteil hierzu, daß sich die Masse 
an Ort und Stelle gebildet hat. Die ursprüngliche Masse bestand aus basischen 
Silikaten, in  der Hauptsache alkalisch und titan fre i, wahrscheinlich aus 
Feldspäten. Während der M ontm orillonitton humusfrei ist, enthält der Kaolin
ton Humusteile. Es handelt sich um zwei Arten der Dekomposition der 
ursprünglichen Produkte, was symptomatisch fü r zwei Typen klimatischer 
Bedingungen ist. Der Kohlenwald hatte das K lim a fü r die Kaolintone, die 
Wüste fü r die Montmorillonittone. Für die Bildung der Halloysittone w ird 
ein tropisches oder subtropisches K lim a angenommen. M . Henglein.

Eduard  v . B ogu s ław sk i: E in  B e itra g  z u r D is p e rs o id c h e m ie  
der Tone. (Kolloid-Beihefte. 34. Dresden 1932. 373— 440. M it 14 Fig.)

Zur Flockungs- bezw. Dispersitätsgradmessung des Kaolins (gemeint 
ist damit das im  Handel befindliche Verwitterungsprodukt, also die gewöhnliche 
Kaolinerde) erwies sich bei der Verwendung des Schlämmzylinders von
G. W iegner eine Suspension m it 1%  „Dispersionsphase“  am geeignetsten, 
als Dispersionsmittel wurde destilliertes Wasser gewählt. Bei der Verwendung
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höherer Kaolinkonzentrationen treten bereits erhebliche Fehlerquellen auf, 
die das erstrebte B ild über die Geschwindigkeit und Intensität der Koagulation 
sehr stören. Die m it einer M odifikation des W iE G N E n ’schen  Zylinders unter 
Innehaltung einer Kaolinmenge von 1%  bei Zusatz von Elektrolyten auf
genommenen Fallkurven liefern weitere Beiträge zur K inetik  der Koagulation. 
Als zweckmäßige mechanische Vorbereitung der Proben erwies sich das 
Schütteln. Auch hier g ibt Verf. wieder genaue Angaben der einzuhaltenden 
Konzentrationen. Kaolin reagiert bei weitem nicht so auf das Schütteln, 
wie andere Tone und Böden. Die versuchte mechanische Zerkleinerung 
in  einer Porzellankugelmühle zeigte keine bemerkbare aufteilende Wirkung.

Je nach der Vorbehandlung m it NaCl, CaCl2, A1C13, N H 3 und destilliertem 
Wasser zeigen die Kaolinproben eine typische Flockung, die auf einen „Ionen
umtausch“  und auf eine Vereinheitlichung des Ionenaußenschwarmes der 
Teilchen m it den jeweils zugesetzten Kationen schließen läßt.

E in bis zur Wirkungslosigkeit des Waschwassers durchgeführtes Aus
waschen des Kaolins m it destilliertem Wasser zeigt eine stärkere Waschwirkung 
als die von gekochtem destilliertem Wasser. Die Waschwirkung w ird gleich
falls m it dem „Ionenumtausch“  erklärt.

Bei Elektrolytzusätzen zu den Kaolinsuspensionen w ird ein sich schnell 
emsteilendes Adsorptionsgleichgewicht gemessen, welches innerhalb der 
überprüften Zeit von 10 Tagen von der Zeit unabhängig ist. Auch nach dem 
Auswaschen des Zusatzrestes sowie des Austauschproduktes zeigen die m it 
Chloriden vorbehandelten Kaoline einen geringen Cl-Ionengehalt, der auf die 
unvollkommene Waschwirkung zurückzuführen ist. Die dispergierende 
W irkung von KCl-Zusätzen is t durch den „Ionenumtausch“  zu erklären, der 
qualita tiv  nachgewiesen wurde.

Bei Laugezusätzen findet grundsätzlich m it zunehmender Konzentration 
zunächst eine Dispergierung und dann eine Koagulation statt. Sowohl bei 
der Dispergierung als auch bei der Flockung t r i t t  der E influß einer ver
schiedenen Vorbehandlung in Erscheinung. Bei der Aufteilung als auch bei 
der Koagulation sind die Einflüsse der Wertigkeiten der m it den Hydro- 
xylionen zugesetzten Kationen, der Adsorbierbarkeit sowie des Dispersions
grades der Hydroxyde festzustellen.

Die stärkste Aufteilung des Kaolins rufen die Laugen der einwertigen 
Kationen hervor. Die aufteilende W irkung nim m t in der Reihe N H 4 <  LiO H 
<  KO H zu. Die Hydroxydversuche weisen darauf hin, daß das Kaolin und 
vermutlich auch andere Tone solchen Zusätzen gegenüber ein völlig anderes 
Verhalten zeigen als die Permutite.

Ammoniumoxalat bew irkt eine starke Dispergierung des Kaolins. Seine 
W irkung kommt der des N II40 H  am nächsten. Eine sehr starke Aufteilung 
einer Probe ergibt sich auch bei Salzsäure- und Aluminiumchloridvorbehand
lung und bei geringem Zusatz von KO H und N II4OH. Für die nicht so ein
heitlich wie Kaolin zusammengesetzten Bodenproben muß die Salzsäure
vorbehandlung abgelehnt werden, da sie sehr leicht einen Verlust von Kollo id
teilchen nach sich ziehen kann. Die dispergierende W irkung des destillierten 
Wassers besteht wohl darin, daß dieses auf verklebende Substanzen und sekun
däre Bindungen lösend w irkt.
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Die Ergebnisse der m it zahlreichen graphischen Darstellungen belegten 
Arbeit beziehen sich nicht nur auf die Dispersoidchemie des Kaolins. Gerade 
die Angaben über die Dispergierung der Proben, sowie die Hinweise auf ihre 
Koagulation haben Allgemeingültigkeit. F- N eum aier.

C. La Rotonda : Z u r K e n n tn is  der p h y s ik a lis c h e n  E ig e n 
s c h a fte n  vo n  K o l lo id to n .  (Kolloid-Beihefte. 35. Dresden 1932. H. 11—12. 
413-439. M it 14 Fig.)

Kolloidton (0,1 fi)  wurde durch Abschlämmen aus saurem Boden ge
wonnen und durch Elektrodialyse in  H-Ton, bezw. durch Behandlung m it 
den entsprechenden Laugen in  Na-, K-, Mg- und Ca-Ton übergeführt.

Suspensionen dieser Tone in  verschiedenen Konzentrationen und m it 
wechselnden Kationensättigungen wurden auf ihre Reaktion, Viskosität, Le it
fähigkeit, elektrophoretisches und elektrokinetisches Verhalten untersucht.

F . N eum aier.

R oland B rin k m a n n : Ü b er d ie  S c h ic h tu n g  un d  ih re  B e
d in g u n g e n . (DEECKE-Festschrift. Fortschr. d. Geol. 11. H. 35. 1932. 187 
bis 219.)

Die Schichtung ist eine der wichtigsten Eigenschaften der Sedimente 
und im  Gegensatz zu der bisherigen beschreibend-morphologischen Ein
teilung versucht Verf. eine genetische Gliederung, wobei er sich allerdings 
bewußt ist, daß erst ein geringer Teil der Schichtungserscheinungen auf be
stimmte Vorgänge bezogen werden kann. Auf 21 Seiten w ird die Systematik 
der Erscheinungen in  13 Gruppen gegeben, wobei primäre Schichtungen 
den diagenetischen Schichtungen gegenübergestellt werden. Bei den p ri
mären Schichtungen werden drei Unterabteilungen: autonome sowie exogen 
und endogen induzierte Schichtungen unterschieden. Die 13 Schichtungs
arten sind Primärschieferung, Saigerungsschichtung, rhythmische Fällungs
schichtung, biogene Schichtung, Stromwechselschichtung, Gezeitenschichtung, 
klimatische Schichtung, vulkanische Schichtung, direkte und indirekte tek
tonische Schichtung, Induktionsschichtung, diagenetische Schieferungs
schichtung und diagenetische Umsatzschichtung. D am it sind praktisch 
alle Sedimentationsmöglichkeiten erfaßt, die durch Wechsel Schichtung 
hervorrufen können. Zu den Besprechungen der einzelnen Arten würde man 
natürlich noch manches hinzufügen können, es kam aber wohl nur darauf 
an, Beispiele zu geben. Wie bei allen Einteilungen dürfte es manchmal schwer 
halten, jede Schichtung eindeutig unterzubringen, z. B. kann das K lim a 
die Organismen beeinflussen und diese die Schichtung bedingen. Die K lim a
änderung könnte in  einem extremen Falle letzten Endes tektonisch bedingt 
sein.

Der zweite Abschnitt is t den schichtungslosen Sedimenten gewidmet. 
Verf. weist darauf hin, daß tro tz  der vielen Möglichkeiten Feinschichtung 
verhältnismäßig selten is t und bring t dieses m it der Tätigkeit wühlender 
Bodenbewohner in  Verbindung. Umgekehrt zeigen gering besiedelte Sedi
mente bevorzugt Feinschichtung. Wesentlich sind letzten Endes auch die



108 Allgemeine Geologie.

schichterhaltenden Faktoren. Ergänzt w ird die Arbeit durch ein sehr aus
führliches Literaturverzeichnis, das leider nur Autor und Ort angibt, auf den 
T ite l der Arbeiten aber verzichtet. P ra tje .

K u rt  B uchu . S tina  G ripenberg: Ü b e r den E in f lu ß  des W asser
d ru cke s  a u f pH un d  das K o h le n s ä u re g le ic h g e w ic h t in  g rö ß e ren  
M ee res tie fe n . (Journ. d. Conseil Intern, p. l ’Explor. de la Mer 7 1932 
233—245.)

Die Wasserstoffzahl des Meerwassers (pH) w ird  fast ausschließlich von 
der Kohlensäure und den Carbonaten des Wassers bestimmt. In  der Arbeit 
w ird der E influß von hohen Drucken, wie sie in den größeren Meerestitfen 
vorhanden sind, diskutiert. An Hand von Formeln, Berechnungen, Tabellen 
und graphischen Darstellungen w ird  nachgewiesen, daß die Veränderung 
von pH  bei zunehmender Tiefe recht bedeutend ist. Diese Tatsache spielt 
fü r die Beurteilung der Kalklöslichkeit in  den großen Tiefen eine wesentliche 
Rolle und damit auch fü r die Ausdeutung der Tiefenablagerungen, besonders 
der Tiefseetone. Nach der Tiefe zu nim m t die Konzentration der freien 
Kohlensäure und der Carbonationen ab, während die Bicarbonationen zu
nehmen. Es w ird auf eine größere demnächst erscheinende Arbeit der beiden 
Verf. zusammen m it H arvey und W attenberg : Über das Kohlensäure
system im  Meerwasser, hingewiesen. P ra tje .

H iia ry  B. M oore: The M uds o f th e  C lyd e  Sea A rea . I I I .  
C h e m ica l and  P h y s ic a l C o n d it ic n s , R a te  and  N a tu re  o f S ed i
m e n ta t io n ;  and  F auna. (Journ. Mar. Biol. Assoc. Plymouth. N. S. 17.
2. 1932. 325—358. M it 11 Textabb.)

Verf. hat 1930 über den Phosphat- und Stickstoffgehalt der Schlicke 
im  Clyde Sea-Gebiet berichtet und bring t nun von den gleichen und neuen 
Stationen der nördlichen Irischen See weitere bemerkenswerte Einzelheiten 
wobei besonderer W ert auf die Veränderungen der Eigenschaften im Sediment 
m it zunehmender Tiefe gelegt w ird. So nim m t der Gehalt an löslichen Phos
phaten nach unten erheblich ab, ebenso pH , nur kann diese allgemeine Abnahme 
von örtlichen Zunahmen in  geringen Tiefen unterbrochen werden. Der Wasser
gehalt n im m t ebenfalls wesentlich ab. 70—85 % an der Oberfläche war das 
Normale und nach 25—30 cm waren es im  Durchschnitt 5 %  weniger; dabei ist 
Voraussetzung, daß das Sediment gleich bleibt, denn bei Änderung der Korn
größen ändert sich auch der Wassergehalt. Weiter is t die A r t  der Körneranord- 
nüng wesentlich, der Sedimentdruck und Organismen vermögen wesentliche 
Änderungen herbeizuführen, besonders durch die Umwandlung in  Kot. Auch 
chemische Umwandlungen, wie die Zersetzung der organischen Substanz, 
vermögen eine größere Dichte hefvorzurufen. K o t und reichliche Mengen 
organischer Substanz erschweren weiterhin die Korngrößenbestimmung, die 
durch Schlämmen im  aufsteigenden Wasserstrom ausgeführt w ird. Aus den 
zahlreichen Zahlen schält sich als normales Ergebnis heraus, daß das feine 
Material, welches auf die Oberfläche fä llt, vielfach gefressen und dabei in  
größere Aggregate verwandelt w ird. Andererseits zerfallen nach der Tiefe 
zu die größeren organischen Körper, zumal Bakterien auch in  den tieferen
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Teilen der Schlicke vorhanden sind. Um die Geschwindigkeit der Sedimen
tation und die Zusammensetzung des Materials kennenzulernen, hat Verf. 
interessante Versuche gemacht. E r hat Glasbehälter in  regelmäßigen Ab
ständen bis d icht über dem Boden an Schwimmkörper aufgehängt und ver
ankert. Sie blieben eine oder zwei Wochen draußen. Gleichzeitig wurden 
Planktonfänge gemacht und die Sedimente am Boden untersucht. Die Haupt- 
M «nge im  Sommer war Kot, daneben unbestimmbarer feiner Detritus, wenige 
Quarzkörner und tote Planktonten. Die Mengen schwankten zwischen Bruch
teilen von M illigramm und etwa 35 mg je cm", wobei 3—5 mg als Durchschnitt 
ln  diesem Gebiet anzusehen ist. Manche in  ruhigem Wasser abgesetzten 
Bodenproben zeigen nach längerem Stehen eine Bänderung, 1—2 mm dunkle 
Bänder werden von 3—7 mm helleren Streifen unterbrochen. Die dunkleren 
Zonen sollen auf die plötzliche jährliche Diatomeenentwicklung zurückgeführt 
werden, von denen nur die organische Substanz, nicht aber die Schalen er
halten sind. Die Berechnung der Sedimentationsgeschwindigkeit ergibt im  
oberen Teil eines Sedimentationsprofiles fü r die ersten 6 cm 9,5 Jahre, darunter 
fü r  40 cm etwa 100 Jahre. W eiterhin w ird die Verbreitung der kleineren Lebe
wesen im  Schlick untersucht und es w ird gefunden, daß die Würmer, Ostra- 
koden und Copepoden meist schon m it 2 cm ih r Maximum erreicht haben 
und tiefer als 6 cm praktisch fehlen. Die Widerstandsfähigkeit der Boden
bewohner gegen Sauerstoffmangel hängt von der Lebensweise ab. Syndosmya 
m it Syphonen is t empfindlich, Nucula ohne Syphonen sehr v ie l weniger, 
auch die verschiedenen Nematoden vermögen längere Zeit ohne Sauerstoff 
auszukommen.

Zahlreiche Zahlen, die die Grundlagen der Ergebnisse bilden, sind der 
Arbeit beigegeben, und wenn sich die an einem besonders gearteten Gebiet 
gewonnenen Erfahrungen auch n icht ohne weiteres verallgemeinern lassen, 
so is t diese Grenzarbeit Biologie-Geologie doch fü r die rezenten Sediment
untersuchungen sehr anregend. P ra tje .

A. Schwarz: D e r t ie r is c h e  E in f lu ß  a u f d ie  M eeressed im ente  
(besonders a u f d ie  B e z ie h u n g  zw ischen  F ra c h tu n g , A b la g e ru n g  
u n d  Z usam m e nse tzu ng  vo n  W a tte n s e d im e n te n ). (Senckenberg am 
Meer 55. Senckenbergiana. 14. 1932. 118—172. M it 28 Abb.)

cstoffe und ih r Absatz sind in  der Regel durch 
also hydrolytisch erklärt worden, während 
i  fast ausschließlich auf Organismenwirkung 

zurückführen w ill, und zwar soll der E influß der Lebewelt durch „Wasser- 
i fern oder durch „Bodenfressen“  bew irkt werden. Beim F iltern w ird die 
ernste Trübe in  kompakter Form ausgestoßen, während beim Fressen mehr 

eme umprägende als erzeugende Tätigke it ausgeübt wird. Die Grab- und 
S tä t ig k e it  der im  Boden lebenden Tiere w ird besprochen, auch sie kann 

as oediment beeinflussen. Viele feine Beobachtungen aus dem Verhalten 
er Muscheln, Schnecken, Würmer und Krebse werden gegeben. Da Verf. 

von den Watten ausgeht, fehlen die Echinodermen, die in  den Sedimenten 
er tieferen Gebiete eine wichtige Rolle spielen. In  einem weiteren Abschnitt 

werden die ökologischen Grundlagen der Faunaeigentümlichkeiten behandelt,

Das Heranbringen de 
ie Wassergeschwindigke 
crf. den Absatz des Fi



110 Allgemeine Geologie.

wobei Verf. zu den Anschauungen des Ref. über die Beziehungen der Faunen
gemeinschaften zum Sediment Stellung nimmt. Dabei faßt er das „Aus
suchen“  der Umgebung durch die Tiere wörtlich und individuell auf, was 
weder gemeint noch sonst von anderen herausgelesen worden ist. Gemeint 
is t m it dem Aussuchen wie auch sonst in  der Biologie nur ein Beschränken 
auf gewisse günstige Gebiete, weil die Larven in  anderen nicht fortkommen, 
also genau dasselbe, was Verf. ableitet. W ichtig fü r die Größe der E inw irkung 
der Tiere auf das Sediment is t die Dichte der Besiedlung, die in  den Watten 
sehr groß werden kann. Eine Betrachtung, welche die untere Abrollungs
grenze der Sedimentkörner ablehnt, is t in  ihrer Begründung nicht ganz stich
haltig, weil die Abrollung bei abnehmender Korngröße kein gleichmäßig 
fortschreitender Vorgang is t und somit doch ein Staunen in einer bestimmten 
Größe möglich wird. Es handelt sich doch um einen Differentialvorgang. 
Im  letzten Abschnitt folgen Beispiele fossiler Kotanreicherungen und die 
Besprechung der Bedeutung dieser Kotanreicherungen fü r den chemischen 
und mineralogischen Charakter des Sedimentes, wobei sich Verf. n icht über
zeugend gegen K aiser ’s Beschränkung des Aktualismus wendet und sich außer
dem m it V oigt’s Ausdeutung von Kreidekoprolithen und m it Wetzel ’s 
Kotellipsoiden von Sylt auseinandersetzt.

Als Zusammenfassung kom m t fü r das Wattenmeer der extreme Satz 
heraus: „N ich t die Sedimentfazies bedingt also die Fauna, sondern die Fauna 
macht die Sedimentfazies.“  Es werden allerdings einige Ausnahmen gleich 
angeschlossen, weitere ließen sich aus der Arbeit nachweisen. Vor allem 
dürfte es zu weit führen, diese fü r gewisse Wattgebiete ±  gültigen Fest
stellungen zu verallgemeinern. Man w ird m it dem Verf. übereinstimmen, 
wenn er die Zusammensetzung eines Sedimentes als das Ergebnis gemein
samer faunistischer und hydrologischer Einwirkungen bezeichnet, nur is t 
von Fall zu F a ll nachzuprüfen, wer das Sediment eigentlich schafft und 
wer etwa geringe Ergänzungen („Verfälschungen“ ) vornimmt.

Die Arbeit w ird durch 28 vorzügliche Aufnahmen über Tiersiedlungen 
und über Kotbildungen ergänzt und erläutert, von denen die Kotbilder be
sonders interessieren, weil sie zur Ausdeutung der fossilen Kotbildungen 
Anregungen geben können. P ra tje .

O tto  W ilk e n s : D e r B ogen der s ü d lic h e n  A n t i l le n  (A n ta rk t is ) .  
(Sitz.-Ber. Nat. Abt. Niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilkunde. 1930 u. 1931. 
Herausgeg. v. Naturhist. Ver. d. preuß. Rheinlande u. Westfalens. Bonn 1932. 
14 S.)

Die durch neuere Beobachtungen immer wieder angeregte Frage nach 
dem Südantillenbogen, der Verbindung Südamerikas m it der Antarktis, 
veranlaßte den Verf., die vorhandenen geologischen Daten fü r die einzelnen 
Abschnitte des Bogens, also fü r die einzelnen Inseln kritisch und übersichtlich 
kurz zusammenzustellen. Die Tatsachen sind so überzeugend, daß auch 
Verf., der sich früher einmal gegen den Bogen ausgesprochen hatte, zum 
unbedingten Verfechter geworden ist. Anschließend setzt er sich m it Staub 
auseinander, der in  seiner bestimmten A rt, in  seinem „Bewegungsmechanismus 
der Erde“  auf angeblichen Tatsachen gestützt, diesen Bogen als unmöglich
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ablehnt. Verf. widerlegt sämtliche Einwendungen und zeigt, daß die feuer
ländische Kordillere, die einzelnen Bruchstücke des Südantillenbogens und 
die Kordillere des Grahamlandes genau den gleichen Bau haben. Paläo
zoische Gesteine sind anscheinend nicht vorhanden, die mesozoischen sind 
stark gefaltet, und in  sie sind Plutone eingedrungen. Tertiärer und jüngerer 

ulkanismus is t überall anzutreffen.
Dieser Vortrag vuirde im  Ju li 1931 gehalten. Seitdem sind weitere 

beologische und auch ozeanographische Tatsachen bekannt geworden, die 
as gegebene B ild  bestätigen und abrunden. P ratje .

Ferdinand T ru sh e im : P a lä o n to lo g is c h  B e m e rke n sw e rte s  aus 
er Ö ko lo g ie  re z e n te r N o rd s e e -B a la n id e n . (Senckenberg am Meer 54. 

Senckenbergiana. 42. 1932. 70—87.)

Die Balaniden m it ihren erhaltungsfähigen Schalen interessieren auch 
den Paläontologen, deshalb hat sie Verf. näher untersucht. Bei den Tieren 
lm  Jadebusen wurde eine größere Wachstumsgeschwindigkeit als bisher be
kannt festgestellt: am Ende des ersten Jahres hatten sie bereits 18 mm Breite 
erreicht. In  der Form der Gehäuse g ib t es große Unterschiede: Kegel, Zylinder 
und Trichter, die in  der Dichte der Besiedlung begründet sind. Einzelindividuen 
haben die Kegeiform, in  dichten Bassen wachsen sie gruppenweise halb
kugelig, wobei die abweichenden Formen auftreten. Beispiele fü r die A bel- 
sche Anschauung über die Entstehung hoher Formen durch rasche Sedi
mentation oder schnellwachsende fremde Nachbarn wurden nicht gefunden. 
Seine Unterscheidung in  Brandungs- und Stillwasserformen t r i f f t  fü r die Nord
see n icht zu.

Im  Anschluß an diese Untersuchungen wird über Faunenwechsel, Baianus, 
M ytilus  "und Sabellaria m it bedeutungsvollen Einzelheiten berichtet.

P ra tje .

Franz H echt: D e r chem ische E in f lu ß  o rg a n is c h e r Z e r
se tz u n g s s to ffe  a u f das B e n th o s , d a rg e le g t an U n te rs u c h u n g e n  

m a rin e n  P o ly c h a e te n , insbe sond e re  A re n ic o la  m a r in a  L. 
( enckenberg am Meer 57. Senckenbergiana. 14. 1932. 199— 220.)

re ic l/n ^ < n ^ lagerungen, dm reich an organischer Substanz sind, leben zahl- 
ru c  e Organismen, andererseits bildet sich in  solchen Ablagerungen fast immer 
- ^ W a s s e r s to f f ,  so daß ein gewisser Widerspruch zwischen dem Vor- 
i i f  A enSejn ^ er Lebewesen und den vergiftenden Gasen besteht. Verf. hat 
v(j <l uariumsversuchen und durch Beobachtungen in  der N atur festzustellen 
^ersucht, wie weit bodenlebende Tiere dem Schwefelwasserstoff Widerstand 

ii nt] 7 *  ™ * en- k a,t  hierzu Würmer benutzt, und zwar Arenicola 
stoffi < rl< ên' * kibei hat er festgestellt, daß es in  der Hauptsache der Sauer- 
, ^er dm Tiere schließlich abtötet. Die meisten Würmer können
Zeit1- n° Ĉ  einer verhältnismäßig geringen Sauerstoff menge einige 
ver 'Hiskorrmieii, so daß sie also kurzdauernde Vergiftungen zu überstehen 
von r "   ̂ m ^ en Ursachen nachzugehen, bespricht er kritisch die Arbeiten 
Sauerst 1fCR‘0F1 ^ er das Hämoglobin von Arenicola. Die Feststellung, daß

; m

im  Bodenwasser gleichzeitig m it reichlichem Schwefelwasserstoff
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im  Sediment Vorkommen kann, is t w ichtig fü r die Ausdeutung fossiler Sedi
mente, die neben reichlichem Schwefeleisen zahlreiche Organismenreste ent
halten. In  den Watten sollen diese Erscheinungen nicht auftreten können, 
da dort jede F lu t bereinigend w irk t, dagegen sind die Verhältnisse typisch 
fü r ruhige mehr oder weniger strömungslose Meeres- oder Seengebiete.

P ra tje .

K a rl K re jc i-G ra f:  S en k re ch te  R ege lung  vo n  S chnecken
gehäusen. (Senckenberg am Meer 60. Senckenbergiana. 14.1932. 296—299.)

K lingner  hat im  vorigen Jahr in  tertiären Ablagerungen des Burgen
landes Cerithien senkrecht im  Sande stecken gefunden und hat versucht, 
diese Stellung durch das Auftreten von senkrechten Wasserwalzen zu er
klären. Schwarz war seinerzeit diesem Versuch entgegengetreten, ohne aber 
eine befriedigende Deutung selber geben zu können. Nunmehr scheint Verf. 
eine Lösung gefunden zu haben, denn er nim m t an, daß die Schnecken
schalen in  den Sanden im  Aufsteigen begriffen gewesen sein können. Dazu 
müssen die Schalen L u ft enthalten haben und der Sand muß so stark m it 
Wasser durchtränkt gewesen sein, daß er Schwemmsandcharakter an
genommen hat. Diesen als Steigmarken bezeichneten Stellungen der Schnecken 
setzt Verf. Sinkmarken gegenüber, die bei schweren Gegenständen auftreten, 
welche in weicheren Ablagerungen einsinken und den kleinsten Querschnitt 
in  die Sinkrichtung bringen. P ra tje .

K . K re jc i-G ra f:  D e f in it io n  der B e g r if fe  M a rk e n , Spuren , 
F ä h r te n ,  B a u te n , H ie ro g ly p h e n  u n d  F u co id e n . (Senckenbergiana. 
14. 1932. 19—40.)

„W ir  gruppieren Naturobjekte, um über sie bequemer denken und 
sprechen zu können“ , und zwar is t es nach Ansicht des Verf.’s zweckmäßig, 
m it kleineren Gebieten zu beginnen. So versucht er die im  T ite l genannten 
Begriffe zu definieren, nachdem er einige einleitende Definitionen gegeben 
hat. Grundsätzlich werden Spurenfossilien und Körperfossilien unterschieden. 
Spuren stammen von äußeren Einflüssen, Marken sind durch das Medium 
erzeugt (Rippein z. B.). Die Spuren können anorganogen: Bewegungsspuren 
(z. B. Schleifspuren) und Ruhespuren (z. B. Salzspuren) oder organogen sein. 
H ier kommen zu den Bewegungsspuren (z. B. Schwimmspuren) und den 
Ruhespuren (z. B. Liegefährten) die Existenzspuren (z. B. Exkremente) 
hinzu. Innerhalb der ersten beiden werden als Fährten die Spuren der Tätig
ke it von Bewegungsorganen bezeichnet. Dann folgen die Bauten: Hüllen, 
Wohn- und Nutzbauten und schließlich weitere Existenzanzeichen (z. B. 
Bernstein, Fällungen, Reduktionen usw.). Zum Schluß versucht Verf. die 
Hieroglyphen als alle Spuren auf Schichtflächen zu definieren, soweit sie nicht 
Fährten oder Fucoiden sind. Fucoiden sollen stets Bauten bei sntsprechenden 
Formen an der Oberfläche oder im  Inneren des Gesteines sein.

Verf. füh rt die Unterteilung weitgehend durch, um nach Möglichkeit 
alle Erscheinungen, soweit sie bekannt oder denkbar sind, zu erfassen. Er 
g ib t sorgfältig durchdachte Definitionen, die im  einzelnen begründet werden, 
und vermeidet es, neue Ausdrücke zu prägen. Die Zusammengehörigkeiten
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der einzelnen Begriffe innerhalb der Gruppen werden sehr übersichtlich 
graphisch dargestellt.

Wenn man auch nicht m it allem einverstanden zu sein braucht, so regt 
rese Gruppierung nicht nur zum „bequemeren“  Denken, sondern zum Nach- 

' 11,1 en über Beziehungen überhaupt an. P ratje .

A . Schwarz: M öw engew ö lle . (Senckenberg am Meer 62. Natur 
u - Museum. 62. 1932. 305—310.)

Die Gewölle der Möwen entsprechen vielfach nicht der gesamten zur 
erfügung stehenden Nahrung, denn die Möwen fressen o ft m it Auswahl, 

so daß sehr einheitliche Reste in  den Gewöllen vorhanden sein können. Verf.
1 det in  sehr guten Aufnahmen eine Reihe von beobachteten Möglichkeiten 

aus der Nordsee ab. Wenn die Möwen sehr rasch fressen, werden die Muscheln 
gelegentlich heil übergeschluckt, ebenso wie manche Schnecken, die durch 
A re feste Schale nicht leicht zerbissen werden können. Beide haben später 
die Möglichkeit an anderen Orten weiter zu leben. Dieses Verschleppen von 
Schalen, Knochen und lebenden Tieren kann geologische Bedeutung bekommen, 
da Ablagerungen als marin erscheinen können, die in W irk lichkeit nur m it 
Vogelgewöllen bedeckt gewesen sind. P ra tje .

W . H . B rad ley : O r ig in  and M ic ro fo s s ils  o f th e  O ile  Shale 
° f  th e  G reen R iv e r  F o rm a t io n  o f C o lo ra do  and  U ta h . (U. S. 
Geol. Survey. Prof. Paper. 168. 1931. 58 S. M it 28 Taf.)

Die mitteleocäne Green-River-Formation bildet in  Colorado und Utah 
zwei große Becken m it einer Durchschnittsmächtigkeit von etwa 600 m. 
In  ihrer vorliegenden Bearbeitung interessiert besonders der sehr ausführliche 
sedimentpetrographische Teil, trotzdem is t die Stratigraphie und Topographie 
weht vernachlässigt worden. Zunächst werden die Bezeichnungen: o il shale, 
marlstone, mudstone, claystone, shale und paper-shale definiert, um eine 
es e Grundlage zu geben. Beim Ölschiefer scheinen zwei Extreme vor- 

ommen. Am weitesten verbreitet sind dünngeschichtete Sedimente, die 
anzeigen, daß während ihres Absatzes der See nicht nur b re it und tief, sondern 
t i  f  rSC ' *n'*C*1 aiK'd thermisch geschichtet war, so daß in  dem stagnierenden 

e eren Teil sieh organischer Schlamm anreichern konnte. Die linsenförmigen 

m i t ^ 611111-*611 Trockenrissen und Schalentrümmern deuten auf Zeiten
niedrigem Wasserstand und Anreicherung von organischem Material 

^  ^  ° ^ er m*n<̂ er Polierten Senken. Weiterhin werden die Mineralien 
räu * *mente besprochen, unter denen die zweitweilig häufigen Salzhohl- 
Die1] !  anscb('inend von Glauberit und A nhydrit, besonderes Interesse bieten, 
hübs / ltersucbun§ auf Mikrofossilien erfolgte in  Dünnschnitten. Nach einer 
Mat C' T  ^ e*'b°de glückte es, das Material von dem störenden anorganischen 
m it <jla Z". befreien und es so weit zu erweichen, daß es in  Paraffin gebettet 
isichtiei’1 ’brotom geschnitten werden konnte. Da das Material sehr durch- 
werdlf W p  ^ Önnen dickere Schnitte, die ganze Individuen enthalten, benutzt 
terienC?) 'Sr WLIrt*en viele Reste gefunden, beschrieben und abgebildet: Bak- 
Pflan ’ ^ Z8Poren’ Algen, Sporen und Pollen höherer Pflanzen sowie andere'

zenreste, von Tieren Rhizopoden, Insekten und eine Milbe. Die rnikro- 
ahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  8
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skopischen Süßwasseralgen und Protozoen herrschen vor und zeigen, daß die 
ölliefernde organische Substanz aus dem See selber stammt. Die strukturlose 
organische Substanz dürfte zum großen Teil durch Fäulnis aufgearbeitet 
worden sein, daneben durch Verdauung und durch mechanische und chemische 
Einflüsse. Zum Schluß is t noch eine Zusammenfassung der Geschichte des 
Sees gegeben.

Es w ird aussichtsreich sein, auch bei anderen Ablagerungen, die reich 
an organischer Substanz sind, die hier so erfolgreich benutzte Methode an
zuwenden. P ratje .

R . D . Reed: R e cen t Sands o f C a lifo rn ia .  (Journ. of Geol. 38. 
« 3 0 . 223—245.)

In  dieser Arbe it werden verschiedene kalifornische Sande, die aus Wüsten
gebieten, vom Strande und aus Flußläufen stammen, untersucht. Die Unter
suchung erstreckt sich einmal auf die Körnung, die in  der klaren amerikanischen 
Weise in  Pyramiden dargestellt wird, ferner auf den Grad der Kantigke it, 
dann auf die Zusammensetzung nach Mineralien. Es ste llt sich dabei heraus, 
daß manche Sande der Wüstendünen mehr Feldspat als Quarz enthalten, 
und daß sie außerordentlich wenig Bearbeitung an den Kanten zeigen. Die 
meisten untersuchten Sande sowohl von den Dünen wie vom Strande müssen 
als unfertig bezeichnet werden, weil sie in  keiner Weise in  dem jetzigen Zu
stande den Normaltypen entsprechender Entstehung gleichen und es w ird  
darauf hingewiesen, daß auch in  der geologischen Vorzeit die Möglichkeit be
standen habe, solche unfertigen Sande abzulagern, die man dann kaum als 
Dünen- oder Strandsande oder als Flußablagerungen erkennen würde.

P ratje .

J. S tanley G ard iner: S tu d ie s  in  C o ra l Reefs. (Bull, of the Mu
seum o f C o m p a ra tiv e  Z o o lo g y  a t  H a v a rd  C ollege. 71. 1930. Cam
bridge, Mass. Nr. 1. 16 S.)

Die in  der Arbeit niedergelegten Anschauungen gehen auf viele eigene 
Beobachtungen und das reiche Material der beiden A gassiz zurück. Der 
erste Abschnitt behandelt die Untiefen in  den Atoll-Lagunen, wo ein Unter
schied in  den Ablagerungen der von phytophagen Korallen und von Pflanzen 
besiedelten Regionen gegenüber den pflanzlichen Zonen festgestellt w ird. 
A uf den Korallen setzt sich ein feiner amorpher Kalkschlamm aus dem über
sättigten Seewasser durch die chemische Einwirkung des Chlorophylls auf 
die Kohlensäure ab, der in  Tiefen von über 5—10 Faden die Lebewesen 
schließlich abtöten soll. Daher können aus Tiefen von über 10 Faden (18 m) 
keine Riffe in  die Höhe wachsen und man bekommt eine Erklärung fü r die 
geringe Besiedlung und die Ebenheit des Bodens der Atoll-Lagunen.

Der zweite Abschnitt behandelt die Korallenriffe m it „K on tinen ta l“ - 
A bfa ll und im  Zusammenhang dam it die Möglichkeit von Regressionen von 
Riffen. Im  allgemeinen haben die Riffe nur einen räumlich sehr beschränkten, 
flacheren Saum, der dann rasch m it W inkeln bis zu 45° zu großen Tiefen ab
fä llt. Einige Ausnahmen werden besprochen. Als einzige Ursache fü r die 
Regression von Korallenriffen n im m t Verf, Temperaturschwankungen an,
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als Kriterien fü r Regressionen K liffe  in  der Riffkante, Anhäufung von Korallen- 
Sand dort oder landwärts dahinter in  flacherem Wasser.

dritten Abschnitt werden die Strandsandsteine (Beach-Sandstone) 
behandelt. Nach der Beschreibung einiger Vorkommen glaubt Verf. als E nt
stehungstheorie folgendes vorschlagen zu können: Beach-Sandstone kann sich 
nur dort bilden, wo das H interland kalkführend ist. Die kalkbeladenen.

egenwässer fällen im  Strandsee ihren K a lk aus, wo sie m it Salzwasser Z u 

sammenkommen, und verkitten so die Körner. Der überliegende unverfestigte 
■ and kann fortgewaschen werden und der Sandstein bietet der Zerstörung 
djngeren Widerstand, so daß eine weitere Verfestigung durch K a lk aus dem 

eerwasser infolge Verdunstung stattfinden kann. Diese zweite Kalkausschei- 
ung kann zusammen m it der Zerstörung des lockeren Strandes die ursprüng

liche Natur vollkommen verbergen. Sobald der erste Strand abgetragen ist, 
bildet sich landwärts durch das Süßwasser eine zweite Sandsteinzone usf. 
Verf. sieht in  dem Erscheinen von Strandsandstein ein K rite rium  fü r die Zer
störung eines Strandes, das jedoch besonders an den klassischen brasilianischen 
Vorkommen nachgeprüft werden müßte. Pratje.

Elisabeth Deichm ann: The H o lo th u r ia n s  o f th e  W e s te rn  
P a r t  o f th e  A t la n t ic  Ocean. (Bull. Museum Compar. Zool. Havard 
College. 71. 1930. Cambridge, Mass. 43—226. M it 24 Taf.)

Die Arbeit enthält eine systematische Zusammenfassung der Holothurien- 
Arten des westlichen Atlantischen Ozeans, die fü r den Bearbeiter von marinen 
Sedimenten durch die ausführliche Berücksichtigung der Kalkkörper besonders 
wertvoll w ird. Eingehende Bestimmungstabellen, unterstützt durch zahl
reiche Abbildungen auf 24 Tafeln, machen das Einordnen der Kalkkörper 
möglich. Das hat seine große Bedeutung, weil die Holothurien vielfach 

lesgebunden sind. Tropische, subtropische und boreale bezw. arktische 
on lassen sich unterscheiden, desgleichen litorale und Tiefseeformen.

lefseeformen leben im  eigentlichen Atlantischen Ozean meist in  tieferen 
b onen als in  Westindien und ihre Verbreitung scheint sich m it dem Bereich 

q1 < c '̂('11, der vom Golfstrom beeinflußt wird. Die Formen des Atlantischen 
zeans haben viele Beziehungen zu denen des Pazifischen Ozeans, doch sind 
eist deutliche Unterschiede vorhanden. Hierdurch werden die Holothurien-

kalkkcorPer zu wichtigen „Le itform en“  innerhalb der Sedimente. Pratje.

I S tie rt Schwarz: H o c h m o o r am M eer u n d  im  Meer. (Sencken- 
Crg am Meer  56. Natur u. Museum. 62. 261—267. M it 8 Abb.)

kann"*3' S™^en<'er Küste Hochmoor in  den Bereich der Brandung kommen 
. ’ lnVuessiert die Aufarbeitung dieses von anderen Ablagerungen ab- 

■^eic enden Materials. E inm al können, wie in  jedes andere Sediment, Steil- 
^an  e eingeschnitten werden. Bei entsprechender Lage zum Mittelhoch- 
st S<h önnen jedoch Schollen vom Untergrund gelöst werden, die aber meist 
durch T  Un<̂  ^ann s®kützend wirken. Der größte Materialverlust erfolgt 
füß6 ^Spülung, die allerdings dem Auge am wenigsten auffällt. Die Aus- 

rungen werden durch gute Bilder belebt und führen zum Schluß u. a.

II. 8 ’
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zu dem allgemeinen Ergebnis, daß man aus Abtragungserscheinungen an 
bestimmten Materialien nicht auf irgendwelche Abtragungszeiträume schließen 
darf. P ra tje .

George A . T h ie l: G ia n t C u rre n t R ip p le s  in  coarse f l u v i á t i l  
g ra v e l. (Journ. of Geol. 40. 1932. 452—458.)

Besonders große Wellenfurchen sind gelegentlich fossil beobachtet 
worden und es is t daher von Interesse, ihre Bildungsmöglichkeiten zu be
obachten. In  Minnesota war ein See durch glaziales Material aufgestaut 
und lag etwa 18 m m it seinem Wasserspiegel über einem zweiten See. Durch 
technische Eingriffe kam es zu einer plötzlichen katastrophalen Durchbrechung 
des Riegels und in  weniger als 10 Stunden war der obere See abgesenkt. Der 
Kanal wurde 75 m breit, während der heutige Abfluß keine 3 m mehr einnimmt. 
A u f den je tz t trocken liegenden Teilen sind Großrippein ausgebildet, die bis 
zu 18 m Abstand haben können (20— 60 Fuß). M it Annäherung an den unteren 
See nehmen die Abstände wohl infolge Zunahme der Wassertiefe ab. Über 
die Höhen liegen leider keine Angaben vor. Die Wellenfurchen sind asymme
trisch, d.h . sie bestehen aus symmetrischen Furchen, die in  das vorhandene 
unsortierte Material eingespült sind und an diese is t bei nachlassendem Strom 
an der Leeseite feineres Material angelagert worden, das den Steilhang bildet. 
Selbst dieses Material hat noch überwiegend 2—4 mm im  Durchmesser. 
Verf. weist darauf hin, daß sehr große Rippein nur in  groben Sedimenten 
bekannt sein sollen und daß in  dem hier besprochenen Falle Geschwindig
keiten von über 5 m je Sekunde geherrscht haben müssen. P ratje .

Assar H adding : On S ubaqueons Südes. (Geol. Foren. Förh. 
53. 1931. 377—393.)

Subaquatische Rutschungen sind nach Ansicht des Verf.’s viel häufiger, 
als man allgemein annimmt. Es bestehen große Schwierigkeiten, sie rezent 
zu beobachten, dagegen sind die fossilen Veränderungen oft gut zugänglich. 
Sie unterscheiden sich von den subaerischen Rutschungen dadurch, daß keine 
gelegentlichen Durchtränkungen m it Wasser, kein Gefrieren des Untergrundes 
m it Auftauen und dadurch bedingte Solifluktion als Ursachen auftreten können. 
Auch die Bedeutung und Häufigkeit der übrigen Ursachen verschieben sich 
etwas. An erster Stelle dürfte bei den subaquatischen Rutschungen als U r
sache das zunehmende Gewicht der Sedimente stehen, dann folgen Abnahme 
der Reibung in  den Sedimenten, Zunahme der Neigung der Absatzoberfläche 
und schließlich äußere Impulse. Die Geschwindigkeit kann einmal lawinen
artig  sein, doch is t das wohl der seltenere Fall, oder langsam, oft erst nach 
einer längeren Zeit feststellbar. Das Ergebnis der Rutschungen sind flache 
Konglomerate, Faltungen, Fließerscheinungen und Spiralstrukturen. Für 
alle werden gut abgebildete Beispiele aus dem südschwedischen Mesozoicum 
angeführt. Es w ird aber auch darauf hingewiesen, daß entsprechende Kon
glomerate auch anderweitig entstehen können. Verf. unterscheidet „slide 
conglomérate“  bei subaquatischem Gleiten, „ fa ll conglomérate“  beim Herab
fallen auf Küstenkliffs und schließlich eine Anreicherung von Fragmenten 
ohne Fallen oder Gleiten z. B. durch Schrumpfen oder Reißen: „desication
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Konglomerate“ . Zum ®ehluß w ird  die stratigraphische und allgemein-geo
logische Bedeutung der Rutschungen gestreift., die hauptsächlich in  der 

Wanderung der ursprünglichen Lagerung der Sedimente besteht, sei es 
m  einer Verringerung oder Vergrößerung der Mächtigkeit der Überlagerung 
'|on i™geren Schichten durch ältere, der anormalen Folge von Fazies oder 
Pr Deformation der Schichten. P ratje .

Otto P r a t je : D ie  m a rin e n  S ed im en te  a ls A b b ild u n g  ih re r  
in w e it  u n d  ih re  A u s w e rtu n g  d u rc h  d ie  re g io n a l-s ta t is t is c h e  

i  ethode. 15. Beitrag zur Geologie der Meere. (Fortschr. d. Geol. u. Pal.,
heru;
M it 4

asgeg. von W. Soergel. 11. DEECKE-Festschrift. Berlin 1932. 220—245.
F ig-)

Bei der Sedimentation is t n icht nur ein Faktor, wie etwa die Transport- 
Fähigkeit des Wassers, maßgebend, sondern es wirken verschiedene Kräfte 
zusammen, die dann das komplexe B ild  der Sedimente bedingen. Verf. 
zieht fün f sedimentbestimmende Faktoren in  Betracht:

1- das Material, das den Sedimenten zugeführt w ird;
2. die Strömungen;
3- das Bodenrelief, das wiederum die Strömungen verursacht, an 

steilen Böschungen Rutschungen hervorrufen kann und die Tiefe 
bedingt;

4. das verschiedenartig zusammengesetzte Wasser (Salzgehalt, Tempe
ratur, gelöste Gase);

5. die Tier- und Pflanzenwelt.

Diese Faktoren unterstützen sich, heben sich auf oder laufen neben
einander her und bedingen durch ih r Zusammentreffen die Ausbildung des 

imentes. Aufgabe der geologischen Forschung is t es nun, die Fälle heraus- 
daß16̂ 011’ i*enen 4er eine oder andere Faktor in  Erscheinung t r i t t ,  ohne 

er von dem anderen überdeckt w ird. Bei den rezenten Sedimenten können 
die F * t*’e Fie* ihrem Absätze tä tig  sind, weitgehend feststellen und

rgebnisse dann auf die fossilen Ablagerungen übertragen. 
m die Eigenschaften eines Sedimentes festzulegen, bestimmt Verf. 
orngrößen, die Kornformen, die organischen Reste, sowie alles, was 

6 le zur Charakterisierung der Ablagerung beiträgt. Den chemischen 
^ n ersuchungen (Kalkgehalt, organische Substanz usw.) füg t er noch die 

^ f^b e s tim m u n g  nach Ostwald hinzu.
, e' der Probenahme verfä llt Verf. n icht in  den Fehler verschiedener 
wer Autoren —  und dies sei ausdrücklich anerkannt -—, daß er in  einem 

Sein enr^ reaF nu i wenige Stichproben nim m t und daraus schon Schlüsse zieht.
“  Zählenwerte gewinnt er vielmehr aus einem über größere Flächen 

^ * rciFeten dichten Netz und setzt sie erst dann m it den Umweltfaktoren 
zu l'^ 'd 'unS- E r bezeichnet diese Methode, zahlenmäßig und flächenhaft 
Grund]6̂ 6*1'. re S*on aF'sta t is t is c h e  M e tho de  und betont, daß die 

age hierfür ein engstes Zusammenarbeiten m it der Ozeanographie sei. 
eine ^Ißbn isse, hie Verf. in  seiner Arbeit anführt, können im  Rahmen 

6S eferates nur kurz skizziert werden. Die Auszählung von Gesteinsteilchen
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an der nordfriesischen Küste der Nordsee brachte z. B. Aufschlüsse über die 
Herkunft des Sedimentmaterials. Aus den Gesteinsteilen und Mineralien 
des Sedimentes erm itte lt Verf. die Strömungsrichtung; die Strömungs
geschwindigkeiten leitet er aus den Korngrößenbestimmungen her, die er 
schließlich weiter ausbaut, regional anwendet und daraus die einzelnen 
Strömungssysteme konstruiert.

In  der Tiefsee nehmen die Geschwindigkeiten der Strömungen m it der 
Entfernung vom Boden nach oben zu ab. Dies bedingt, daß die Sedimente 
in großen Tiefseemulden feinkörniger sind als auf den untermeerischen E r
hebungen und deren Abhängen. Zahlenmäßig w ird diese Feststellung belegt 
durch die Schlämmergebnisse der Bodensedimente im  Südatlantischen Ozean. 
H ier zeigt sich, daß in  den Tiefen die Körner der feineren Fraktionen sich 
häufen, während auf den Erhebungen, so auf der Mittelatlantischen Schwelle, 
die gröberen Fraktionen vorherrschen.

Die Mündungssedimente eines Flusses unterscheiden sich durch ihre 
Korngrößen und Kantigkeiten von den küstennahen Sanden. Der Grad 
der Abrollung der Körner is t eine Funktion der Strömungsgeschwindigkeiten. 
In  seiner Bestimmung liegt eine Möglichkeit, fü r weit zurückliegende Zeit
räume noch zahlenmäßig die Strömungsgeschwindigkeiten zu errechnen.

K alk- und Humusgehalt der Ablagerungen stehen in  gesetzmäßigen 
Beziehungen zu ihrer Umwelt. Yerf. betont sodann, daß auch die Tiergemein
schaften an das Sediment gebunden sind und daß z. B. die Faunengemein
schaften ganz bestimmte, zahlenmäßige Körnungen bevorzugen. Ähnliche 
Untersuchungen am fossilen Material dürften fü r die Paläobiologie und 
-Ökologie Bedeutung gewinnen. Die Planktonformen im  Sediment geben 
uns Aufschluß über die Temperatur und den Salzgehalt des Wassers, sowie 
über die Strömungen an seiner Oberfläche.

Verf. betont, daß die Ergebnisse nur m it einem großen Aufwand von 
Zahlenwerten erreicht werden, deren Gewinnung aber recht zeitraubend 
sei. „Das is t ein Nachteil der regional-statistischen Methode.“  Die A rbe it 
enthält aber eine Menge von Gedankengängen und Fragestellungen, die m it 
Erfolg auf das Gebiet der fossilen Sedimente weitergeleitet werden und zu 
deren Deutung wesentlich beitragen. Darin liegt aber der Vorte il der Arbeit 
und der Arbeitsrichtung überhaupt, der den Nachteil wohl beträchtlich 
überwiegt. F . N eum aier.

O. P ra tje :  D ie  S ed im e n te  der D e u tsch e n  B u c h t. E in e  
re g io n a l-s ta t is t is c h e  U n te rs u c h u n g . (17. Beitrag des Verf.’s zur 
Geologie der Meere.) (Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, herausgeg. 
v. d. Komm. z. Unters, d. Deutschen Meere in  K ie l u. d. Biol. Anst. auf 
Helgoland. N. F. Abt. Helgoland 18. Abh. 6. Oldenburg 1931. 126 S. M it 
14 Taf. und zahlreichen Tabellen im  Text.) — Vgl. auch Ref. dies. Jb. 1932.
I I I .  173—175.

Durch Untersuchung von 211 Grundproben aus der Deutschen Bucht 
innerhalb des Gebietes zwischen 5 und 9° östlicher Länge und 53,5 und 55,5° 
nördlicher Breite w ird die Verteilung der Sedimente zahlenmäßig festgelegt. 
Die Proben wurden m it verschiedenen Geräten genommen, da Verf. sie nicht
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auf einer geschlossenen Forschungsfahrt sammelte. Es kamen zur An
wendung: Am häufigsten der Petersen-Bodengreifer als 100 kg- und seltener 
a s 50 kg-Greifer, der f  chm fassende Greifer des Marinefahrzeugs „Minseroog“ , 
se en der große Knudsen-Sammler und der kleine Leger-Monaco-Greifer. 

as Material wurde nach der Korngröße in Gruppen zerlegt:

Feinkies 
Kiessand .
Grobsand .
Mittelsand 
Feinsand .

Grobstaub 
Mittelstaub 
Feinstaub .

Dm Fraktion <  0,01 wurde m it Membranfilter aufgefangen Bei größerer 
Menge wurde sie m it einem Atterberg-Zylinder weiter zerlegt:

>  2 mm 0  
2 - 1  „ „ 
1 — 0,6 „ „ 
0,5 —0,25 „  „
0 ,25-0 ,1  „  „

—0,1 mm 0  
0,1 —0,05 „  „
0,05—0,01 ,, ,,

<  0.01

M it gestanzten Messing- 
Rundsieben.

M it einem Kopecky- 
Apparat.

—  0,060 mm; — 0,020 mm; — 0,007 mm; r— 0,003 mm.

Der prozentuale Gewichtsanteil jeder Fraktion wurde rechnerisch er
m itte lt. Durch mikroskopisches Auszählen wurden prozentuale Mengen
verhältnisse in  der Zusammensetzung der einzelnen Korngruppen erhalten. 
So wurden qualita tiv  und quantita tiv erfaßt:

1. Gesteinsbrocken.
2. Abrollungsgrad von Quarz. (3 Gruppen: Rund, kantenrund und 

kantig.)

Sa dt Mineralkörner. (Gesondert: zusammengeballte Ton- und

gch 4' Drganische Reste, wie Muschel-, Schnecken-, Baianus- und Seeigel- 
usw CÎ ).Seesternreste> Ostrakoden, pflanzliche Gewebe und tierische Häute 

\  latomeen wurden in  größere Gruppen untergeteilt, Foraminiferen
wurden einzeln bestimmt.
von B*'' 25 Pr°ben wurde chemisch der Tongehalt festgestellt. (Methode 
Fälle °LLENBACH: Versetzen der Probe m it NaOH, Lösen in  Königswasser, 
bestin '  ̂  Un<̂  ^  a' s Hydroxyd m it N H 3. Fe20 3 wird durch Titrieren 
2 H 0 m t’ Äl2° 3 Sravimetrisch, um auf die allgemeine Formel A120 3.2  S i02. 
d e s !"  Umserecllnet zu werden. Restbestimmung von A l durch Abrauchen 
fast • ,?llr'bS1̂ ĉ s*:a:tl̂ es Flußsäure hat sich als nicht rich tig  erwiesen.) Von 
Anwe T  Pr°I)en W11rtle der Kalkgehalt bestimmt. 2 Methoden kamen zur 
oder 11 >ln"  wur<i e m it H 3P04 ausgetrieben und gravimetrisch bestimmt, 
Organ''1  ̂ ^ f^'e zurück titr ie rt wurde, um daraus CaC03 zu errechnen. 
Probe180!0 ^U':,ŝ anz (Humus) wurde in den m it Formalin konservierten 
dation1 ■Ur^ 1 Verbrennung bestimmt. Anhaltswerte wurden durch Oxy- 
n , / 1 K M m04 erhalten. Die Ostw ald ’schen Farbwerte der (lufttrockenen) 
Proben wurden erm ittelt.

" ib t <11° - 1 ! ° '11 ̂ r b c n v e r tc i l ij ng der 8 (Sieb- und Schlämm-) Fraktionen 
o urc verschiedene, regional gesetzmäßig angeordnete Typen Anhalts-
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punkte fü r Herkunft des Materials und Beziehungen zu Wasserströmungen. 
Verf. unterscheidet so zwischen Grobsand-, Grobstaub-, Feinsand- usw. Typen, 
zwischen denen sich Mischtypen befinden. Lokal lassen sich Übereinstim
mungen zwischen norddeutschen Geschiebemergelproben und einzelnen 
Grundproben erkennen. 2 große W irbel beherrschen zeitweise das Strömungs
b ild  der Deutschen Bucht neben den Gezeitenströmungen: Der Südstrom 
m it dem Deutschen Buchtwirbel und der Doggerbankwirbel. Zwischen 
ihnen finden w ir Konvergenzzonen, die sich durch erhöhten Gehalt an Fein
sedimenten erkennen lassen. Außerdem liegt südlich und südöstlich von 
Helgoland ein Schlickgebiet, dessen Material aus der Flußtrübe hergeleitet 
wird. Es kommt hier zur Ablagerung wegen verringerter Strömungs
geschwindigkeit und erhöhtem Elektrolytgehalt des Wassers. W ir erhalten 
so 5 Bezirke, die bei Betrachtung jeder einzelnen Eigenschaft der Sedimente 
ähnlich wiederkehren:

1. Der M ittelbezirk, Konvergenzzone zwischen den 2 W irbeln \  Fein-
2. Das Flußmündungsgebiet ( Sedimente

Durch den A b ro llu n g s g ra d  de r Q uarze erkennt man, daß die zwei 
Kiesfraktionen am wenigsten bewegt werden, die drei Sandfraktionen am 
Boden wandern (reine Sandproben haben die zahlenmäßig höchsten Rundungs
werte) und Staub in der Schwebe transportiert w ird. Staub dient als „Schmier
m itte l“ ; staubhaltige „Mischsedimente“  zeigen geringeren und geringsten 
Abrollungsgrad. „Restsedimente“ , aus denen der Staub erst ausgewaschen 
wurde, werden an derselben Erscheinung nachgewiesen, ebenso neuzugeführtes, 
frisches Material. Auch über Transportrichtung, Gezeitenströmung geben die 
Abrollungswerte Aufschluß. Restströme bestimmen hierbei die Transport
richtung.

Außer Quarz ( >  90 %) sind vorhanden Feldspat, Glimmer, Hornblende, 
Epidot und G laukonit; ferner Magneteisen und L im on it; lokal Granat, P y rit 
und Einfach-Schwefeleisen; dann Turmalin, Zirkon, R util, Augit, Eisenglanz, 
Apatit, Calcit, Andalusit, Diopsid und Chlorit. An Gesteinen wurden nach
gewiesen: Granit, Syenit, D iorit, Gabbro, Basalt, Gneis, Glimmerschiefer, 
Quarzit, Sandstein, Schiefer, Grauwacke, glaukonitischer Sandstein, Feuer
stein, Kreide (auch verkieselt), Kalksandstein und Limonitsandstein. Die 
Gesteine können u. U. durch Verteilung und Zertrümmerungsgrad Anhalts
punkte fü r die Gezeiten-Reststromrichtungen geben.

Die bestimmten F a rb e n  der S ed im e n te  liegen alle zwischen dem
2. und 3. Gelb (Ostwald 04 und 08). E influß auf die Färbung haben besonders 
organische Substanz, Eisenverbindungen, die im  Zusammenhang m it der 
Körnung (Bewegung der Sande) stehen, und daneben auch noch der Kalk
gehalt. Höherem Humusgehalt entsprechen einheitlich lg-, ge- und seltener 
ig-Farb werte.

Der K a lk g e h a lt  de r S ed im e n te  übersteigt nur selten einen W ert 
von 15 %. Der höchste beobachtete W ert liegt bei Helgoland (67,4 %, Schill-
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Ansammlung). Der Kalkgehalt is t nur organischen Ursprungs (Schalenreste 
von Wirbellosen und pflanzlicher Kalk, Kokkolithen) und steht nicht direkt 
im  Zusammenhang m it der Frage nach der Herleitung der Sedimente aus 
dem Geschiebemergel. Die feineren Sedimente sind kalkreicher als die 
gröberen, da die Besiedelung der feinen Sedimente dichter is t als die der 
groben. Wassertiefe hat auf den Kalkgehalt nur lokal einen Einfluß. Regional 
üegt im  Wattenmeer der Kalkgehalt zwischen 2 und 11 %. Die Flußmündungen 
haben Werte bis 18 %. Vor dem ostfriesischen Inselkranz liegt ein Saum von 
Kalkwerten bis zu 8,3 %, der vor den nordfriesischen Inseln wegen der Strand
sande nicht so ausgeprägt ist. Davor liegt ein Gebiet niedriger Kalkwerte, 
das vor den ostfriesischen Inseln als schmales Band und vor den nordfriesi- 
schen Inseln als breite Fläche ausgebildet ist. Nördlich davon schließen 
sich höhere Werte an. Niedrige Werte haben w ir auch im  NW , während das 
Gebiet vor Helgoland eine Zone höherer Werte darstellt.

Der höchste beobachtete W ert an o rg a n is c h e r S u b s ta n z  (H um us) 
war 3,2 % (Flußmündungsgebiet, größtes Leben und Sterben). Auch die 
Humuswerte geben einen Anhalt fü r die Dichte der Besiedelung. Primär is t 
sie größer in  den feinen Sedimenten als in  den groben. Regional verte ilt sie 
sich so, daß in  den Flußmündungsgebieten höhere Werte liegen. Vor den 
friesischen Inseln liegt eine Zone niedrigen Humusgehaltes, ebenso im NW, 
während bei Helgoland und nördlich davon 2 getrennte Gebiete höherer 
Werte auftreten. Zur E rm ittlung der Herkunft von Torf wurden Pollen
analysen gemacht. (Durchweg postglazial, vor den ostfriesischen Inseln 
jünger, vor Helgoland älter. Interglazial is t der Torf von Helgoland.)

Beziehungen zwischen den von H a g m eier  aufgestellten 6 T ie rg e m e in 
s c h a fte n  und den Sedimenten wurden erkannt. Jede Gemeinschaft besitzt 
ein nach der Korngröße zahlenmäßig genau erfaßbares Sediment. Biologisch 
kombinierten Gemeinschaften stehen entsprechende Zwischenwerte der 
Sedimente gegenüber. Die Verbreitung von Tierresten wurde untersucht. 
So treten Rolanus-Reste nur in  Küstengebieten auf. Ostrakoden m it rauher 
Schale finden sich nur in  feinen Sedimenten bei größerer Wassertiefe. Bei 
glatten Ostrakoden umgekehrt. Reste von Bryozoen, Wurmröhren, Schwamm- 
11 adeln, Silicoflagellaten, Crustaceen, Fischen, Vögeln, Coccolithen usw. wurden 
1 rcr Verbreitung nach bestimmt und Gesetzmäßigkeiten gefunden. Diato
meen haben in den Sedimenten eine geringe Bedeutung. Foraminiferen 
re en Schlüsse zu. Es wurden Lebensgemeinschaften ihrer regionalen Ver
leitung nach beschrieben und Beziehungen zur Umwelt und zum Sediment 

gefunden.

Die angewandte „regional-statistische Methode“  g ib t ein exakt erfaß- 
aros B ild  von den Beziehungen zwischen den Sedimentationsverhältnissen 

and den „ fü r  die ökologische Meeresforschung wichtigen Fragen“  nach der 
erbreitung von Tiergemeinschaften (Fauna und Umwelt, Faziesfossilien).

E. K autzsch.

Otto P r a t je : D ie  S ed im e n te  des K u r is c h e n  H a ffe s . Die Um
welt in  den Absätzen eines Strandsees. (Fortschr. d. Geol. u. Pal. 10. Heft 30. 

erlin 1931. 142 S. M it 27 Textfig.) — Vgl. auch Ref. dies. Jb. 1932. I I I .
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Durch Untersuchung von 57 Grundproben werden m it Anwendung der 
„regional-statistischen Methode“  die Sedimente des Kurischen Haffes zahlen
mäßig erfaßt. Genommen wurden die Proben im  Februar (unter dem Eise) 
und im  August/September 1927 m it dem Ekman-Bodengreifer von tV qm 
Bodenfläche. Die Winterproben zeigen geringe Unterschiede gegenüber den 
Sommerproben. (Größere Feinkörnigkeit, geringerer Humus, Fehlen von 
Chaetoceras usw.)

Verf. war bestrebt, m it möglichst geringer Apparatur zu verläßlichen 
Werten zu kommen. So wurde kein Schlämmapparat zur Korngrößentrennung 
in  Anwendung gebracht. Durch mikroskopisches Auszählen (Netzmikrometer) 
wurden quantitative Daten erhalten. Es wurden so bestimmt: Gehalt der 
Proben an Sand und Mudd, Form der Sandkörner nach ihrem Abrollungs
grad (3 Gruppen: Rund, kantenrund, kantig), tierische und pflanzliche Reste 
und Diatomeen nach Gesamtmenge und Form. Besonders bestimmt wurde 
alles >  0,5 mm, wie Schnecken, Muscheln und Ostrakoden. Kalkgehalt wurde 
durch T itra tion bestimmt; organische Substanz durch Glühverlust, 10 W inter
proben zum Vergleich auch durch Oxydation m it K M n04. Die Farbe der Se
dimente wurde nach der OsTWALD’schen Methode festgelegt.

In  den verschiedenen Proben schwanken die Anteile an S a n d  zwischen 
3 und 100%. Die regionale Verteilung ist abhängig von der Tiefe der Strömung 
und der Herkunft. So ist die Anreicherung von Sand an der Südküste durch 
Auswaschung von Geschiebemergel zu erklären. Zunehmende „Verdünnung 
des Sandgehaltes“  im  Sediment gegen das Innere des Beckens spricht auch 
fü r diesen Küsteneinfluß. Ferner sind die Flußmündungsgebiete im  Osten 
fü r Bildung von Sandgebieten verantwortlich. Die Form dieser Ablagerungs
gebiete w ird beeinflußt durch 2 Kreisströmungen im  Haff, die beide an der 
Nehrungsseite südwärts und an der Festlandseite nordwärts gerichtet sind, 
Richtung der Strömung und Geschwindigkeit der Wasserbewegung spielen 
dabei eine Rolle. Die aus der Sandverteilung gezogenen Schlüsse finden sich 
bei den Beobachtungen über K o r n g r ö ß e  u n d  A b r o l l u n g s g r a d  
wieder. Der Herkunft nach lassen sich nach Form und Größenzusammensetzung 
3 Gruppen in  den Haffsedimenten unterscheiden:

1. Dünensande, gut gerundet und ohne Feinstes.
2. Ausgewaschener Diluvialsand, weitgehend kantig ohne Feinstes.
3. Flußsande, kantig und feinkörnig in  der Hauptsache, daneben ein 

kleiner Teil gerundet und gröber.

Sie werden ihrer Verbreitung nach beschrieben und geben Beziehungen 
zwischen Umwelt und Sedimentbildung.

Der M u d d  besteht aus zusammengeballten tonigen und anderen anorr 
ganischen Feinbestandteilen. Organisches Material is t untergeordnet vor
handen. Regional sind die Muddgebiete ihrem Gehalt nach differenzierter 
als die Sandgebiete angeordnet. N icht ganz in  der M itte, mehr nach den Tiefen 
gegen Westen zu verte ilt liegen die reichsten Gebiete m it über 70%. Daneben 
spielen die Flußmündungsgebiete eine Rolle: Vor ihrem Sandschüttungsge
biet befindet sich, durchaus nicht an die Wassertiefe gebunden, regelmäßig 
ein Muddgebiet. Nachlassende Transportkraft des Wassers spielt dabei eine
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Bolle. Der Mudd beherbergt eine reichere Tier- und Pflanzenwelt als die Sand
gebiete. Die Verteilung von Tier- und Pflanzenresten wurde untersucht.

Die Verbreitung von o r g a n i s c h e r  S u b s t a n z  ( H u m u s )  
stim m t m it der des Mudd überein. Pflanzliche Stoffe sind reicher an der Hu
musmenge beteiligt als tierische. Salzgehalt des Wassers bewirkt stärkere 
Produktion an organischer Substanz. Die regionale Mengenverteilung wird 
m einer Karte angegeben.

Der K a l k g e h a l t  is t organischen Ursprungs (Schnecken-, Muscholn- 
U1>d Ostrakodenschalen). E r g ib t so einen Anhalt fü r die Dichte der Besie
delung. Der Kalkgehalt des Geschiebemergels spielt nur eine untergeordnete 
R°Ue. Beziehungen zwischen dem Auftreten von Ostrakoden und Mollusken 
UI1,1 dem Kalkgehalt der Sedimente werden zahlenmäßig festgelegt. Die 
Ostrakodenverbreitung is t an den Salzgehalt des Wassers gebunden. „F ü r 
die Sedimentuntersuchung scheint in  den Ostrakoden ein Ind ikator fü r ver
schiedenen Wasserarten gegeben zu sein.“  Sie gedeihen am besten in  einem 
Sediment m it einem Muddgehalt von 18—45%. Zahlenmäßige Beziehungen 
zum Humus und Kalkgehalt sind so vorhanden.

In  alten Haffmergeln haben w ir im  westlichen Teil des Haffs ostra- 
kodenreiche Schichten, wohingegen heute dort die Wasser frei von Ostra
koden sind. Andere Lebensverhältnisse müssen also geherrscht haben. Ebenso 
sind die „fossilen“  Valvatenschalen im  Vergleich m it der „lebenden“  Verbrei
tung dieser Mollusken ein Beispiel fü r den wechselnden Lebensraum dieser 
Gattung. Bei allen gefundenen Mollusken, wie Hydrobien, Paludinen, L im - 
näen, Dreissensien und Pisidien (Größe) wurden Gesetzmäßigkeiten gefunden. 
Ebenso bei Diatomeen, deren Verbreitung an den einzelnen Arten untersucht 
wurde (Coscinodiscus is t ein gutes Beispiel). An Hand der Schalenverbreitung 
bann man das Haff in  eine Ost- und in eine Westhälfte teilen. Dam it stimmt 
auch die Färbung des Wassers überein, nicht aber die der Sedimente. Diese 
hängt eng m it dem Mudd- und Sandgehalt zusammen. ■

Die „biologische Faktorengruppe“  zusammen m it der „Sedimentations
gruppe geben, verbunden m it einer neuen Auswertung der Bohrungen auf 
4* Nehrung, Anlaß zur neuen geschichtlichen Deutung des Kurischen Haffes.

ährend der Litorinasenkung war der nördliche Teil des Haffes Ostseobucht, 
wohingegen der südliche keine Verbindung m it dem Meere hatte und als selb
ständiger Strandsee existierte. E rst nach einer Nehrungsbildung im  Osten 
entsteht eine breite Verbindung m it dem Süden. Das Cranzer Tief w ird nicht 
a s ehemalige Verbindung m it der Ostsee aufgefaßt, sondern is t eine bereits 
Zur atlantischen Zeit verlandete Senke.

Bodenart der Umgebung und die klimatischen und hydrographischen 
edingungen spiegeln sich in den Haffsedimenten m it ihren organischen Ein- 

sc lüssen wieder. Es werden so, tro tz  der „angewandten, vereinfachten Me- 
ode ausreichend erfaßt: Tiefe und Strömungen, Salzgehalt und Sauerstoffe 

ge alt des Wassers, Plankton und Bodenbesiedelung und das Lebensoptimuin 
ßer verschiedenen Haffbewohner. E. Kautzsch.
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3. Fossile Sedimente (in Auswahl).

E n g e lh a rd t,  Hans Dieter v .: Über die Entstehung der hexaedrischen
Hohlräume in  einigen Mergeldolomitschichten des Estländischen M itte l
devons. (CB1. Min. 1932. B. 249—251. M il 2 Textabb.)

B. v . Freyberg : D ie  R ö t-M u s c h e lk a lk g re n z e  b e i E is fe ld  
(T h ü r in g e n ) u n d  im  S ch a lka u e r M u s c h e lk a lk p la te a u . (Geolog, u. 
Paläontol. Abh. N. F. 19. H. 3. 1932. 54 S. M it 3 Taf.)

Die Arbe it w ill einmal die immer mehr verfallenden Aufschlüsse des 
genannten Gebietes fü r die Wissenschaft festhalten, indem sie genaue Pro
file bring t und ausführliche Beiträge zur Stratigraphie liefert. Andererseits 
is t eine sedimentkundliche Deutung der Schichten versucht, die etwa ein 
Viertel der A rbe it ausmacht und die eine Besprechung im  Abschnitt Sedi
mente fordert. Die dem Wellenkalk entsprechenden Mergelschiefer und Mergel
kalke sollen chemische Sedimente sein; deren Sedimentation unter ruhigen 
und gleichmäßigen Bedingungen vor sich gegangen sein muß. So liegen 
einzelne Lima-Schalen stets gewölbt unten. Bei den Fossilbänken und Fossil
linsen muß unterschieden werden, ob sie autochthon oder allochthon sind. 
Lima-Schalen sind o ft bis zum Rand m it Schnecken- und Muschelschalen 
gefüllt. Sie dürften gegenüber dem Schlick die besseren Ansiedlungsmöglich
keiten gebildet haben. Daneben kom m t verdriftetes Material vor. Das Ver
treiben bei Byssusträgern kann in  großen Trauben geschehen, die später 
zu Linsen Veranlassung geben. Die Bruchschillbänke sind mechanische Sedi
mente, die deutliche Strömungswirkungen zeigen. Man is t allgemein ge
neigt, Eigentümlichkeiten im  Wellenkalk als „Küstenerscheinungen“  zu 
deuten. Verf. betont aber, daß w ir im  Wellenkalk bald nur noch Küste 
sehen würden, wenn w ir überall dort Küste eintrügen, wo Erscheinungen auf- 
treten, die auch an einer Küste entstehen könnten. Die in den Schichten 
auftretenden inneren Diskordanzen werden durch Abtragung und Ausräumung 
und erneute Ablagerungen an den Böschungen erklärt. Die Frage nach Ge
zeiten im  Wellenkalkmeer kann vorläufig noch nicht entschieden werden. 
In  diesem Abschnitt is t n icht immer m it voller Schärfe betont worden, daß 
m it Gezeiten meist eine regelmäßig trockenlaufende Zone gemeint is t und 
weniger die periodeisch wechselnden Strömungen im  tieferen Wasser. Im  
Thüringer Wellenkalk sollen höchstens ausnahmsweise und vorübergehend 
regelmäßig trockenlaufende Streifen m itgew irkt haben. Eine ausführliche 
Diskussion der bisher geäußerten Ansichten und viele eingehende Deutungen 
von schönen Einzelbeobachtungen unter Berücksichtigung der Feststellungen 
an den heutigen Meeren gestalten die Arbeit zu einer gründlichen, modernen 
sedimentkundlichen Untersuchung. P ra tje .

Paul D orn : U n te rs u c h u n g e n  ü b e r frä n k is c h e  S ch w a m m riffe . 
(Abh. d. Geol. Landesunters. a. Bayr. Oberbergamt. H. 6. München 1932.
13— 44. M it 5 Taf. u. 1 Karte.)

Nach Charakterisierung des Unterschiedes der heutigen Riffe gegenüber 
den Schwammriffen des Oberen Jura werden die Begriffe „ R if f “ , „Über-
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gußschichtung“  und „Übergußmasse“  eingehend betrachtet. Die Übergußr 
massen umgeben die Riffe und in  ihnen t r i t t  manchmal Schrägschichtung, 
die Übergußschichtung, auf. Die Untersuchungen der Malmriffe ergeben 
iü r  den untersten Malm schichtige Riffe, die neben den Schwämmen eine 
reiche Zwergfauna enthalten. Die wichtigen Arten werden aufgeführt. Die 
Malm -/j-Kjffe sind meist massige steile Riffe, die o ft bis in  den Malm y  hinein
reichen. Arten- und Individuenzahl is t gering. Die Riffe sollen höchstens 
10 m die gleichaltrigen Sedimente überragt haben. Viele Einzelheiten der 
Riffe werden eingehend untersucht. Verf. versucht dann unter Würdigung 
der verschiedensten Faktoren die Tiefe des unteren Malmmeeres zu erm itteln 
und kommt zu 100—150 m als wahrscheinlichste Zahl, jedenfalls aber nicht 
tiefer als 300 m. Zum Schluß w ird aus der Verbreitung der Riffe, die in  einer 
Karte zur Darstellung gebracht ist, geschlossen, daß es sich n icht um eigentliche 
Barrierriffe, sondern um Flachseeriffe gehandelt hat, die sich girlandenartig 
Um das im  W  befindliche Festland gelegt haben. Diese schöne, auf sorg
fältige Feldbeobachtungen aufbauende Arbeit zeigt, daß man sich der Grenzen 
des aktualistischen Prinzips bewußt sein muß und heute n icht fü r jede E r
scheinung der Vergangenheit ein allgemeingültiges Vergleichsstück erwarten 
kann. P ra tje .

G. G o g u e l: K o l l o i d c h e m i s c h e  B e t r a c h t u n g e n  z u m  
F a r b e n p r o b l e m  b u n t e r  L e t t e n .  (Kolloid-Zs. 48. Dresden 1929. 
305-318.)

Die alte Auffassung, nach der überwiegendes Eisenoxyd rote, Eisen
oxydul hingegen grüne Sedimente bedinge, is t nicht mehr haltbar. Die abso
luten Eisenoxyd- und Eisenoxydulgehalte der Gesteine können, wie zahlreiche 
Analysen der L ite ratur beweisen, die Farbe des Sedimentes nicht ausschlag
gebend beeinflussen. Verf. versucht daher am Spezialfall der bunten Letten 
eingehende Beobachtungen im  Gelände anzustellen, die er durch zahlreiche 
Physikalische und chemische Untersuchungen weiter ausbaut. Die entnom
menen Proben stammen aus dem Gebiete des Rots von Jena und Gambach bei 

ürzburg, aus dem Keuper bei Würzburg, Neustadt bei Nürnberg, Seeberge 
ei Gotha und Neinstedt am Harz. Zur Untersuchung kamen ferner Bohr- 
trne von harten Schiefertonen aus dem Gebiete von Schraplau.

-^hsorptionsvermögen der Letten fü r alle möglichen Stoffe organi- 
er un<f anorganischer Herkunft w ird Beachtung geschenkt, weil sich hieraus 

er Schlüssel zur K lärung der Frage nach der Entstehung der bunten Letten 
ergibt. [Verf. füh rt im  Laufe seiner Arbeit allerdings nicht weiter aus, wie er 
SIC Entstehung der bunten Letten vorstellt. Ref.] Tone adsorbieren z. B. 
gewisse Elektrolyte, wie Cl-Ion, S04-Ion und C03-Ion.

In  Anlehnung an die Vorgänge der Natur füh rt Verf. künstliche Fäl- 
ungen aus (rhythmische Fällungen im  Sinne L iesegang ’s), deren Ergebnisse 

' in  zu der Schlußfolgerung führen, daß solche Fällungen ganz spontan auftre- 
en und sich in  der Natur nur in  weit größerem Maße entwickeln.

Für die Farbbildung der Letten hat das Eisen als Farbfaktor fü r Grün 
“ “  R ° f weitgehende Bedeutung, und zwar kommen Ferrocarbonat, Ferri- 

yt rat, basische Ferrisulfate und Ferrisulfid in  Betracht. Durch die verschie-
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denen Mengenverhältnisse der zwei- und dreiwertigen Eisenform im  Sediment, 
ergeben sich die hauptsächlichsten Farben der bunten Letten. Es ersteht nun 
die Frage, welcher prozentuale Ante il am FeO und Fe20 3 erforderlich ist, um 
in dem einen Falle die grüne oder blaue, in  dem anderen Falle die rote oder 
gelbe Farbe hervorzurufen. Die Färbungen wurden daher durch experimentelle 
Fällungsreihen m it stufenweise steigendem, bezw. fallendem Eisenoxyd- 
Eisenoxydulgehalt im  Silikatgel nachgeahmt und dann m it den Farben der 
natürlichen Letten verglichen. Dabei ergab sich, daß der farbgebende Be
standteil der bunten Letten kolloider Natur ist.

Um die Bestandteile an Farben bestimmter Wellenlängen rot, grün, gelb, 
blau, v io lett) zu ermitteln, wurden sowohl die Eisenoxyd-, Oxydul-, S ilikat
fällungen als auch die Letten im  Polarisationsphotometer untersucht. Die 
Ergebnisse sind in Tabellenform und in  graphischen Darstellungen wieder
gegeben und zeigen, daß bei den grünen Letten das Gelb und Grün m it gleicher 
Intensität au ftritt, bei den roten is t tro tz geringer Intensität des Rot die Ge
samtmenge Rot vorherrschend.

Auch die Bauschanalysen (in der Arbeit n icht angeführt) erhärten die 
schon aufgestellte Behauptung, daß nicht etwa der absolute Gehalt an 
Fe (2)- und Fe (ß)-Verbindungen oder der T itan- und Vanadiumgehalt die 
Färbung bedingen. Es handelt sich bei den roten und gelbroten Letten 
um eine Färbung durch 95—100 % Oxydkolloid, während bei den grünen 
und violetten Letten die Färbung durch kolloide Mischsysteme verschieden
wertigen Eisens bedingt ist. F - N eum aier.

F . de Q uervain  : Ü b e r e in ig e  chem ische  u n d  s c h lä m m a n a 
ly t is c h e  B e s tim m u n g e n  an p e lit is c h e n  G es te inen  der T r ia s  
u n d  de r M olasse. (Schw. Min.-Petr. M itt. 11. 1931. 174—177.)

Es wurden chemisch analysiert drei Dolomitmergel aus dem Mittleren 
Keuper, ein Mergel und ein Ton aus der Unteren Süßwassermolasse (Aquitan).

Die Analysen ergaben fü r die Triasmergel zu hohe Molekularwerte fü r  
(MgO +  CaO) gegenüber C02. Es muß also wie bei den Alkalien eine Ad
sorption von MgO an die tonigen Bestandteile oder eine Fällung von Mg- 
Hydroxyden stattgefunden haben.

Die Molekularwerte der beiden Tertiärgesteine zeigen nach Weglassung 
von CaC03 große Ähnlichkeit.

Die Schlämmanalysen liefern neben der prozentualen Korngrößeverteilung 
wenig bemerkenswerte Resultate.

Die Analysen der Keupermergel fügen sich sehr gut in  die früheren 
teils unvollständigen Bestimmungen ein. Von großer Bedeutung is t der Ver
gleich der germanischen Keuperformation m it dem entsprechenden Glied 
(Quartenschiefer) des alpinen Orogens, besonders aus dem Gebiet südlich 
des Gotthardmassivs.

Die Keupermergel haben die gleiche Pauschalzusammensetzung wie die 
Biotit-Dolomitschiefer, Epidotzweiglimmergneise, Hornblende-Biotitphyllite, 
Hornblende-Biotit-Plagioklas-Gneise, Hornblendegarbenschiefer, Granat- 
Biotitschiefer. Für viele Einzelanalysen besteht fast völlige Identität.
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Daraus zieht Verf. den Schluß, daß die Fazies der heute metamorphen 
Oberen Trias des alpinen Orogens (Quartenschiefer) ursprünglich der ger
manischen sehr ähnlich war. W . M inder.

F . de Q uervain : S an ds te ine  u n d  E c h in o d e rm e n b re c c ie n  der 
D a rg a s ie n s tu fe  (M it te lk re id e )  der h e lv e tis c h e n  K a lk a lp e n . (Schw. 
Min.-Petr. M itt. 11. 1931. 183—227.)

Die Arbeit befaßt sich m it den petrographischen Eigenschaften der als 
raßenbausteine wichtigen Sandsteine und Echinodermenbreccien der M itt-  

eren helvetischen Kreide der Säntis—Drusbergdecke zwischen Vierwald
stättersee und Rheintal.

Die Mineralien dieser Gesteine werden eingeteilt in :
a) Detritische: Hauptmineral Quarz m it optischen Anomalien und 

Korrosionserscheinungen bei Berührung m it Calcit. Vereinzelt treten auf 
B io tit, Muscovit, M ikroklin, Plagioklase, Orthoklas, Zirkon, Turmalin, R util, 
Magnetit, Granat, Apatit. Interessant is t das Mischungsverhältnis R u til 
und Zirkon zu Feldspäten. Es beträgt nahezu 1 :1 , während das primäre 
Ausgangsgestein vielleicht ein solches von 1:1000 aufweisen würde.

b) Neugebildete: Als solche werden beschrieben Glaukonit, zwei Ton
erdevarietäten, eine faserig-kryptokristalline und eine kolloidal-amorphe, 
Quarz und Chalcedon, ersterer als kristallographisch gleich orientierte neue 
Umrandung detritischer Quarzkörner, letzterer als Kieselzement, L im on it 
als Verwitterungsprodukt des Glaukonites, ebenfalls P y rit und Markasit, 
ferner Calcit, Sericit, K ao lin it und organische Substanzen.

Die untersuchten Gesteine zerfallen in  8 Typen:
1- Quarzitische Sandsteine m it Kornbindung vorwiegend durch orien- 

mrten Quarz. Porenzement calcitisch oder glaukonitisch.

-• Sandsteine m it teilweiser Bindung durch orientierten Quarz, teilweise 
Urc caDitisches, glaukonitisches oder toniges Kontakt- und Porenzement.

3 Sandsteine m it vorwiegend indirekter Kornbindung m it glaukonitisch-
calcitisch-tonigem Bindemittel.

‘ ®an<Dteine m it vorwiegend kalkigem Zement (Kalksandsteine).
"and" ^ Ĉ *r|odermenbreccien bis Foraminiferenkalke, mehr oder weniger

6- Sandige Tonschiefer.
<• Kieselkalke.
- Feinstkörnige Sandsteine m it vorwiegend kieseligem Basalzement.

>p le Arbeit enthält 7 vollständige Analysen aus Typen 1—2, eine aus 
yPUs 3, 3 aus Typus 4, 1 aus Typus 6 und 1 aus Typus 8.

( t k *ecbn'schcn Prüfungen ergeben Resultate über Druckfestigkeit 
^  roc en, naß, gefroren), Zähigkeitsfaktor, Abnutzbarkeit (Sandstrahl, Sclileif- 

ar 1 trocken und naß), absolute Porosität und Wasseraufnahme.

geei 1—4 sind für alle Zwecke des Straßenbaus in hohem Maße
& gnet. Typus 5 ist noch gut brauchbar. Typus 7 und 8 sind für technische 
Ausbeutung zu selten.
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Die untersuchten Gesteinsvarietäten des Gargasien liegen leicht trans- 
gressiv auf Schrattenkalk. Es handelt sich dabei zweifellos um küstennahe 
Bildungen.

In  den alpinen Sedimenten darf die Diagenese nicht von der Dislokations
metamorphose getrennt werden. Die beiden Vorgänge sind gleichzeitig 
und unterstützen sich. Feststellbare Erscheinungen dieser Vorgänge sind 
Korrosion des Quarzes in  Calcit, Weiterwachstum detritischer Quarzkörner, 
sekundärer Chalcedon als Bindemittel, Neukristallisation des Calcites, K r i
stallisation der Tonsubstanz (faserige Varietät), Formveränderung der u r
sprünglich kugeligen Glaukonitkörner. W . M ind er.

A . H add ing  : The p re -q u a te rn a ry  s e d im e n ta ry  r ocks  of  
Sweden. I. A  s u r v e y  of  th e  p re -q u a te rn a ry  s e d im e n ta ry  r ocks 
of  Sweden. I I .  The pa l eozo i c  an d  mesozoi c  co n g lo m e ra te s  o f 
Sweden. (Lunds Universitets Ä rsskriit. N. F. Avd. 2. 23. No. 5; Kungl. 
Fysiografiska Sällskapets Handlingar. N. F. 38. Nr. 5. Lund 1927. 1—171. 
M it 45 Textfig.)

Verf. entwickelt einen groß angelegten Plan zur Untersuchung aller Sedi
mentgesteine Schwedens; die Untersuchung soll in  erster Linie m it petro- 
graphischen Methoden durchgeführt werden; das Ziel der Untersuchung 
is t jedoch nicht nur die Beschreibung der Gesteine an sich, sondern die E r
m ittlung ihrer Entstehungsbedingungen.

Der kurze I. Abschnitt des Werkes (S. 9—39) g ib t eine Übersicht über 
die regionale Verbreitung von Sedimentgesteinen in  Schweden und über 
das A lte r dieser Sedimente; ferner werden die petrographischen Typen und 
ihre Verteilung auf die verschiedenen Formationen geschildert. Es werden 
dabei Konglomerate, Sandsteine, Kalksteine und tonige Sedimente unter
schieden, die sich auf präcambrische, paläozoische und mesozoische For
mationen verteilen. Auch dieser allgemeine Teil enthält schon mancherlei 
Einzelangaben, namentlich über die mikroskopische S truktur verschiedener 
Gesteine.

Im  I I .  Abschnitt w ird zunächst der allgemeine petrographische Charakter 
der Konglomerate erläutert. Dabei werden zu den Konglomeraten auch Ge
steine m it eckigen Bestandteilen (z. B. Gehängeschutt u. dgl.) gerechnet; 
maßgebend fü r die Bezeichnung is t nicht die Form der Bestandteile, sondern 
der Vorgang der Umlagerung. Den Hauptteil dieses Abschnittes bildet 
die Schilderung einer großen. Anzahl von ausgewählten Konglomeraten; 
jede Einzelschilderung bespricht die Beschaffenheit der Gerolle, der Fü ll
masse, des Bindemittels, die stratigraphische Lage und die Entstehungsweise 
des betreffenden Gesteins. Die Hauptmasse der geschilderten Typen gehört 
dem Cambrosilur an. A uf Grund dieses erstaunlich reichhaltigen Beobachtungs
materials w ird eine E inteilung der Konglomerate nach verschiedenen Gesichts
punkten versucht. W ichtig is t die Unterscheidung der B a s a lk o n g lo m e ra te , 
welche im  Zusammenhang m it größeren Transgressionen entstehen, von den 
„ in t r a fo r m a t io n a le n “  K o n g lo m e ra te n , welche innerhalb einer kon
kordanten Scbichtenreihc, meist im  Zusammenhang m it einer kurzen Re
gression, durch Aufbereitung des kurz zuvor abgelagerten Sediments entstehen.
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m Cambrosilur sind diese beiden Typen scbarf getrennt, während bei den 
euperkonglomeraten (wie überhaupt bei allen kontinentalen Konglomeraten) 

le Trennung unscharf wird.
Insgesamt unterscheidet Verf. nach der Entstehungsweise folgende

Konglomerattypen:
M arine  K o n g lo m e ra te :
I. Konglomerate, welche im  Zusammenhang m it einer Verschiebung 

der Strandlinie entstanden sind.
a) Transgressionskonglomerate (Basalkonglomerate).

1. Basalkonglomerate i. e. S.
2. Basalkonglomerate m it sedimentärer Basis.

b) Regressionskonglomerate.
1. „  Intraformationale“  Regressionskonglomerate.
2. Regressionskonglomerate, deren sedimentäre Basis durch 

Erosion entfernt ist.
I I .  Marine Konglomerate, welche unabhängig von einer Verschiebung 

der Strandlinie entstanden sind („In tra form ationa l“ ).
a) Küstenkonglomerate.

1. Entstanden durch abstürzende Steine an Steilküsten (z. T. 
breccienartig).

2. Rückstandskonglomerate, entstanden durch Auswaschung 
an einem Kiesstrand.

3. Entstanden durch einen Wechsel der Strömungen oder 
anderer Faktoren, welche die Sedimentation beeinflussen.

4. Entstanden durch Aufarbeitung von getrocknetem und 
dadurch zerrissenem Ton (,,Mud-cake“ -Konglomerate).

5. Deltakonglomerate.
b) N icht an die Küste gebundene Konglomerate.

1. Entstanden durch untermeerische Rutschung.
2. Tektonische Konglomerate (z. T. breccienartig).
3. Eisdriftkonglomerate.
4. Vulkanische Konglomerate.

K o n tin e n ta le  K ong lom era te :
I- Lakustrische Konglomerate.

a) Lakustrische Küstenkonglomerate.
b) Deltakonglomerate (meist Piedmontablagerungen).
c) Driftkonglomerate.
d) Mud-cake-Konglomerate (s. o., A I I  a 4).
e) Rutschungskonglomerate.

I I-  F luviatile Konglomerate.
a) Subaerische Fanglomerate.
b) Flußbettkonglomerate.
c) Fluvioglaziale Konglomerate.

I I-  Glazialkonglomerate.
a) Moränenkonglomerate (T illite , z. T. breccienartig).
b) Fluvioglaziale Konglomerate, s. o.
c) Eisdriftkonglomerate, s. o.

N- Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  9
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IV . Solifluktionskonglomerate.
V. Äolische Konglomerate.

V I. Vulkanische Konglomerate.
N icht alle in  dieser Übersicht angeführten Typen wurden vom Verf. 

selbst untersucht, z. B. fehlen unter dem Untersuchungsmaterial die vu l
kanischen, äolischen und Driftkonglomerate; es werden daher auch nicht 
alle in  der Tabelle angeführten Typen im  Text näher erörtert; dadurch bleibt 
manches in  der Tabelle etwas unklar.

Bemerkenswert ist, daß auch die Geschiebemergel, bezw. T illite  zu den 
Konglomeraten gerechnet werden; als T il l i t  betrachtet Verf. einen Teil des 
Sparagmits (trotzdem geschrammte Geschiebe fehlen), sowie ein ordovizisches 
Gestein vom Tanafjord (Norwegen). [D ie Frage, ob es sich dabei um Fanglome
rate ariden Ursprungs handeln könnte, w ird vom Verf. kaum erörtert. Der 
Begriff Fanglomerat w ird nur in  der oben wiedergegebenen Tabelle angeführt. 
Bef.]. Besondere Beachtung verdienen die durch anschauliche Skizzen er
läuterten theoretischen Erörterungen des Verf.’s über die Entstehung der 
„intraform ationalen“  Konglomerate und über die stratigraphische Bedeutung 
dieser Ablagerungen. Die besondere geologische Bedeutung der Konglomerate 
wird in einem Schlußabschnitt kurz zusammengefaßt. H u m m el.

A . H adding : The p re -q u a te rn a ry  s e d im e n ta ry  ro c k s  o f 
Sweden. I I I .  The p a le o zo ic  and m esozo ic sandstones o f Sweden. 
(Lunds Universitets Ärsskrift.- N. F. Avd. 2. 25. Nr. 3. Kungl. Fysiografiska 
Sällskapets Handlingar. N. F. 40. N r 3. Lund 1929. 1— 287. M it 138 Textfig.)

Verf. hat es verstanden, durch eingehende Untersuchung eines reichen 
Materials aus den scheinbar sehr einförmigen und langweiligen Sandsteinen 
eine Menge von geologisch sehr interessanten Erscheinungen und Vorgängen 
abzuleiten. Im  ersten V ierte l des Werkes g ib t er eine allgemeine Übersicht 
über die bei der Untersuchung von Sandsteinen zu beachtenden Merkmale 
und die A r t  ihrer Entstehung. E r beschäftigt sich dabei m it den petro- 
graphischen Eigenschaften (Mineralgehalt, Form, Größe und Anordnung 
der Körner, Zwischen- und Bindemittel, Farbe und Einschlüsse), m it den 
Fossilien (Erhaltungszustand, A rt der Lebewesen und biostratonomische 
Verhältnisse); recht inhaltsreich sind die Angaben über Lebensspuren und 
sonstige besondere Formen der Schichtoberflächen; schließlich werden auch 
noch die Schichtungserscheinungen, die Beziehungen der Sandsteine zu anderen 
Sedimenten und die Vorgänge der Ablagerung, Diagenese und Metamorphose 
der Sandsteine behandelt.

Den Hauptte il des Werkes bildet die Einzelschilderung des petro- 
graphischen Charakters und des stratigraphischen Vorkommens einer großen 
Zahl von ausgewählten Proben schwedischer Sandsteine. Die Anordnung 
entspricht dem stratigraphischen A lte r der Proben, welche vom Unteren 
Cambrium bis zum Tertiär reichen. Am eingehendsten werden dabei die unter- 
cambrischen und die rhätoliassischen Gesteine behandelt. In  die Einzel- 
schilderungen sind Abschnitte eingefügt, welche die genetischen Folgerungen 
aus den geschilderten Beobachtungen formationsweise zusammenfassen. Aus 
dem reichen Inha lt dieses Hauptteiles möge folgendes hervorgehoben werden:
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Angaben über die Beschaffenheit der Landoberfläche an der Basis des Unter- 
cambriums (Verwitterungserscheinungen und Sandsteingänge); Auftreten von 
Sandsteinen m it 4 % bituminösem Bindemittel im  Unteren Cambrium; 
Angaben über die zum Cambrosilur (wahrscheinlich zum Ordovicium) zu 
rechnende Sparagmitformation, welche als subaquatische Ablagerung eines 
mvalen Klimas gedeutet w ird ; Angaben über das Auftreten von Sandsteinen 

. Sideritbindemittel im  Lias von Schonen; der Siderit w ird teils als primäre, 
teils als metasomatische Bildung gedeutet.

E in  kurzer Schlußabschnitt (S. 260—274) erörtert auf Grund des Unter- 
snchungsniaterials die Klassifikation und Nomenklatur der Sandsteine. Von 

nndstellen abgeleitete Namen, wie sie fü r Eruptivgesteine üblich sind, 
"erden für  Sedimentgesteine abgelehnt; ein einheitliches und durchweg 
anwendbares nomenklatorisches Prinzip läßt sich nicht aufstellen. Die Klassi
fikation erfolgt am besten nach der Entstehungsweise; dafür g ib t Verf. folgen
des Schema:

A. Marine Sandsteine (und Brackwassersandsteine).

I. Sandsteine, die im  Zusammenhang m it einer Verschiebung der 
Küstenlinie entstanden sind.
a) Transgressionssandsteine =  Sandsteine der Basalserien.

1. Basalsandsteine,
a) Basalarkosen.
ß) Basalsandsteine, arm an Feldspat.

2. Jüngere Küstensandsteine der Transgressionsserien.
a) Jüngere Transgressionsarkosen.
ß) Jüngere feldspatfreie Transgressionssandsteine von lito - 

ralem Charakter.
3. Sublitorale Transgressionssandsteine (rein, tonig, glau- 

konitisch, phosphoritisch usw.).

b) Oszillationssandsteine =  „intraform ationale“ -Sandsteine.
1. Entstanden durch positive Sedimentation, meist während 

einer Hebung.
a) Sublitoral.
ß) L ito ra l, o ft in  Lagunen gebildet.

2. Entstanden durch negative Sedimentation während einer 
Hebung oder Senkung.
a) L ito ra l und sublitoral, entstanden während einer 

Hebung.
ß) Sublitoral, entstanden während einer Senkung (Lagunen

bildung).
c) Regressionssandsteine =  Sandsteine der Dachschichten, ent

standen durch positive oder negative Sedimentation.
1- Sublitorale Regressionssandsteine.
2. Litorale Regressionssandsteine.

U. Marine Sandsteine, entstanden unabhängig von einer Verschiebung 
der Küstenlinie (meist „in tra form ational“ ).

I I .  9
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1. Entstanden durch gelegentliche Aufarbeitung von Sand.
2. Entstanden durch vermehrte Sandzufuhr.
3. Entstanden durch einen Wechsel in  den Sedimentations

bedingungen, häufig verursacht durch Auffüllung des Ab
lagerungsraums durch die Sedimente.

4. Entstanden durch Sand transportierende Eisschollen.
5. Entstanden durch Windtransport.

B. K o n t in e n ta le  S andste ine .
I. Residualsandstein.

I I .  F luviatile  Sandsteine.
I I I .  Lakustrische Sandsteine.
IV . Glaziale Sandsteine.
V. Äolische Sandsteine. Hum m el.

A . H adding : The p re -q u a te rn a ry  s e d im e n ta ry  ro cks  o f 
Sweden. IV . G la u c o n ite  and  g la u c o n it ic  rocks. (Lunds Universi- 
tets Ärsskrift. Avd. 2. 28. Nr. 2. Kungl. Fysiograf. Sällsk. Handlingar. N. F. 
43. Nr. 2. Lund 1932. 175 S. M it 73 Fig.)

Wegen der besonderen Bedeutung des Glaukonits fü r die Fragen der 
Sedimentbildung und weil das Mineral nicht nur in  Sandsteinen, sondern auch 
in  Kalksteinen vorkommt, hat Verf. die glaukonitischen Gesteine nicht 
zusammen m it den schon früher beschriebenen Sandsteinen behandelt, sondern 
hat ihnen eine besondere, eingehende Darstellung gewidmet. Entsprechend 
dem Gang seiner Forschungen schildert Verf. zunächst sein Untersuchungs
m aterial; dies stammt in  erster Linie aus dem Unteren Ordovicium von 
Öland und dem Unteren Cambrium von Schonen. Kürzer werden andere 
glaukonitische Gesteine aus dem Unteren und M ittleren Cambrium, aus Ordo
vicium, Senon, Paläocän und Eocän geschildert. Besonders eingehend werden 
mehrere Profile aus dem Unteren Ordovicium von Öland beschrieben; die 
Beschreibung erstreckt sich sowohl auf die stratigraphischen und die daraus 
erschlossenen paläogeographischen Verhältnisse als auch auf die mikroskopisch 
untersuchte mineralogische Beschaffenheit der Gesteine. Die sehr eingehende 
Darstellung w ird durch zahlreiche gute L ichtbilder von Dünnschliffen er
läutert.

Aus dem m it großer Sorgfalt zusammengetragenen, reichen Beobachtungs
material sucht Verf. die Entstehungsbedingungen der glaukonitischen Ge
steine abzuleiten. Besonderen W ert legt er dabei auf folgende, auf den Pro
filen von Öland fußende Feststellungen: der Glaukonit is t (z. T. allochthon) 
angereichert auf Schichtflächen, (untermeerischen) Denudations- und Kor
rosionsoberflächen; glaukonitreiche Lagen sind manchmal konglomeratisch. 
Tonarme Glaukonitlagen wechseln m it glaukonitfreien tonreichen Lagen, 
ebenso wechseln glaukonitarme Kalksteinlagen m it kalkarmen glaukonit
reichen Lagen. Als Neubildungen enthalten die Glaukonitlagen P y rit und 
Siderit. Oxydische Eisenerze sollen nicht prim är in  Lagen m it autochthonem 
Glaukonit auftreten. [Diese Feststellung darf nicht verallgemeinert werden, 
vgl. die Eisenerze von Kressenberg, Salzgitter usw. Ref.] Die Bildung 
bituminöser Tone (Alaunschiefer) hört im  allgemeinen auf, wenn die Glaukonit-
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Bildung beginnt. Die (sibirischen) Glaukonitlagen sind (im  Gegensatz zu 
den begleitenden Kalksteinen) meist fossilarm. Vorhandene Fossilien weisen 
au f Flachwasserbildung. (Die Kreide- und Tertiärgrünsande sind reich an 
Fossilien.)

Aus diesen Feststellungen schließt Verf.: Der Glaukonit is t als marine 
ddung in geringer Tiefe entstanden; z. T. wurde er umgelagert; die Bildung 

erfolgte 111 bewegtem, offenem Wasser, wahrscheinlich im  Bereich von Meeres
strömungen; das Wasser war verhältnismäßig k a lt; die Glaukonitbildung 
■wurde begünstigt von einem durch Kohlenwasserstoffe bedingten schwach 
induzierenden Medium m it verhältnismäßig hohem Kohlensäuregehalt. Die 
Wechsellagerung von Glaukonit und K a lk w ird auf Wechsel im  Kohlensäure
gehalt des Wassers zurückgeführt. Niederschlag von Glaukonit als Überzug 
°der Imprägnation is t auch möglich, wenn sonstige feinkörnige Sedimen
tation durch die Wasserbewegung gehemmt is t oder sogar Abtragung sta tt
findet; daher sind untermeerische („intraform ationale“ ) Konglomerate o ft
glaukonithaltig.

Anschließend an den speziellen, nur die schwedischen Verhältnisse be
rücksichtigenden Teil werden einige allgemeinere Angaben über die Beschaffen
heit glaukonitischer Gesteine und Schichtenfolgen gemacht; dabei werden 
auch die Beziehungen zu Phosphoritlagen besprochen; es w ird festgestellt, 
daß Phosphorit und Glaukonit zwar häufig zusammen Vorkommen, daß sie 
aber nicht notwendig miteinander verknüpft sind.

Der nächste Abschnitt behandelt den Glaukonit als Mineral. An Hand 
des Untersuchungsmaterials werden Beispiele fü r die verschiedenen Formen 
der Glaukonitaggregate gegeben (frei gebildete, gerundete, oder eckige Körner, 
unregelmäßige Zwickelfüllungen zwischen anderen Mineralien, erdige Krusten, 

aub, Pigment, Imprägnationen). Die Entstehung der verschiedenen Formen 
wird zu deuten versucht. Vieles weist auf die ursprünglich gelartige Beschaffen- 

61 ' 'es Glaukonits hin. Gerundete Formen werden als Anzeichen von Ab- 
und^Y  Un<* Einlagerung gedeutet. [Die Feststellungen von Takahashi 
und KAGI ^ COn' Geol. 1929) über die Beziehungen von Glaukonitkörnern 
... "tballen waren dem Verf. unbekannt; manche gerundete Formen 
111 en auf Kotballen zurückzuführen sein. Ref.]

Weiter folgen Angaben über die physikalischen Eigenschaften des Glau- 
von* 2' ^ aS Sbez' f ‘scbe Gewicht verschiedener untersuchter Proben schwankt 

2,863. Mehrere gute Abbildungen zeigen, daß der Glaukonit 
J ic  in wohlausgebildeten, glimmerartigen Kristallen bis zu 0,3 mm Größe 
i t  «T ^en ^-n£aben über die optische Orientierung dieser Kristalle
sä h r m ^ er^' M itteilung an den Ref.] ein Versehen unterlaufen, ta t-
Chl 10 .Sĉ w™§f auch bei diesen Glaukoniten wie bei sonstigen Glimmer- 
n ichfltm 'nera^ en <' Cr ^ t k e r  absorbierte Lichtstrahl parallel der Spaltfläche, 

, S' "krccht dazu. Auch Strukturuntersuchungen nach der D ebye-H u ll - 
qj*. ?^e Uerf. ausgeführt, welche Zugehörigkeit des Minerals zur Glimmer- 

ontV ruPpe bewiesen; das Diagramm soll größte Ähnlichkeit m it dem 
ermiculit von Lenni besitzen. Nähere Angaben über die Ergebnisse dieser 

Untersuchungen werden nicht gemacht.
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Der nächste Abschnitt behandelt die chemische Beschaffenheit des Glau
konits; Tabellen bringen die Ergebnisse der 48 in  der L ite ra tur bisher ver
öffentlichten Glaukonitanalysen, ergänzt durch 6 neue Analysen von schwedi
schem Glaukonit; darauf werden Erörterungen über die chemische Formel 
des Glaukonits aufgebaut.

Schließlich g ib t Verf. eine sehr eingehende, kritische Übersicht über die 
bisher von anderen Forschern geäußerten Ansichten über die Glaukonitbildung, 
um anschließend daran seine eigene Auffassung dieser Frage darzulegen. 
Diese Darlegung erörtert getrennt den Einfluß der Wasserströmungen, der 
Temperatur, der A z id itä t und des Sauerstoffgehaltes des Wassers, der An
wesenheit von organischer Substanz, der Wassertiefe und des Ursprungs
materials; schließlich w ird zusammenfassend der Bildungsvorgang selbst 
geschildert; anschließend w ird noch kurz auf Vorgänge der nachträglichen 
Umwandlung (Metasomatose, Verwitterung) und auf die paläogeographische 
Bedeutung des Glaukonits eingegangen.

Von den bisher üblichen Anschauungen über Glaukonitbildung unter
scheidet sich die Anschauung des Verf.’s hauptsächlich dadurch, daß er die 
Bedeutung des zweifellos beteiligten kalten Tiefenwassers n icht in  dessen 
Sauerstoffgehalt, sondern in  dessen Kohlensäuregehalt sieht. Dem Ref. 
w ird vorgeworfen, daß er das kalte Tiefenwasser der Glaukonitbildungsgebiete 
zu Unrecht als sauerstoffreich bezeichnet hätte; es sei vielmehr aus theo
retischen Gründen zu vermuten, daß es sauerstoffarm bis sauerstoffrei sei. 
[Verf. übersieht dabei, daß, abgesehen von vereinzelten älteren Feststellungen, 
besonders durch die zahlreichen Sauerstoffbestimmungen der „Meteor“ - 
Expedition einwandfrei nachgewiesen wurde, daß das kalte Tiefenwasser 
der Ozeane tatsächlich einen hohen Sauerstoffgehalt besitzt. Ref.] Die 
Ursprungsstoffe der Glaukonitbildung sieht Verf. in  kolloidalen und mole
kularen Lösungen, die im  Meerwasser enthalten sein sollen, vielleicht auch 
in  Detritus-Silikaten; der Eisengehalt w ird auf gelöstes Eisenoxyd-, vielleicht 
auch -oxydulsulfat sowie auf Eisenoxydhydrosol zurückgeführt. In  welcher 
Weise sich die verschiedenen Bestandteile zum Glaukonitmolekül vereinigen 
und wodurch die Koagulation herbeigeführt wird, kann nicht näher erm itte lt 
werden. Halmyrolyse als Ursache der Glaukonitbildung w ird  vom Verf. 
abgelehnt, weil er in  den schwedischen Glaukonitsedimenten keine Überreste 
eisenhaltiger terrigener Silikate gefunden hat, auf deren Zersetzung die Glau
konitbildung beruhen könnte. [Ref. ha t jedoch in  den O xfordtuffiten von 
Buru sowie in den südalpinen Grünerdegesteinen die vom Verf. geforderten 
Übergänge von Augit, B io tit usw. in  Glaukonit oder glaukonitähnliche 
Mineralien tatsächlich beobachtet; wenn die schwedischen Grünsande nichts 
derart enthalten, so beruht dies darauf, daß hier die Ausgangsstoffe der 
Glaukonitbildung keine bestimmbaren terrigenen (bezw. vulkanogenen) 
Mineralien waren, sondern feiner, nicht bestimmbarer Detritus, vielleicht 
auch Teilchen kolloidaler Größenordnung; die Halmyrolyse bew irkt Her
stellung eines neuen, den physikalisch-chemischen Bedingungen der Um
gebung entsprechenden stofflichen Gleichgewichts und damit Entstehung des 
Glaukonitgels; Ref. sieht in  den vom Verf. geschilderten Tatsachen keinerlei 
Widersprüche zu der Annahme der Glaukonitbildung durch Halmyrolyse.]
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Im  Schlußabschnitt weist Verf. kurz auf die Beziehungen des Glaukonits 
zu anderen sedimentären Bisensilikaten h in ; er kündigt eingehende Unter
suchungen über Chamositgesteine an. H u m m el.

W a lte r  H äntzschel und A lfred  S e ife rt: G roß - u n d  K le in r ip p e ln  
1 m ® lb  S an ds te ing eb irge . E in  Beitrag zur Paläographie des Oberkreide
meeres in  Sachsen. (Sitz.-Ber. u. Abh. Naturw. Ges. Isis, Dresden. Jg. 1931. 
[Dresden 1932.] 100—110.)

Im  turonen Quadersandstein sind Groß- und Kleinrippeln weit verbreitet. 
Die Verf. haben es unternommen, sie systematisch und regional zu unter
suchen und konnten 20 Beobachtungspunkte feststellen. Die Streichrichtung 
dßr Großrippein war im  allgemeinen einheitlich NNO— SSW und trotzdem 
es Slch dabei um ±  symmetrische Rippein handelt, glauben die Verf. sie doch 
aiJf starke Gezeitenströme zurückführen zu müssen. Das Material der Rippein 
is t durchweg gröber als das Liegende — ein Hinweis auf stärkere Strömungen — 
und häufig liegt ein Tonhäutchen darauf, wodurch sie heute noch in  der 
Desamtsandsteinmasse in  Erscheinung zu treten vermögen. Die Größen 
können erheblich werden: bis 180 cm Abstand und 35 cm Höhe. Mittelwerte 
von 90—120 cm sind häufig. Es is t anzunehmen, daß sie sich senkrecht 
zur Küste gebildet haben, da man aus der faziellen Ausbildung der Sedimente 
die Küste in  der Gegend der Lausitzer Überschiebung annehmen kann. Die 
Diskussion verschiedener Veröffentlichungen über Wellenfurchen vervoll
ständigt diese dankenswerte regionale Arbeit, die auch, ohne auf absolute 
Horizontbeständigkeit der Beobachtungen aufzubauen, bei den gleichbleiben
den Verhältnissen im  Kreidemeer die verschiedenen Feststellungen zusammen
fassen und zu schönen Ergebnissen kommen konnte. P ra tje .

J. M . W e lle r:  C y c lic a l S e d im e n ta tio n  o f th e  P e n n s y lv a n ia n  
P e rio d  and i t s  s ig n if ic a n c e . (Journ. of Geol. 38. 1930. 97— 135.)

. Pennsylvanischen Schichtenkomplex des westlichen Illinois findet 
folgende zyklische Wiederholung der Schichten: 1. Sandsteine und 

ujid t  .^°k*eIer' 2. Tonlagen (underclay). 3. Kohlen. 4. Marine Kalke 
cmefer. Jeder Zyklus begann m it einer Heraushebung, nach der zu- 

t^f+f ' ' r°d °n  und dann kontinentale Ablagerung klastischen Materials 
and. Darauf folgte eine lange stabile Periode, in der während einer 

derWlt” erUn^Ŝ er*0<̂ e ^ er ^on (underclay) entstand. Darauf wurde Torf, 
spater in Kohle umgebildet wurde, in  mehr oder weniger ausgedehnten 
P en abgelagert. Diese Ablagerungsbedingungen wurden durch ein Ab- 

n en des Gebietes beendet, bei der das Gebiet von einem flachen Meere 
ec wurde, in  dem marine Sedimente abgelagert wurden, bis eine erneute 

raushebung den Zyklus beschloß.
Aus |KSe zIT̂ ' sche Wiederholung is t mehr regional als örtlich aufzufassen.

us - er Untersuchung der notwendigen Bedingungen, die zur Bildung und 
sind*1 s° I<iI ler Schichtenkomplexe auf große Entfernungen notwendig 

, erhält man eine Grundlage zur Rekonstruktion der Physiographie der 
ennsylvanischen Zeit. Die Annahme ausgedehnter Sedimentationszyklen 

neue Kriterien fü r die Horizontierung im  pennsylvanischen Gebiet,
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da man hierbei von bestimmten Leithorizonten unabhängiger ist. Sie bieten 
auch eine neue Grundlage fü r paläontologische Untersuchungen, da die Faunen 
verschiedener A r t  im  H inblick auf die Meeresinvasionen gegliedert werden 
können- Cissarz.

Verwitterungslehre (einsehl. Bodenkunde).
1. Allgemeines.

B la n k , E .: Handbuch der Bodenlehre. 8. Bd.: Der Kulturboden und die 
Bestimmung seines Fruchtbarkeitszustandes. Bearbeitet von A. Geh- 
m n g , F. Giesecke, E. H aselhoff, O. H eusek, H. K appen, 0. L emmer- 
mann , W. Mevius , A, R ippel, Th . R ömer, A. A. J. v. ’Sigmond. (Berlin, 
Julius Springer, 1931. 714 S. M it 21 Abb. Preis: geh. RM. 76, geb. RM. 79.) 

— 9. Bd.: Die Maßnahmen zur Kultiv ierung des Bodens. Bearbeitet von 
H erm. F ischer, W. Freckmann, G. H ager, W. Graf zd L ein in g en - 
Westerburg, E. A. M itscherlich, M. Popp, A. R ippel, 0. T ornau, 
(Berlin, Julius Springer, 1931. 683 S. M it 83 Abb. Preis: geh. RM. 66, 
geb. RM. 69.) —  Bespr. von Bd. V I I I  u. IX :  CB1. Min. 1932. B. 269—272, 

~  : Die technische Ausnützung des Bodens, seine Bonitierung und
kartographische Darstellung. Bearbeitet von F. Giesecke, G. K eppeler, 
G. N achtigall, H. N ik la s , H. Plischke , H. Stremme, B. T ied em an n ,
E. W asmund. (Berlin, Verlag von Julius Springer, 1932. 633 S. M it 
51 Abb u. 4 Taf. Preis: geh. RM. 76, geb. RM. 79.) —  Vgl. Bespr. CB1. 
Min. 1932. B. 479.

N ik la s ,  H. und A. H o c k : Literatursammlung aus dem Gesamtgebiet der 
Agrikulturchemie. Bd. I :  Bodenkunde. Von H. N ik l a s , F. Cz ib u l k a  
(Sachbearbeiter) und A. H ock. (Verlag des Agrikulturchemischen Insti
tuts Weihenstephan der Techn. Hochsch. München. 1931. X X X V I und 
1008 S. Preis: RM. 40.) — Bd. I I :  Bodenuntersuchung. Von N. N ik l a s ,
F. Czibulka  (Sachbearbeiter) und A. H ock. (Verlag wie oben. 1931. 
X X V I I I  -(- 199 S. Preis: RM. 12.) —  Vgl. Bespr. CB1. Min. 1932. B. 
319—320.

R o b in s o n , G, W .: Soils, the ir origin, constitution and classification. An 
introduction to pedology. (London, Thomas Murby and Co., 1932. 
X V I +  390 S. M it 13 Abb. Preis: 20/0 net.)

L e m a ire , E ugène: La pédologie ou science des sols. (Le Génie civil. 1932.
H eft 20. 474—476. M it einer Übersichtskarte der Böden Frankreichs.) 

fo k ro w s k i,  G. J. und W. G. B u ly ts c h e w : Über Kohäsionskräfte im  
Boden. (Kolloid-Zs. 1932. 60. 210—216.)

V a g e ie r, P. : Der Kationen- und Wasserhaushalt des Mineralbodens vom 
Standpunkte der physikalischen Chemie und seine Bedeutung fü r die 
land- und forstwirtschaftliche Praxis. (M it 34 Abb. u. 1 Übersichtstab. 
V II,  336 S. Berlin, Verlag Jul. Springer, 1932. Preis: RM. 28, geb. 
RM. 29.80.)

B ertil E . H a lden : G e n e tisk  jo rd a r ts in d e ln in g .  (Genetische Ein
teilung der Bodenarten.) (Ber. om Nordiske Jordbrugsforskeres Kongres i 
Helsingfors 1929. 298—306. Kopenhagen 1929.)
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Eine natürliche Bodenart setzt fü r ihre Entstehung geologische Ur
sachen voraus. E in  dynamisch-genetisches System hat u. a. Größe und An
ordnung der Teilchen eines Gesteins zu berücksichtigen. E in  solches System 
üeße sich beispielsweise nach folgender Anordnung gliedern:

I- Sedimentation an Ort und Stelle ohne Addition von neuen Teilchen.
A - Nur durch Destruktion (Sprengung), z. B. rohe Yerwitterungserde.
B. Durch Absonderung von Teilchen, die leicht zu bewegen oder zu

lösen sind. (Sog. „negativer Transport“ ): Residuum-Bodenarten.
D. Sedimentation m it Anhäufung neuer Körner oder Teilchen.

A - Ohne Horizontaltransport: autochthoner Torf und Gyttja.
B- Allochthone Sedimentation (sog. positiver Transport)

1. durch die Schwerkraft: Gravitationsarten
2. durch das Landeis: Moränenerdarten
3. durch das See-Eis: Eisgeschobene Erdarten
4. durch das Wasser: Wasser-Sedimente

a) mechanisch durch fließendes Wasser in  Gestalt von fluviatilen 
und fluvio-glazialen Erdarten oder durch wellenförmig be
wegtes Wasser in  Form von Wellensedimenten

5. durch den W ind: Äolische Sedimente.
Die Anwendung der dynamisch-genetischen Einteilung is t natürlich 

eng begrenzt, und es bleibt abzuwarten, in  welchen Fällen und in  welcher 
Weise sie sich durchsetzen wird. Die gleichen Gesichtspunkte gelten fü r eine 
to Pographisch-genetische Einteilung, die ebenso ihre Schwächen hat. A uf 
die einzelnen Beispiele dieser Klassifikation der Erdarten, deren Anwendungs
bereich noch geringer sein dürfte und die ein vollständig anderes System 
darstellen würde, kann nur verwiesen werden. R udo lf Schreiter.

G unnar E ks trö m : A llm ä n n a  te rm e r  och p e tro g ra f is k  jo r d a r t -  
sindelning. (Allgemeine Bezeichnung und Bodeneinteilung nach petrographi- 

ha»ei1 ^92*Ĉ Ŝ Un^ en‘) ( ^ or<Bsk Jordbrugsforskning. Heft 4—7. Kopen-

g, ll*1' Gesellschaft fü r Nomenklatur und Einteilung der Bodenarten in  
raij|1' lnavien, Finnland und Dänemark befaßt sich im  vorliegenden Bericht 
B -ff1- ln l' er L ite ra tur in  Anwendung gekommenen Term ini technici, ihres 
sicht â la^ es und ihrer Bedeutung. Der Aufsatz enthält u. a. eine Über- 
nc der Bodenarten nach dem mechanischen Einteilungsprinzip, der deshalb 

edeutung zukommt, weil sie von der gesamten Organisation zur An- 
Jla me empfohlen wird. R udolf Schreiter.

Hans Egnür: Om s a lt fe l  v id  k o lo r im e tr is k a  re a k tio n s b e s tä m - 
n ing a r i  jo rd . (Über Salzfehler bei kalorimetrischen Reaktionsbestimmungen 

odenarten.) (Nordisk Jordbrugsforskning. H eft 4—7. 347—353. Kopen
hagen 1929.)

1 ntersuchungen physikalisch-chemischer Natur über den Salzfehler der 
\  atj0ren bei Bestimmung von p j j  in  Bodenlösungen. Fehleränderung und 

gewisser Ausgleich unter bestimmten Bedingungen. Gleichung zur E rm ittlung 
' r aDfehler von Sulfo-phthalein-Indikatoren. R udo lf Schreiter.
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W o lf f ,  F. v. und W. Jäg e r: Die Bedeutung der mechanischen Bodenanalyse
fü r die Praxis. (Jb. Halleschen Verb. f. d. Erforschung der mitteldeutschen
Bodenschätze. N. F. 10. 1931. 27— 30.

O rlo w , J. E .: Über ein wahres Maß der Agressivität natürlicher Wässer.
(Zs. anorg. Chemie. 191. 1930. 87—103.) Bespr. : Dies. Jb. 1931. I. 514. 

A ch e n b a ch , H .: Thermischer Abbau von synthetischem H yd rarg illit und
die dabei entstehenden Phasen. (Chemie der Erde. 1931. 6. 307—356.
M it 9 Abb.) Bespr.: Dies. Jb. 1931. I .  515/6.

B u l l ,  L. and Suzanne V e il:  Étude cinétique des anneaux de L iesegang.
(C. R. 192. 1931. 682.) —  Bespr.: Dies. Jb. 1931. I. 516/7.

V ag e ier: Ü b e r W esen u n d  B e d e u tu n g  de r H y g ro s k o p iz itä t  
u n d  des to te n  B odenw assers fü r  d ie  a n ge w an d te  B od en kun de . 
(Fortschr. d. Landwirtsch. 7. Jg. H. 3. 1932. 65—69.)

Die „Oberfläche“  fester Bodenteilchen is t nur ein eingebildeter Begriff. 
Vielmehr handelt es sich um  ein recht lockeres Netzwerk durch magnetische 
und elektrische K rä fte  gekoppelter und zusammengehaltener Ionen, Atome 
oder Moleküle in  vibrierender Bewegung, um ringt von einem Schwarm h in  und 
her sausender Ionen und Moleküle der umgebenden Flüssigkeit. Die fest
gehaltene Wassermenge hängt davon ab, wieviel Wasser der Ionenschwarm 
m it sich füh rt. Das „to te “  von den Pflanzen nicht aufnehmbare Wasser 
läß t sich aus der Hygroskopizität und dem Salzgehalt des Bodens sowie 
dem Wurzelsaugdruck der verschiedenen Pflanzen berechnen.

Koehne.

R ieh . L e h m a n n : D ie  B e d e u tu n g  des G rundw assers  fü r  d ie  
E r t r a g s fä h ig k e it  la n d w ir ts c h a f t l ic h  g e n u tz te r  F läch en . (Braun
kohle. 31. Jg. 8. H. 133—137. 1932.)

Verf. behandelt die mitteldeutschen Gebiete m it 500—600 mm durch
schnittlichem Jahresniederschlag. E r geht zunächst von der Tatsache aus, 
daß hier auf Böden m it unerrreichbar tiefem Grundwasser Getreidepflanzen 
gu t gedeihen. E r sucht diese Erfahrung dahin zu verallgemeinern, daß das 
Grundwasser überhaupt dem Pflanzenwuchs keinen Nutzen bringe. Die 
Erfahrungen bei solchen Wiesen, die ohne Grundwasser nicht gedeihen können, 
ebenso die sorgfältigen Untersuchungen der Lehr- und Forschungsanstalt 
fü r  Gartenbau in  Berlin-Dahlem werden dabei gar n icht erwähnt. M it solchen 
einseitig eingestellten Kampfschriften is t der Wissenschaft n icht gedient.

Koehne.

W .  K u b ie n a : E in  B o d e n m ik ro s k o p  f ü r  F re ila n d -  u n d  L a b o 
ra to r iu m s g e b ra u c h . (Bodenkundl. Forschungen. 3. Nr. 2. 1932. 91—102. 
M it 9 Fig.)

Es w ird ein Spezialmikroskop beschrieben, das von der Firma C. Reichert, 
Wien in  Vertrieb genommen worden ist. Da es bei dem Boden wesentlich darauf 
ankommt, ihn in  ursprünglicher Textur zu beobachten, diese aber bei einer 
Entnahme mehr oder weniger vernichtet w ird, is t das Mikroskop so ein
gerichtet, daß es m it einem Kreuzschlittenstativ unm ittelbar im  Boden
einschlag verwandt werden kann. Es is t außerdem so eingerichtet, daß
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auch Spezialarbeiten im  Laboratorium damit ausgeführt werden können. 
Die Abbildungen betreffen teils das Instrument, teils Kristallneubildungen 
von Kalk und Gips im  Boden, sowie organische Substanz.

H . H arrassow itz .

c y i l  S. F o x : B a u x ite  and  A lu m in o u s  L a te r ite .  2. Aufl. 312 S.
London 1932.

Die neue Auflage des unter dem T ite l „B aux ite “  erschienenen Buches 
stellt im  wesentlichen einen unveränderten Abdruck der 1. Auflage (vgl. Ref. 
ües. Jb. x928. I I .  414/5) dar. Vor dem alten Text sind 31 Seiten einer E in
leitung neu, in  der verschiedenste neue Analysen aus der L ite ra tur zusammen
gestellt sind. An Stelle des ursprünglichen Schlußkapitels „S tatistica l In- 
formation“  is t ein Absatz „Supplementary Inform ation“  S. 250—269 getreten, 
der ebenfalls neuere Erfahrungen wiedergibt. H ier werden auch einige neue 
Abbildungen und Profile gegeben. Das Literaturverzeichnis is t unverändert 
übernommen, so daß wichtige, seit 1927 erschienene Arbeiten fehlen.

H . H arrassow itz .

Eduard E n k : Ü b e r  d ie  E n t s t e h u n g  d e s  K a o l i n s  u n d  
d e s  K a o l i n i t s .  (Kolloid-Zs. 51. Dresden 1930. 356—359.) j

Unter der katalysierenden W irkung der in  den Feldspäten enthaltenen 
Na-, K - und Ca-Salzen vermag Kohlendioxyd in  wässeriger Lösung Feld
späte aufzuspalten. Dabei entsteht ein Tonerdekieselsäure-Gel und aus diesem

a) durch Austrocknen der Kaolin,
b) durch chemische Reaktion in  den Zellen, hervorgerufen durch höhere 

H-Ionenkonzentration, der kristalline Kaolinit.

Verf. betont, daß der Chemismus solcher metakolloider Mineralbildungen 
sehr verschieden und insbesonders bei der Kaolinitbildung sehr kompliziert 
sem könne, während der Mechanismus anscheinend immer derselbe bleibt.

F. Neum aier.

Gottfried Großer: D ie  V e rfa h re n  z u r B e re ch n u n g  u n d  g ra p h i
schen D a rs te llu n g  de r chem ischen  G e s te in s v e rw it te ru n g . I. M it
ei ung über den Basalt des Wacheberges bei Taubenheim an der Spree (Ober- 
ausitz). (Chem. d. Erde. 7. 1932. 130— 176. M it 12 Abb. im  Text.)

Es w ird zunächst eine Übersicht über alle vorhandenen Verfahren der 
uswertung und graphischen Darstellung der chemischen Analysen eines 

rischen Gesteines und seiner Verwitterungsprodukte gegeben. Eine Reihe 
von w ird an Hand einiger neuer Analysen eines Basaltes aus der Ober

ausitz einander gegenübergestellt. Solange die mikroskopische Unter- 
uc ung von Verwitterungsprodukten nicht weiter fortgeschritten ist, sind 

*Te Methoden (A I  2) abzulehnen, die auf den Mineralbestand des zersetzten 
esteines Bezug nehmen. Von den übrigen (rein chemisch eingestellten) 
uswertungsverfahren is t dasjenige von N ig g li besonders hervorzuheben, 

uic t  nur, weil es erstrebenswert ist, bei allen Gesteinen m it einer einzigen 
^erechnungsmethode auszukommen, sondern auch, weil es unter den bei 

1 angeführten kein besseres gibt. Die Vorwitterungsziffern von H. H ab- 
uassowitz weisen hingegen einige schwerwiegende Mängel auf; k i und ba
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lassen zwar erkennen, daß sich das Verhältnis der Kieselsäure und Basen zur 
Tonerde evtl, geändert hat, n icht aber, wie diese Veränderungen zustande 
gekommen sind. Sie zeigen die Tatsache der Verschiebungen an, nicht da
gegen den Vorgang, auf dem sie beruhen.

Unter den vorwiegend quantitativen Methoden is t diejenige von A ug. 
Streng die beste, da es gewöhnlich weder möglich ist, die Verwitterungs
lösungen selbst zu untersuchen, noch auf die Raumeinheit zurückzugehen 
infolge der Schwierigkeit der exakten Bestimmung des spezifischen Gewichtes 
von Verwitterungsrückständen und der nicht kontrollierbaren Schrumpfungs
und Quellungserscheinungen im  Verlaufe der Verwitterung. Die Reihenfolge 
der einzelnen Oxyde in  bezug auf ihre Angreifbarkeit läßt sich bereits aus 
den Meßzahlen (besser Reihungswerten) H ummel ’s ermitteln.

Bei der Auswertung der Säureauszüge sind die Verluste der Oxyde, 
wie sie die StrenG'sche Berechnung ergibt, ebenfalls zu berücksichtigen.

[Die K r it ik  an den Quotienten k i, ba, K , B is t durch Arbeiten verschiedener 
amerikanischer Autoren gegenstandslos geworden, vgl. Jen ny  1929 und 
1932, B aver und Scarseth 1931, Anderson und B yers 1931. Ref.]

H . H arrassow itz .

U . Springer: D ie  o rg a n isch e n  S to ffe , besonders d ie  echtem 
H u m u s s to ffe  u n d  ih re  Z u s ta n d s fo rm e n  im  Boden. (Bodenkundl. 
Forschungen. 3. 1932. 39—70.)

Die Arbeit stellt ein groß angelegtes Sammelreferat dar, das sich auf 
74 Nummern, darunter auch Untersuchungen des Verf.’s, gründet. Eine 
Fülle von Arbeiten is t zusammengestellt, die uns einerseits zeigen, wieviel 
in  den letzten Jahren in  der Erforschung der Humusstoffe geleistet worden 
ist, andererseits aber klarmachen, daß noch zahlreiche Probleme vorliegen.

Verf. g ib t zunächst eine Definition und Abgrenzung der Humusstoffe. 
Unter Humusstoffen sind nur die d u n k e lg e fä rb te n  gelbbraunen bis schwarz- 
braunen amorphen Substanzen zu verstehen, die in  der Natur bei der Zer
setzung abgestorbener Pflanzen- und Tiersubstanz entstehen. Für die übrigen 
organischen Stoffe gebraucht man am besten den Namen H u m u s b e g le it
s to ffe . An der Bildung der echten Humusstoffe is t nur der geringere gegen 
die Zersetzung sehr widerstandsfähige Teil der Ausgangsstoffe, hauptsächlich 
L ig n in e , beteiligt. Dazu kommen ferner die stark stickstoffhaltigen Zell
substanzen von Mikroorganismen. Daß die Abgrenzung gegen die Übergangs
stufen vorläufig noch schwer ist, erk lärt sich daraus, daß Konstitution und 
Eigenschaften der Humusstoffe n icht restlos aufgeklärt sind. Die echten 
Humusstoffe sind im  Gegensatz zu den übrigen Stoffen in  Azetylbromid 
praktisch unlöslich.

Es muß deutlich zwischen den Begriffen Z e rse tzu n g  und H u m if iz ie 
ru n g  unterschieden werden. Die organischen Stoffe eines Bodens können 
gut zersetzt sein, d. h. die Pflanzenstruktur is t nicht oder nur mehr wenig 
erkennbar, ohne daß es hierbei zu einer starken Dunkelfärbung der Zersetzungs
rückstände, also zu einer starken Humifizierung zu kommen braucht.

Echte Humusstoffe entstehen teilweise unter indirekter M itw irkung 
der Mikroorganismen, und zwar aus den Ligninen. Lediglich infolge der
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aufschließenden W irkung auf das Ausgangsmaterial und der Aufzehrung 
der Kohlehydrate durch die Mikroorganismen kommt eine Ligninanreicherung 
zustande, die wahrscheinlich unter M itw irkung der Atmosphärilien zur 
Humusbildung führt. Die natürlichen Humusstoffe sind somit ein verwickeltes 
Gemisch von humifizierten Abkömmlingen von hauptsächlich Ligninen und 
Eiweißstoffen, daneben von Gerbstoffen, Fetten und Ölen. Zum andern Teil 

1 en sich Humusstoffe auch unter direkter M itw irkung von Organismen. 
^ 3 bildet sich ein Mikrobenplasma m it einem Stickstoffgchalt von etwa 

—10 %, das nach dem Absterben der Mikrobenleiber zu sehr beständigen 
eiweißartigen Körpern weiter zersetzt w ird und wahrscheinlich in  stickstoff- 

tige Huminsäuren übergehen kann. Die aus dem Lign in stammenden 
üminsäuren sind stickstoffrei. Die Hauptmenge der Humusstoffe wird 
lne direkte Beteiligung der Mikroorganismen gebildet.

Nach Ausführungen über Isolierung und Reindarstellung der Humus
stoffe w ird ein Ü b e rb lic k  ü b e r E in te i lu n g ,  Z usam m e nse tzu ng  und  
K o n s t i tu t io n  de r H u m u s s to ffe  gegeben.

Hie wichtigste Eigenschaft der eigentlichen Huminsäuren ist ihre Säure- 
natur, in  erster Linie durch die Karboxylgruppen, in  zweiter Linie durch 
die Phenolgruppen. Höhere Säuregrade in  Humusböden hängen vermutlich 
nicht von den Huminsäuren, sondern von anderen starken Säuren oder Mineral
sauren, wie Schwefelsäure, ab. Auch die Neutralsalzzersetzung und Aus^ 
tauschazidität, wie sie durch A lum inium- und Eisenhumate hervorgerufen 
W1rd, spielen dabei ebenfalls eine Rolle. Kurz w ird auf die Austausch- und 
Adsorptionsvorgänge in  den Humusstoffen hingewiesen. Bei tieferer Tempe
ra tur ergibt die langsamere Zersetzung, besonders der Ligninę, ein weiteres 

ohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis der organischen Stoffe im  Gegensatz zu den 
wärmeren Gebieten.
' ri Bestimmung und Charakterisierung der organischen Stoffe des Bodens 

Sln e*ne große Zahl von Methoden gewidmet, die zu K e n n z if fe rn  ver
wandt werden.

, B’ne Einteilung der Humusformen kann zunächst nur ganz allgemein 
en werden, da noch nicht alle Bodentypen vom Verf. untersucht worden 

n • Die wichtigsten chemischen und physikalischen Merkmale liegen im  

tienTe ZUn^SZUŜ an<̂ ’ Hrac*e der Humifizierung, der Farbzahl, dem Quo-
- f *  Humifizierungszahlen (Gehalt an Huminen). Liegen wenig minera- 

Eorm wmeil£ungen vor, so treten die Huminsäuren vorwiegend in  freier 
in auf. Kom m t dagegen die Humusform in  Mischung m it mineralischen 

sein • tel en vor> so kann der Adsorptionskomplex einerseits g e s ä t t ig t  
’ Wle e*wa in  der Schwarzerde, es liegen die Humate des Kalks und der 

^agnesia vor, oder er is t u n g e s ä tt ig t .  In  dem letzteren Falle liegen die 
vjmunsäuren teils in  freier Form, teils in  Bindung m it Eisen und Aluminium 

r > nie bei den podsoligen Böden. Schließlich is t noch auf die Dispersität, 
as^rlöslichkeit und Reaktion hinzuweisen, 

au f -wIe bisherigen Ergebnisse seiner Einzeluntersuchungen gibt Verf. in  einet 
! , ; „ .U r ,1Ĉ en 'I abeile wieder. Bei den reinen Humusböden [es wäre richtiger, 

von Böden, sondern von Gesteinen zu sprechen, da es sich nichtEier nicht 
um Böden im  üblichen Sinne handelt. Ref.] zeigte der R ohhum us und
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der H o c h m o o r to r f  das gemeinsame Merkmal, daß die Huminsäuren nicht 
oder nur zum geringen Teil an K a lk und Magnesia gebunden sind. Yon den 
ebenfalls sauren und podsoligen Böden unterscheiden sie sich durch die re lativ 
geringe Dispersität ihrer Humusstoffe. Die Humifizierung erreicht bei Hoch
moortorfen bedeutend höhere Werte. Bei dem Torf der Niederungsmoore 
is t an Stelle des weiten Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnisses ein engeres ge
treten. Der Ligningehalt is t gewöhnlich höher; die Huminsäuren liegen in 
den meisten Fällen wenigstens teilweise als Kalksalze vor. Bei den Mineral
böden sind im  obersten Horizont des Podsol-Profiles mäßig zersetzte und 
humifizierte Humusformen vorhanden, doch kommen auch Formen von 
kohleähnlicher Beschaffenheit vor. Der adsorbierende Komplex is t wenigstens 
teilweise ungesättigt und die Huminsäuren liegen wahrscheinlich z. T. als 
Eisen- und Alum iniumhumat vor, Auch im  Humusortstein is t m it wechseln
den Mengen von Eisen- und Aluminiumhumat zu rechnen.

Bei den echten B ra u n e rd e n  m it neutraler bis alkalischer Reaktion 
is t die Humusform gut zersetzt, aber die Humifizierung is t sehr mäßig. Die 
Huminsäuren liegen wohl größtenteils als Kalkhumate vor. Während im  
A-Horizont häufig noch erhebliche Mengen alkalilöslicher, leicht oxydier^ 
barer Stoffe, hauptsächlich Lignine, vorhanden sind, gehen diese im  B-Hori- 
zont unter den im  allgemeinen günstigen Zersetzungsbedingungen meistens 
rasch zurück. Das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis dürfte sich in  den meisten 
Fällen dem normalen W ert von rund 10 nähern.

Die S te p p e n sch w a rze rd e n  weisen sehr gute Zersetzung und H um i
fizierung, o ft verbunden m it stärkerer Huminbildung, auf. Die Huminsäuren 
liegen fast ausschließlich als K alk- und Magnesia-Humate, und zwar in  grob
disperser Form vor. Während in  den W e iß a lk a lib ö d e n  die Huminsäuren 
vorwiegend noch an K a lk  und Magnesia gebunden sind, übernimmt in  den 
S c h w a rz a lk a lib ö d e n  das Natrium  im  Adsorptionskomplex die führende 
Rolle, so daß auch die Humussäure in  der Hauptsache als Natriumhumat 
vorliegen wird. Diese Humusstoffe sind hochdispers. H . H arrassow itz.

7 \
M . S. Anderson and H . G. Byers: C h a ra c te r o f th e  C o llo id a l 

M a te r ia ls  in  th e  P ro f ile s  o f C e rta in  M a jo r  S o il G roups. (U n it. 
Stat. Dep. of Agricult. Technical Bull. Nr. 228. 1931. 24 S.)

Zur Untersuchung kommen ein Schwarzerdeprofil, ein Podsol-Profil, 
ein podsoliges Profil, zwei allitisehe Profile und ein Bauxitpro fil m it dem 
unterlagernden Kaolinit-Zersatz. Mechanische und Bauschanalysen, ins
gesamt 24, werden gegeben und die Methoden zur Gewinnung der kolloiden 
Materialien gegeben. Auch von den Kolloiden sind die Bauschanalysen 
angefertigt worden und dazu verschiedene andere physikalisch-chemisch 
wichtige Eigenschaften —  besonders austauschbare Basen —  untersucht 
worden. Bei der Auswertung der Ergebnisse wurde wesentlich ein Quotient 
S i02/A l20 3 +  Fe20 3 —  im  folgenden als k f vom Ref. bezeichnet —  verwandt. 
[E r kam in  den Vereinigten Staaten in  derselben Zeit auf, in  der H akhasso- 
w itz den Quotienten k i =  S i02/A l20 3 aufstellte. Zahlenmäßig sind beide 
Quotienten eng miteinander verknüpft, da die Sesquioxyde im  Boden fast 
immer ein ähnliches Schicksal besitzen. Der amerikanische Quotient w ird
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schon oft verwandt, zeigt aber gegenüber k i den Nachteil, daß seine Berechnung 
umständlicher is t und daß er keinerlei mineralogische Schlüsse gestattet. 
Die Anwendbarkeit des Quotienten k i w ird jedenfalls auch durch diese Arbeit 
erwiesen. Ref.]

Im  ariden Gebiet, wo K a lk in  verschiedener Bodentiefe angereichert wird, 
^as S c h w a rz e rd e p ro f il hohe, aber im  P ro fil wenig verschiedene 

r te von k f (2,97—3,18, k i is t 3,62—3,9). Im  P o d so lg e b ie t, m it seinen 
scharf ausgeprägten Bodenprofilen, wechseln die Werte stark. Im  Aus- 

augungshorizont A  sind sie hoch (k f =  2,16—4,01, k i =  3—4,72), im  An
reicherungshorizont B aber geringer (k f =  0,86—1,59, k i =  1,78—2,14).

H a te r itg e b ie t  m it seiner stärkeren Auslaugung is t k f viel kleiner (k f =  
0,17-^1,84, k i  =  0,82—2,04).

Die Wasserstoffionenkonzentration der durch Elektrodialyse gewonnenen 
°noide wechselt recht stark. Engere Beziehungen zur chemischen Zusammen

setzung sind n icht vorhanden, aber bei den Latenten is t niedriges k f  m it 
öheren Werten verknüpft. H . H arrassow itz .

Hans Jenny: B e h a v io r  o f P o ta s s iu m  and  S od iu m  d u r in g  th e  
Drocess o f S o il F o rm a tio n . (Research Bull. 162. Agricult. Experiment. 
Stat., Univ. of Missouri. 1931. 63 S. M it 26 Abb. im  Text.)

Die von zahlreichen Tabellen und graphischen Darstellungen begleitete 
Arbeit schließt sich methodisch an die von H arhassowitz eingeführten 

Quotienten ba =  - C- .. unt] ß  (ba des Bodens div id iert durch

a des Muttergesteins) an. Da sie sich die Aufgabe stellt, nur K  und Na zu 

betrachten, w ird  ein neuer Quotient baj =  K*0J~(^a’0 und ß —  ent

sprechend B —  als „Auslaugungsfaktor“  gebildet. Auf demselben Wege 
W1rd aus dem Verhältnis K  : Na des Bodens und dann des Muttergesteins 
em ’A ’erschieburigsfaktor“  f1 gebildet. An 200 aus der L ite ra tur zusammen- 
niss 6n VOl“ sen Analysenreihen werden sehr bemerkenswerte Ergeb- 

gewonnen und die teilweise allgemein bekannten Gesetzmäßigkeiten 
genau belegt.

und t\i'J nae*lst Werden die theoretischen Grundlagen der Adsorption von K  
a gegeben und auf Grund der zahlreichen im  Schrifttum  niedergelegten 

l i [î <'rn ” ('nI'ehen Erfahrungen festgestellt, daß K  immer besser adsorbiert 
Natu C 6Ĉ er verdrängt w ird als Na, ein Vorgang, der unabhängig von der 

ur des adsorbierenden Kolloides, der Reaktion des Mediums und derTemperatur ist.
Die zu untersuchenden Böden werden in  zwei Klassen:

I  m it vorherrschenden fremden Kationen (Ca, Mg), 
getrenn  ̂ m' t .vorI1(!rrschendem K  und Na in  der Bodenlösung 
K  u n O f  ^°n ®öt^en ('er Klasse I  ergibt sich fü r das austauschbare
am Ü n a’ ^ er Quotient K /Na in  Böden m it geringster absoluter Menge 

größten ist.

Der f  AuSlau^ ” g von N  und Na is t am stärksten in  Böden m it CaC03.
1 "(d ient ß is t kleiner und der Quotient u is t höher als in  den kalkfreien 

ß oden der Klasse I I .
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Auslaugungs- und Verschiebungsquotient sind empfindliche Anzeiger 
fü r  die bei der Bodenbildung herrschenden Klimafaktoren. In  P odso len 
auf kalkigem Muttergestein is t der Auslaugungsquotient fast durchweg <  1, 
häufigster W ert is t 0,65, die A lkalien werden stärker ausgelaugt als A la0 3. 
Beim Tschernosem  liegt der häufigste W ert bei 0,85, aber in  n icht weniger 
als 40 % aller Fälle is t er größer als 1. Eine graphische Darstellung g ib t den 
Unterschied kla r wieder. Der Verschiebungsquotient weist auf dieselben 
Züge hin. Im  Tschernosem  weicht er nur wenig von 1 ab. Im  am stärksten 
ausgelaugten Horizont is t er nur sehr wenig höher als im  Muttergestein, Aus
laugung und Anreicherung sind ziemlich ausgeglichen. In  den stärker aus
gelaugten p o d s o lig e n  B öden  is t er beträchtlich höher, entsprechend dem 
geringen W ert des Auslaugungsquotienten. Die Abhängigkeit vom K lim a 
t r i t t  deutlich in  Erscheinung.

Weiter werden die humiden Böden, p o d s o lig e , g e lb ro te  u n d  la te -  
r i t is c h e  Böden, die den Übergang von kühlen und temperierten zu sub
tropischen und tropischen Klim aten bezeichnen, untersucht. Nur solche 
auf Eruptivgesteinen und kristallinen Schiefern werden betrachtet. Es ergibt 
sich, daß der A u s la u g u n g s q u o tie n t k le in e r  w ird ,  w enn m an s ich  
vo n  N  nach  S bew egt. Während er bei den podsoligen Böden noch in 
26 %  der Fälle größer als 1 ist, liegt er bei den beiden anderen Gruppen immer 
unter 1, im  Durchschnitt bei 0,278 bezw. 0,141. Der V e rs c h ie b u n g s 
q u o t ie n t  s te ig t  ab e r, je mehr man sich nach den Tropen hin bewegt, 
von durchschnittlich 1,805 auf 3,206. In  den Tropen werden zwar die Alkalien 
stärker ausgelaugt, aber dabei K  stärker festgehalten als Na, K  erscheint 
also angereichert [worauf Bef. schon früher hinwies]. Überhaupt kann man 
sagen, daß der Verschiebungsquotient grundsätzlich größere Werte in  Aus
laugungshorizonten als in  Anreicherungshorizönten aufweist.

Insgesamt geben also die neuen Quotienten die klimatische Verschieden
heit der Böden ausgezeichnet wieder. [Die Werte bewegen sich naturgemäß 
in  ähnlichen Verhältnissen wie die des Quotienten B —  vgl. B lanck , Hand
buch der Bodenlehre. 4. 254 — und erweisen die Bedeutung dieser von 
H aebassowitz eingeführten Quotienten, die in  neuerer Zeit von mehreren, 
allerdings bodenkundlich noch nicht bekannten Autoren angezweifelt wurde. 
Bef.]

Schließlich w ird darauf hingewiesen, daß die alte Beobachtung der An
reicherung des K  in  den Sedimenten und Auswaschung und Anreicherung 
des Na im  Ozean also auch fü r Bodenprofile g ilt. Die Grundursache liegt in 
den Ionen-Eigenschaften der beiden Alkalien. H . H arrassow itz .

I. N . A n tip o w - K a ra ta je v : Ü b e r  d ie  A n w e n d u n g  d e r  F i l 
t r a t i o n s a n a l y s e  b e i  d e r  U n t e r s u c h u n g  d e r  f ü r  d ie  
B o d e n d i s p e r s i t ä t  m a ß g e b e n d e n  F a k t o r e n .  (Kolloid
chemische Beihefte. 31. Dresden 1930. 374—417. M it 23 Fig.)

Verf. bring t zur Einführung eine Literaturübersicht über die Frage nach 
den Faktoren, welche das Filtrationsvermögen der Böden beeinflussen. Es 
sind dies
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a) die mechanische Zusammensetzung des Bodens (der „effektive Teil
chendurchmesser“  und der kolloide Bodenanteil),

b) Bodenstruktur und Aufbau in  ihren natürlichen Lagerungsbedin
gungen,

c) koagulierende bezw. peptisierende W irkung der Elekrolyte,

d) die Natur der adsorbierten Basen.

Unmittelbar bestimmende Faktoren für das Filtrationsvermögen eines 
°dens sind der Dispersitätsgrad, die Quellung und das Saugvermögen.

Die m it dem Wo. OsTWALD’schen Filtrationsapparat ausgeführten Ver
suche werden genau beschrieben, die Ergebnisse sind kurvenmäßig nieder
gelegt.

Das Untersuchungsmaterial bestand aus Mustern von südlichen Tscher- 
nosemen, „dunkelkastanienfarbenen Böden“ , Solonetz- und Podsolboden.

Eine direkte Abhängigkeit der Filtrationsgeschwindigkeit vom Grad der 
Rodendispersität konnte nicht beobachtet werden. Die Filtrationsgeschwin- 
•Egkeit erscheint aber in  jedem gegebenen Zeitpunkt als Ind ikator des Dis
persitätszustandes des Bodens nur fü r diesen Zeitpunkt.

Um den Gehalt der zu untersuchenden Bodenproben an gleichartigen 
adsorbierbaren Basen zu gewährleisten, wurde nach Entfernung des Ca", 
Mg und anderer adsorbierten Kationen der Boden m it N H ,- (NH4OH) ge
sättigt.

Verf. ste llt sich weiter die Aufgabe, durch die Filtrationsanalyse den E in
fluß der adsorbierten Basen auf den Dispersitäts- und Quellungsgrad des 
Bodens zu bestimmen, wobei sich folgende Zahlenreihe in  bezug auf die W ir
kung der verschiedenen Kationen auf die Filtrationsgeschwindigkeit ergibt: 

a . N H , : Mg : Ca =  1 : 6 : 33 : 46 (die Zahlen bedeuten das Volumen der 
dtrate nach 10 Minuten). Die größte Herabsetzung der Filtrationsgeschwin- 
Jgkeit ru ft somit das Na-Ion hervor.

Nachdem sich die Filtrationsanalyse als eine empfindliche Methode zur 
uuttlung der A rt der adsorbierten Basen im Boden erwiesen hat, wendet 
r ■ sie bei der quantitativen Bestimmung der Bödensolonizierung an. Soloni- 

zierte Böden lassen, nachdem sie m it CaCl2-Lösung vorbehandelt wurden, 
*un° Steigerung der Filtrationsgeschwindigkeit erkennen, wobei der Grad der 
rag ichen Steigerung als Maß der Solonizierung anzunehmen wäre. Die Ver- 

,yr ,.unS> daß die Solonetzartigkeit in  gewissem Maße durch das adsorbierte 
§ allein bedingt sei, hat sich nicht bestätigt.

w ri^e* e™er Eeihe von m it H-Ionen gesättigten, podsolisierten Böden 
urde die W irkung von CaCl2-, A1C13-, NH,C1- und FeCl3-Zusätzen auf das 
1 trationsvermögen festgestellt.

keit <nn ^ erD meint, die Filtrationsanalyse müsse, ob ihrer Empfindlich- 
Ref' e<̂ em Laboratorium fü r Bodenchemie eingeführt werden, so glaubt
Metti UnS au°L noch andere, ebenso genaue, jedoch bereits überprüfte 

0 en zur Verfügung stehen. F. N eum aier.

• Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. n . 10
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2. Heutige Verwitterung.
E. B lanck , A .S e ife rtu n d  F . Giesecke: Ü b e r e ig e n a r t ig  g e fä rb te  

A u s b lü h u n g e n  u n d  In k r u s ta t io n e n  im  E lb s a n d s te in g e b irg e . 
(Chem. d. Erde. 7. 1932. 35—50.)

Nach einer kurzen Übersicht über die bisher in  Deutschland unter
suchten Ausblühungen auf anstehenden Gesteinen w ird auf zumeist rosenrote 
Ausblühungen im  Sächsischen Elbsandsteingebiet hingewiesen. Die zahl
reichen Vorkommnisse werden im  einzelnen beschrieben. Zumeist liegen sie 
auf nach S schauenden Wänden. Es handelt sich um eine weit verbreitete 
Erscheinung, die sich gelegentlich bis 1—2 cm auch unter ungefärbten Ober
flächen bemerkbar machen kann. Von dem Sandsteinmaterial und den Aus
blühungen wurden Bauschanalysen, HCl-, C02- und H aO-Auszüge angefertigt. 
Es dürfte sich in  der Hauptsache um ein Al-Fe-Mn-Phosphat-Gemisch handeln, 
dem etwas S ilikat und geringe Mengen von MgO und Na20  beigemischt sind. 
Die auffällige Farbe dürfte einem Eisen- oder Mangan-Phosphat zuzuschreiben 
sein. Außerdem is t eine wasserlösliche, alaunartige Substanz von der Zu
sammensetzung des Kali-Ammon-Ala uns m it Gips und etwas N itraten und 
geringen Mengen von Chloriden vorhanden. Ähnliche Erfahrungen konnten 
früher vom Verf. an Buntsandstein festgestellt werden. Bei bläulichen oder 
blaurosa gefärbten Ausblühungen is t Alaun, Gips, Magnesiumsulfat, auch 
N itra t und Chlorid vorhanden. M it den Alkalien muß auch Kieselsäure in 
Verbindung stehen, denn sonst hätte sie n icht in  wasserlöslichem Zustand 
vorliegen können.

Hinsichtlich der Herkunft und Entstehung der inkrustierenden Lösungen 
und der darin enthaltenen Stoffe können vorläufig nur Vermutungen geäußert 
werden. Da sowohl die Ausblühungen, als auch die Inkrustationen vorwiegend 
sulfathaltigen Lösungen ihre Entstehung zu verdanken haben und außerdem 
Stoffe daran beteiligt sind, die nur wenig am Aufbau des Sandsteines, aber 
reichlich an der Zusammensetzung der Pflanzensubstanz Ante il nehmen, 
dürfte auch in  dem vorliegenden Falle die Pflanzenwelt hauptsächlich als 
Lieferant in  Frage kommen. H . H arrassow itz .

J. S t in y :  F o r s tw ir ts c h a f t  u n d  ge o lo g isch e r A u fb a u  von  
N ie d e rö s te rre ic h . (Österreichische Vierteljahrsschrift fü r Forstwesen 3 
Wien 1932. H e ft 3. 16 S.)

Die Arbeit legt dem Forstmanne eindringlich die große Bedeutung der 
Geologie fü r seinen Beruf dar, besonders die Teilgebiete der Gesteins- und der 
Landformenkunde. A n Hand einer Übersicht über den geologischen Aufbau 
Niederösterreichs w ird  die Eignung der einzelnen Gesteinsarten fü r die Wald
wirtschaft dargelegt. Die Verwitterung, bedingt einerseits durch das Gestein, 
anderseits durch die Landformen, is t die Grundlage fü r die forstliche Boden
kunde. Aus der Fülle der Angaben, die in  knappester Form gebracht werden, 
seien nur einzelne Beispiele herausgegriffen:

Im  Waldviertel lie fert der grobkörnige Granit („K r is ta ll“ - oder „Speck- 
wurst-G.“ ) eine mächtige Verwitterungsschwarte und sehr gute Böden,



Verwitterungslehre (einschl. Bodenkunde). 147

soferne nicht die Feinteile aus dem Grobgerüst ausgeschwemmt werden. 
er mittelkörnige Mauthausener Granit dagegen verw itte rt vie l langsamer 

liefert entsprechend seichtgründige Böden. Die Junglandstreifen, welche 
U! Altlandflächen zerschneiden, sind nur dem Waldbau zuträglich, soferne 

■^cht auch sie durch zu starke Ausschwemmung seichtgründig oder felsig
werden.

Die Orthogneise bilden sehr einheitliche Böden, um so tiefgründiger, 
le mehr die Gesteine verschiefert sind. Die Paragneise m it ihren rasch wech
selnden Gesteinsarten liefern auch dementsprechend im  engen Raume wech
selnde Böden. Die Glimmerschieferböden sind im  allgemeinen nährstoffarm, 
die Amphibolitböden reich. Bei dem kristallinen Alpenanteil Niederösterreichs 
w ird der E influß des Gesteins begreiflicherweise stark von dem der Land
arm en überdeckt.

Im  Kalkalpenanteil besteht ein großer Gegensatz zwischen den tonreichen 
Verwitterungsstoffen der Grauwackenzone und der drei kalkarmen Schicht
stufen der Trias, der Neocommergel usw. einerseits und den kalkig-dolo- 
mitischen Schichtgliedern andererseits. Während die einen im  allgemeinen 
sehr gute Böden liefern, sind die Kalke und Dolomite, in  Verbindung m it den 
ihnen eigenen Landformen, sehr ungleichwertig und können bis zur Ausbildung 
von Ödland führen. Die Flyschgesteine liefern infolge ihrer lebhaften Ver
witterung meist ertragreiche tiefgründige Böden, doch stellen ihre Wasser
verhältnisse den Forstmann gelegentlich vor schwere Aufgaben. Das tertiäre 
Alpenvorland, noch mehr die jungen Beckenfüllungen begünstigen vor allem 
das Ackerland, doch haben sich noch größere Forste erhalten. Die eiszeitlichen 
Schotterflächen endlich sind sehr ungleichwertig, je nach ihrer Löß- und 
Lehmbedeckung und ihren Grundwasserverhältnissen. K ieslinger.

H enry  E r h a r d t : S ur la  n a tu re  e t la  genese des pa leoso ls  
<lu loes an c ie n  d ’ A lsace. (0. R. 194. 1932. 554.)

. Dei Aachenheim, nahe Straßburg, kann man im  alten Löß fünf unter- 
und Ĉ 6 ^ Ö<̂ en f esVstelleji, die wegen ihrer 1,50—3 m starken Mächtigkeit 
wn ihrer schwarzen Farbe bemerkenswert sind. Man hat sie den schwarzen 
häR611 *-er russ*sc^ en Steppe analog angenommen, was jedoch Verf. fü r falsch 
des B ^ '6 ®te4>Pe *:ann nicht die Mächtigkeit und den starken Humus Charakter 

odens allein erklären. Es sind Beweise vorhanden, daß eine Waldvege- 
Zone VOr .̂'an(len war. Von oben nach unten zeigen die Böden drei deutliche 
7 6Id ^ Je °derste Zone A  is t stark humushaltig und schwarz, eine zweite 
M utt ro t^ railri llr|d eine Zone B1 enthält Kalkpuppen. Darunter kommt das 
Voj. ,er®e^ ê n des Bodens C. In  den meisten Fällen sind die Zonen A  und B 

andig entkalkt und besitzen eine typisch polyedrische Struktur, 
durch16 In<irI )̂ 0 0̂S‘schen und chemischen Charaktere, sowie ein Schnitt 
und.CR ^  ^  — C sind Anzeichen eines Waldabsatzes. In  B1 ist aus A
entla ^ei° ŝ er K a lk in  Form von Lößkindein. Der Kalktransport erfolgte 
, - dicker Wurzeln. Eine Schwarzerde is t niemals entkalkt und würde 
“  j * o fil A—C bilden.

worden ^6n. ‘̂ achenheimer Böden is t die Schwarzerde vollständig degradiert 
en- Die Böden sind Waldböden, und zwar braune Waldböden, ein

I I .  10 *
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Typus, der sehr verschieden is t vom podsolisierten Waldtypus. N icht alle 
alten Lößböden sind der Walddegradation in  demselben Grade unterworfen. 
Es g ib t darunter welche, die den Charakter der Schwarzerde beibehalten haben. 
Das is t z. B. der Fall bei dem dritten Boden, dessen S truktur re la tiv knotig ist. 
Die Unterschiede zwischen den Zonen A  und B sind wenig hervortretend. 
Es bleibt in  der Zone A  noch eine bemerkenswerte Menge Kalk. Verf. spricht 
von einem Pseudomycelium von Calcit wegen der weißen Wurmgestalt der 
Kalkfäden.

Die Untersuchung der Böden von Aachenheim zeigt, daß, wenn man 
die Steppe aufrechterhalten w ill, im  Laufe einer Periode langsamer Verkiese
lung, man im  Gegensatz hierzu zulassen muß, daß der Wald einen Stillstand 
m arkiert und daß sein Verschwinden auf klimatische Veränderungen zu
rückzuführen ist, ehe die Ablagerung des Lößes stattgefunden hat, der das 
Dach der Böden bildet. M . H eng lein .

H enry  E rh ä rt: Les typ e s  des sols dans le paysage du loess en 
A lsace. (C. R. 194. 1932. 1003.)

Verf. hat bereits berichtet, daß die 5 Böden im  alten Löß von Aachenheini 
bei Straßburg Typen von Waldböden sind, die durch Degradation eines p rim i
tiven Tschernozioms entstanden. Es is t von Bedeutung, daß die 6 Böden 
geblieben sind und keine Veränderung erlitten haben. So is t der am meisten 
entkalkte Typus geblieben und hat nicht wieder K a lk aufgenommen, obgleich 
er von typischem Löß, der sehr reich an K a lk ist, bedeckt ist. Der rezente Löß, 
wie man ihn in den Steinbrüchen von Aachenheim sieht liefert keine typischen, 
Böden. Einige Bänder, sehr leicht gerötet, zeugen von alten Oberflächen m it 
Vegetation, aber die in Frage stehenden Schichten bieten keinen besonderen 
pedologischen Charakter dar und haben einen Kalkgehalt, wie man ihn im 
typischen Löß an trifft. Aus der bei Aachenheim im  rezenten Löß gefundenen 
Fauna kann man auf eine v ie l kältere Periode schließen als im  alten Löß.

Die Böden des alten Lößes bilden verschiedene Kulturen. Der chemische 
Hauptcharakter dieser Böden is t der, daß sie mehr oder weniger entka lk t 
sind und eine saure Reaktion zeigen. Der Paläosol von Aachenheim hat 3 m 
Mächtigkeit.

Im  Gegensatz zu diesen alten Böden sind die rezenten sehr wenig ent
ka lk t, reagieren ziemlich neutral, enthalten keine Kalkpuppen und gehen 
im  allgemeinen n icht über 80 cm Mächtigkeit. Die Entkalkung der Böden 
hat während der Zeit des rezenten Lößes stattgefunden, jedoch sehr langsam. 
Verf. geht dann noch auf die agronomische Bedeutung der Bodentypen ein.

M . H eng le in .

H enri E rh ä rt: Les sols des te rrasses  rhénanes du sud de 
l ’ A lsace. (C. R. 194. 1932. 2313.)

Beim Übergang von Sierentz nach Kembs finden sich zwei alte Terrassen 
des Rheins, eine obere, ähnlich der von Hangenbieten—Aachenheim, und 
eine untere, ähnlich der Niederterrasse. Bei Kembs-Löchle enthält die letztere 
ungefähr 25 m rezente Alluvionen. E in  Teil der Hochterrasse ist sichtbar 
in  der Briketterie Trantzer bei Sierentz. Die Alluvionen, deren Höhe ungefähr



Verwitterungslehre (einschl. Bodenkunde). 149

10 m über der Oberfläche der Niederterrasse liegt, sind von Löß bedeckt, 
m Oem man mehrere Böden unterscheidet, die durch typischen Löß getrennt 
smd. Diese Böden sind den beschriebenen braunen Waldböden des alten Lößes 
von Aachenheim (siehe vorstehendes Referat) analog. Nur einer bietet beson
dere pedologische Charaktere. Während bei Aachenheim die Kalkpuppen sich 
vornehmlich an der Basis des eluvialen Horizontes befinden und im  allgemeinen 
nicht größer als der Kopf eines Kindes werden, findet man bei Sierentz Riesen- 
l'11 PP eil, die o ft 1 x 0,5 x 0,5 m Durchmesser erreichen. Sie befinden sich 
immer ungefähr 1,5 m tiefer als der eluviale Horizont.

Die Linsen, welche den Löß tragen, stellen selbst einen alten Boden dar. 
Die Materialien sind sehr abwechselnd und vollständig entkalkt. Die Rück
stände der Entkalkung sind darin als rote Eisenprodukte. E in  illuvialer 
Horizont, dargestellt durch einen kompakten und harten K a lk tu ff, findet sich 
an 4er Basis der entkalkten Schichten. Dieser Typ entspricht einem tropischen 
°4er subtropischen Klima.

Die Niederterrasse läßt sich in  mehrere Unterterrassen einteilen, deren 
* 'berfläche aus roten entkalkten Böden besteht, die seitlich in  graue Böden 
übergeht, die kalkig oder fre i von K a lk sein können. Die roten Böden zeigen 
von oben nach unten 0,10 m Pflanzenreste eines Waldes, gemischt m it tonigen, 
graugelben Sanden, dann 0,20 m graugelbe Sande und Linsen, 1 m tonige 
Sande und intensiv rote Linsen; weiter unten kommt ein grauweißer Horizont, 
bestehend aus Linsen, die durch Calcit zu einem kompakten und harten K a lk
tu ff zementiert sind. Die ganze Mächtigkeit des Bodens bis zum Tuff is t vo ll
ständig entkalkt.

Dieser Schnitt entspricht einer Podsol-Terra rossa, die in  zwei Epochen 
entstanden ist. Zuerst b ildet sich die Terra rossa durch Veränderung der 
tiefen Silikate und der Kalke der Alluvionen unter tropischem oder sub
tropischem Klim a. Die Gegenwart an der Basis des roten Horizonts von einer 
dluvialen Calciumcarbonat-Schicht, die aus der Entkalkung des Bodens 
entstand, zeigt dann die Existenz einer Waldvegetation. Der zweiten Zeit 
entspricht die Bleichung und Podsolisation der Oberflächenschichten dieser 

erra rossa durch die Wegfuhr der Eisenoxyde oder Hydroxyde. Dieser Vor- 
bang verlangt eine Wald Vegetation unter einem relativ kalten und regen
reichen Klima.

di DaS ^ orhandensem der grauen neben den roten Böden erklärt sich durch 
rosion. Das fü r die roten Böden angenommene tropische K lim a ent- 

'Pricht dem Würm- oder Postwürm-Interglazial. M . H eng le in .

Gabriel B ertrand et L. Silberstein : Sur la  présence de s u lfu re s  
'o m é ra u x  dans une te r re  a ra b le . (C. R. 194. 1932. 2097.)

Der Schwefel kommt in den Ackererden in  verschiedenen Formen vor, und 
r sowohl in organischen wie mineralischen Produkten. Verf. untersuchten 

e rc*e aus der Gegend von Baraques, südlich Langlade im  Dep. Gard. An 
a -  ^  4er Schwefel n icht gebunden. Man dürfte eher an Zink denken, 
Sch 1 1Ck.8* un4 Kobalt. Welches auch die genaue Zusammensetzung des 
scj) ^  culminerais sein mag, der in der Erde enthaltene Schwefel is t wahr- 

1(1 n*cht das einzige verantwortliche Agens des Schadens der Kul-
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turen. Durch fehlerhafte Feldbestellung und unter dem Einfluß des Regens 
hat sich die pflanzenhaltige Schicht gesetzt und is t weniger durchlässig ge
worden fü r den atmosphärischen Sauerstoff. Die Mikroben konnten sich viel 
zahlreicher an diesen Stellen entwickeln. M . Henglein .

J. G y ö rk i: D ie  D e h y d r a t a t io n  d e r B a u x i t e  u n d  B a u x i t 
mineralien. (Földtani Közlöny. 61. Budapest 1932. 64—94.)

Die Untersuchungen wurden teils m it Mineralien (H ydrarg illit, Diaspor, 
L im onit, Kaolin), teils m it ungarischen Bauxiten ausgeführt. Die Resultate 
lassen sich im  folgenden zusammenfassen:

H ydrarg illit und Diaspor zersetzen sich, resp. sind bedeutend früher zu 
entwässern, als die von anderen Forschern auf Grund der registrierten endo- 
thermischen Brechpunkte angegebenen Temperaturen. Die Dehydratisations- 
kurven beider Minerale verlaufen vollständig isoliert. Bei der Entwässerung 
des Kaolins w ird ein diasporartiges A lum iniumoxydhydrat abgeschieden: Die 
Dehydratisationskurve des Kaolins im  zweiten Abschnitt verläuft identisch 
m it jener des Diaspors.

Die Zersetzung des Kaolins geht nämlich in  zwei Abschnitten vor sich: 
im  ersten Abschnitt (von 275° an) stufenweise, entlang einer einem größeren 
Temperaturunterschied entsprechenden Lin ie ; im  zweiten Abschnitt an einer 
nahezu senkrechten, m it der Kurve des Diaspors identischen Linie. Aus diesen 
Versuchen zieht Verf. den Schluß, daß die zwei OH—OH-Gruppen im  Kaolin
molekül an Alum inium  und an Silicium gebunden sind.

Die Dehydratisationskurven der Bauxite zeigen genau die enthaltenen 
Bauxitmineralien an. Danach wäre das Aluminiumoxydmonohydrat, ver
einzelt soll auch A lum inium oxydtrihydrat vorhanden sein, besonders da, 
wo auch L im on it zugegen ist. Eisenoxyd is t sowohl hydratisiert, als auch 
dehydratisiert vorhanden.

Quarz is t nur in  sehr geringer Menge (einige 0,1%) nachweisbar. Etwas 
S i02 läßt sich m ittels Alkalien lösen (in einer Probe sogar 1,58%). SiOa is t 
zum größten Teil als S ilikat: A120 3 .2  S i02 .2  H 20  gebunden. In  der W irk 
lichke it bekommt man etwas mehr Wasser als der theoretische W ert; dieses 
Mehrwasser w ird als absorbiertes Wasser aufgefaßt.

Aus den Versuchen schließt Verf. die folgende Folgerung: Die Bauxite 
von Gänt sind das Resultat der chemischen (Lösungs-) Vorgänge, wobei 
Aluminiumhydrosilikate entstehen konnten. Wenn diese Hydrate auf 300“ 
erhitzt werden, können in  ihnen lim onit- oder hydrargillitartige Hydrate 
n icht mehr zugegen sein, weil diese Mineralien bei dieser Temperatur einen 
bedeutenden Teil ihres Wassers verlieren. Dies erklärt, daß in den Bauxiten 
neben hydratisiertem Alum iniumoxyd das Eisenoxyd meist in  dehydrati- 
sierter Form zu finden ist. A . V en d l.

T . Gedeon: D ie  E n ts te h u n g  p is o li th is c h e r  B a u x ite . (Földtani 
Közlöny. 61. Budapest. 1932. 95—102. Ungarisch, m it deutschem Auszug.)

Die Pisolithe im  Bauxit von G än t (V ertes-G eb irge) sind von brauner 
bis rotbrauner Farbe und haben eine glänzende Oberfläche. An den gröberen 
Pisolithen (1—2 cm Durchmesser) kann man mehrere Farben beobachten.
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Z- B. hellbraun-grünlich, glänzend braun und lebhaft rot. Die Pisolithkörner 
sind m it einer dunkleren Kruste umgeben, als Ergebnis äolischer Tätigkeit.

Die einzelnen Pisolithkörner sind in  der Grundsubstanz entweder lose, 
°der fest eingebettet. Es g ib t auch Gerolle (m it 30—40 cm Durchmesser), 
deren Substanz aus fest zementierten Anhäufungen kleiner Pisolithe besteht. 

le Kruste derselben is t weiß und kieselsäurereich.
Die Pisolithe sind immer härter als die Grundsubstanz. Das Verhältnis 

er Menge von Pisolith und Grundsubstanz schwankt: Der Pisolithgehalt 
iegt zwischen 29,62 % und 83,99 % . Die Farbe des Pisolitlipulvers is t dunkler 

rds die der Grundsubstanz. Manchmal is t aber der Unterschied äußerst gering.
er Gehalt an S i02 und T i0 2 is t im  Pisolith stets geringer, der Gehalt an 

^ ea03 aber immer höher als in  der Grundsubstanz. In  den pisolithischen 
Uuixiteri von Epleny (Bakony-Gebirge) sind die Pisolithe m it einer weißen 
Kruste umgeben, die Grundsubstanz is t hart und calcithaltig (4,2 %),

Nach den Untersuchungen des Verf.’s g ib t es Pisolithe von autochthoner 
Bildung, welche im  Staub eigener Substanz eingebettet sind (in der chemischen 
Zusammensetzung besteht kaum ein Unterschied), ferner g ib t es auch solche, 
die in  fremde Bauxitsubstanz umgelagert wurden. Die Umlagerung ging ent
weder am Festland (lose Struktur), oder im  Wasser vor sich. In  die letzte 
Gruppe gehört der harte, dichte pisolithische Bauxit von E p lö n y  m it calcit
haltiger Grundsubstanz.

Die Bildung der in situ liegenden Pisolithe läßt sich teilweise m it dem 
Verlauf der in  den Latenten durch die E inwirkung von Regen vor sich gehen
den Konkretionsbildung identifizieren. Eine andere Bildungsart hängt m it 
der Schalenverwitterung von homogenen, pisolithischen Bauxiten zusammen, 
die bloß durch E inwirkung von Wasser bedingt wird. Derartige Bildungen 
kommen in  tektonisch stark gestörten Gebieten vor. Die Neigung zur Schalen
verwitterung kann zum Teil einer gewissen chemischen Zusammensetzung, 

aim aber auch der starken dynamischen Einwirkung zugeschrieben werden, 
etzterer Umstand bestätigt die Entstehung der umlagerten Bauxitpisolithe.

A . V en d l.

Horst R u m p elt: D ie  B e s ta n d te ile  de r B a u x it ro h e rd e  aus den 
agern be i B o d a y k  (U n ga rn ). (Metall u. Erz. 29. 1932. 471—474.) 

^  ^ or emiger Zeit is t in  den Kolloid-Beiheften 35, 1932, S. 372 eine Arbeit 
rn ° r ^^w im m aufbereitung des im  T ite l genannten Bauxites erschienen. 
undS '',° r^ ommei1 is t die Hauptstütze der deutschen Alum iniumfabrikation 
teria]611̂ ^  ne^ en sê r  Su ;̂en Bauxitsorten auch kieselsäurereicheres Ma- 
wia . Ref.] diesen Versuchen konnten über die mineralogische Zusammen- 

unS des Rohmateriales nur Vermutungen geäußert werden. Vor allen 
d ie ^ fn n̂terCSS’<:rte die Form, in der Fe20 3, S i02 und A120 3 vorkamen. Um. 
da^ .estzusteBen> wurden Röntgenaufnahmen gemacht. Es stellte sich heraus, 
wie * aS ^ fi2^ 3 a's Goethit vorkommt, A120 3 als Bauxit [d. h. Sporogelit oder, 
z x '1 aeuer<Bnös genannt wird, Boehmit. Ref.]. Die Kieselsäure ist mindestens 
ve ■" \ S ^ Uarz vorhanden. Mikroskopische Untersuchungen und Löslichkeits- 
erk  UC e m*t Salzsäure ergaben, daß der Goethit, wie schon makroskopisch 

n ar> in  zwei verschiedenen Dispersitätsgraden vorliegt. Der höher
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disperse Goethit gelangt bei den Aufbereitungsversuchen in das Konzentrat 
hinein. [ In  der vorliegenden Arbeit w ird merkwürdigerweise nur physikalisch
chemische, aber keinerlei andere L ite ra tur z itie rt. Die gewonnenen Ergeb
nisse über das Vorkommen der Mineralien sind daher schon längst bekannt. 
Auffä llig  is t es, daß Verf. das Gesamtmaterial als „Bauxitroherde“  bezeichnet. 
Es is t ihm  offenbar zum Bewußtsein gekommen, daß ein Widerspruch darin 
liegt, daß das W ort Bauxit sowohl fü r ein Mineral wie fü r das Gesamtmaterial 
verwandt wird. Der Ausdruck A ll it  is t ihm  scheinbar unbekannt geblieben. 
Bef.] H. Harrassowitz.

Leo Pozdena: B e iträ g e  z u r K e n n tn is  der S a lzböden , e r ö r te r t  
an  e in ig e n  B o d e n p ro fi le n  aus de r U m g eb ung  des N e u s ie d le r Sees. 
(Chem. d. Erde. 7. 1932. 441—472. M it 6 Abb. i. Text.)

Vom Ostufer des Neusiedler Sees werden einige aride Bodenprofile be
schrieben, die teils typische Sodaböden sind, teils solchen nahestehen. Die 
Profile der durchweg kalkigen Böden werden zunächst beschrieben und dann 
die Ergebnisse der physikalischen Untersuchung wiedergegeben. Die che
mische Untersuchung der mitgeteilten 6 Profile bezieht sich auf die Wasser
stoffionenkonzentration, Karbonate, Glühverlust, Humus und Stickstoff und 
g ib t außerdem Wasserauszüge wieder. Unter den Alkalisalzen herrschen die 
Karbonate vor, doch wurden auch Sulfate und Chloride nachgewiesen. Soweit 
es sich um ausgesprochene Salzböden handelt, sind die Profile stark alkalisch 
und sehr karbonatreich. Der Gehalt an wasserlöslichen Salzen beträgt 0,6 bis 
0 ,8% , nur in  der Kruste steigt der Gehalt an wasserlöslicher Substanz bis 
gegen 4 % . H. Harrassowitz.

A . Comel: L a  „T e r ra  rossa“  de l Carso e un ve ro  te r re n o  
c lim á tic o ?  (Bodenkundl. Forschungen. 2. 1931. 277—287. M it 2 Fig.)

Die V e g e ta t io n  is t von sich aus imstande, die Roterde in  Braun- und 
sogar in Schwarzerde zu verwandeln. Vegetationsmangel, der fü r die E nt
wicklung der „Terra rossa“  unentbehrlich ist, ist doch keine natürliche E r
scheinung des Karstes, sondern vielmehr nur eine Folge der Entwaldung. 
Vegetation is t hier also n icht m it dem K lim a in  Verbindung zu setzen.

N ied e rsch lä g e . Wenn der Boden so tiefgründig ist, daß er sich der 
W irkung des Untergrundes entzieht, dann genügt die Niederschlagmenge, 
die auf dem Karste fä llt, um Podsolerscheinungen hervorzurufen; wenn die 
Podsolierung im  Karstgebiet nur ausnahmsweise in  Betracht kommt, so is t 
das unter anderem eine Folge des Untergrundes, der das Sickerwasser sofort 
abführt und den Boden trocknen läßt. Die Erhaltung der „Terra rossa“  is t 
also m it aklimatischen Ursachen streng verknüpft.

T e m p e ra tu r. Die vom Gestein hervorgerufene starke Hitze und die 
niedrige Temperatur, die in den Dolinen herrscht, sind nicht vom K lim a ab
hängig, deswegen sind auch die eventuellen Erscheinungen, die diese hervor- 
rufen können, als aklimatisch zu beurteilen.

B ew egung des Bodens. Sie is t eine unentbehrliche Erscheinung, 
um eine „Terra rossa“  aufrechtzuerhalten. Wenn die Durchmischung und 
m it dieser die Zufuhr von Karbonatstoffen, die Eisen-Aluminiumkolloide
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ausfällen und im Boden festhalten, aufhört, wendet sich die „Terra rossa“  
des Karstes langsam zum Podsoltypus. Die Beweglichkeit des Bodens ist 
aber eine Erscheinung, die sich den Ansprüchen eines echten klimatischen 
Bodens entgegenstellt, weil fü r solchen die Unbeweglichkeit am Entstehungsort 
eine Hauptbedingung ist.

Das Vorkommen der „Terra rossa“  is t an ihrem Hauptentstehungsort nur 
an k lim atische  Faktoren geknüpft, d. h. an Vegetationsmangel, der eine Folge 
der menschlichen W irtschaft ist, an das Mikrorelief der Gegend, welches eine 
fortdauernde Bewegung des Bodens verursacht und begünstigt, und an Kalkge- 
stein, das sich in  ausgesprochener Weise den Klimaerscheinungen entgegenstellt.

Die „Terra rossa“ , die im  Görzer—Triestiner Karste vorhanden ist, 
lst  also n icht als echter klimatischer Boden und als eine Vorstufe zum La terit 
zu betrachten, sie ste llt vielmehr eine Vorstufe zum Podsol dar.

H . Harrassowitz.
H . Harrassowitz : Z w e i P a lä s tin a -B ö d e n . (Zs. d. Deutsch. 

Palästina-Vereins. Jg. 1932. 135—150.)
Die vorliegende Arbeit g ib t zum ersten Male vollständige chemische 

Untersuchungen — Bauschanalysen, internationale Salzsäureauszüge, 
Schwefelsäureauszüge —  von mediterranen Böden. Zwei Proben aus Palä
stina, darunter eine typische Roterde, wurden näher untersucht und zahl
reiche neue, noch n ich t veröffentlichte Analysen benutzt.

Von einem k re ß fa rb e n e n , k a lk fre ie n ,  le h m ig e n  Sand, der sich 
als Aerwitterungsgestein auf kalkigem, marinem D iluvium  an der K ü s te  
vo n  T e l A v iv  unter semihumidem K lim a gebildet hat, ergibt sich durch 
mineralogische und ausführliche chemische Untersuchung, daß ein basenarmer, 
sehr quarzreicher, magnetitführender Boden m it merklichen Anteilen frischer 
Silikate und 13 % allophanischen Sialliten vorliegt. Im  Vergleich m it den 
vier bisher vorliegenden Analysen aus Palästina is t festzustellen, daß sich diese 
auf kieselsäurereichere Böden beziehen, die z. T. auch karbonatreich sind, 

m einheitliches B ild  dieser Bodentypen läßt sich noch nicht geben.
Die R o te rd e  de r K a rm e l-H o c h f lä c h e , die sich auf Karbonat- 

&esteinen der Oberen Kreide bildete, is t ein basenarmer, schwach kalkiger 
a a-reicher, Quarz, Magnetit und Brauneisen führender Lehm, in dem sich 
c geringe Mengen frischer Materialien finden. Der Gehalt an klastischen 

esJ'anSteilen beträgt ausweislich des Schwefelsäurerückstandes 21,9 %. Die 
|'ac *'er internationalen Methode durchgeführte HCl-Behandlung zeigt im  

egensatz zu allen bisher veröffentlichten und nach anderer Methode ge- 
(2 f iif ten ®a*zsaureauszügen e rh e b lic h e  M engen a llo p h a n e r S ia l l i te  
d a ' G e m is c h e  A n a ly s e  g ib t  k e in e n  A n h a lts p u n k t  fü r
-,as U  re te il vo n  f r e ie r  T o n e rd e , m ith in  keine Verwandtschaft zu

en , wie dies auch an anderen neuen Analysen von Mediterran-Roterden
festgestellt werden konnte. •
■t Hoterde von Karmel zeigt die größte Ähnlichkeit n icht m it den bisher
 ̂ 's alästina, sondern aus Dalmatien beschriebenen Roterden. Die stark 
. wa"bcnde chemische Zusammensetzung der Mediterran-Roterden — durch 

eme tabellarische Übersicht erläutert — wird dadurch besonders belegt.
H. Harrassowitz.
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P. M . van Bosse: B o e to n ie t. [B uton it.] (De Mijning. 13. Bandoeng 
1932. 143—145.)

In  einem Teil der Insel Buton (Südostcelebes) kommen auf Peridotit-, 
Am phibolit-, Trias- und Tertiärgebiet N — S verlaufende Verwerfungsspalten 
vor, die von einem glasartigen dunklen, meist pyritreichen, brecciösen Kiesel
gestein erfü llt sind, das Butonit genannt wurde. Jaarb. Mijnw. 1930 gibt davon 
folgende Analyse:

S i02 ................ . 86,29 h 2o +11
a i2o 3 ................ — H 20  — ji --------
Fe20 8 \

. 2,40
T i0 2 ][

FeO j  • ’  ' P A  If ------
M g O ................. . 0,18 Cr20 3 .................
C a O ................. . 0,05 M n O ....................
Na20 ................. . 0,38 N i O ....................
K 20 ................ . 0,05 Kohlensäure fehlt.

Summe

9,66

Spuren

1,11
0,02
0,12

100,26

Verf. weist auf die große Ähnlichkeit dieser Analyse m it denen des aus 
Abessynien bekannten, ebenfalls im  Verband m it peridotitischen Gesteinen 
auftretenden B irb irits  hin, den D uparc & M olly  (Ref. dies. Jb. 1928. I I .  
421) fü r den Verwitterungsrest eines Dunits halten, aus dem fast alles Mg 
und ein großer Teil des Fe gelöst und weggeführt wurden. Die tropische 
Verwitterung soll dabei eine Rolle gespielt haben. Dasselbe g ilt nach den 
genannten Verf. fü r den B irb ir it von Serbien, der an das Chromitvor- 
kommen von Stopanje gebunden ist.

Das Vorkommen von Buton läßt an dieser Erklärung Zweifel aufkommen. 
Es is t nämlich nichts davon bekannt, daß unter der Verwitterungsdecke 
von Buton it in  den Verwerfungsspalten unverw itterter Peridotit folgt, wie 
man nach D uparc &  M o lly  theoretisch fordern müßte. Auch kennt man 
von dem umfangreichen Peridotitmassiv in  Südostcelebes kein vergleichbares 
Gestein, vielmehr w ird dort bei der Verwitterung Si02, neben Mg, gelöst 
und weggeführt, während als wesentliche Rückstände Eisenoxyde, A120 , 
und Cr20 3, Zurückbleiben.

J. A. Ba r tr u m  hat wohl von einem Dunit aus Neuseeland gezeigt, wie 
dieser durch Verkieselung in  eine fast reine Quarzmasse umgewandelt werden 
kann. Nach dem Verf. steht es aber nicht fest, daß die Verkieselung die 
unmittelbare Folge der Verwitterung ist, es könnten vielmehr Hydrothermal
wirkungen im  Spiele sein. F. Musper.

J. van Baren : P ro p e r t ie s  and c o n s t i tu t io n  o f a v o lc a n ic  
s o il,  b u i l t  in  60 je a rs  in  th e  E a s t- In d ia n  A rc h ip e la g o . (Meded. 
Landbouwhoogeschool Wageningen. 35. Verb. 6. Commun. Geol. Inst. Agri
cult. Univ. Wageningen No. 17. Wageningen 1931. 29 S. M it 2 Kartensk.
u. 8 Photos, worunter 6 Mikrophotos. M it niederl., deutscher u. franz. Zu
sammen!)

Sehr eingehend wurde das P rofil eines Bodens einschließlich des M utter
gesteins untersucht, der auf der Krakatauinsel Lang Eiland bei der Eruption 
von 1883 aus dem damals ausgeworfenen Bimssteinmaterial entstanden ist.
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Von den physikalischen Eigenschaften werden angegeben: Farbe, Korn
größe, Wasserkapazität, Hygroskopizität, Säuregrad und Radioaktivität. 
Letztere erwies sich nach F e r d . Sc h m id t  als negativ. Aus den von L. M öser 
angefertigten Bauschanalysen sind die Molekularverhältnisse und Quotienten 
berechnet nach der Methode von H arrassowitz und Str em m e . Die petro- 
graphische Analyse ergab folgende Mineralien: Amphibol, Apatit, Augit, 
Cyanit, Hypersthen, Ilm enit, Magnetit, O livin, Plagioklas, Quarz, vulkanisches 
Glas, Anhydrit, P y rit und Wollastonit. Die drei letzteren sind Neubildungen, 
Schuitem aker  führte die mikrobiologische Untersuchung aus, deren vor
läufige Ergebnisse m itgeteilt werden. K lim a und Vegetation sind kurz skizziert.

Es zeigt sich, daß in  50 Jahren, auf natürlichem Wege, ohne Einfluß 
des Menschen, 0,45 %  Humus gebildet wurde, Kieselsäure, Natron und K a li 
(molekular) abgenommen und Aluminiumoxyd, Eisenoxyd und Wasser 
( 110° C) (molekular) dagegen zugenommen haben. Dieses Ergebnis w ird
erhöhten W ert gewinnen, wenn die Untersuchung neuen Materials von der
selben Stelle nach denselben Methoden in  absehbarer Zeit wiederholt wird.

Eie Beigabe eines 70 Nummern zählenden Literaturverzeichnisses über 
die Krakataugruppe dürfte besonders willkommen sein. F. Musper.

G oû te rs , P .: Les terres rouges de l ’ Indochine française. (Bull, de l ’Agence 
bft économique de l ’ Indochine. 8. 1931. No. 46.)

E. Blanck und E. v. Oldershausen: Ü b er d ie  V e rw it te ru n g  von  
A n d e s it a u f Java . (Chem. d. Erde. 7. 1932. 426—433.)

In  einem Roterdeboden, dessen P rofil beschrieben wird, finden sich 
zahlreiche Andesitstücke eingeschlossen. In  der Hauptsache w ird ein einziger 
Block näher untersucht. Sein Kern is t noch vollkommen frisch erhalten, 
aber von einer Zahl gut unterscheidbarer Verwitterungsschalen umgeben, 
die den allmählichen Übergang des Gesteins zum Verwitterungsboden erkennen 
lassen. N icht weniger als sieben verschiedene Zonen konnten m it Bausch
analysen untersucht werden. Es standen außerdem noch einige kleinere
Blöcke zur Verfügung, sowie eine Bodenprobe von der äußersten Oberfläche,—-  —   r  ~   '

le un ter dichter Baum-, Busch- und Gras Vegetation lag und eine leichte 
ergrauung aufwies. Schließlich wurde auch noch ein Boden untersucht, 
er m einigen Kilometer Entfernung vom Hauptprofil gesammelt wurde. 

, 'S handelt sich um lateritische Verwitterung. Der Übergang vom frischen 
ern des großen Andesitblockes in  die Rinde läßt sich übersichtlich durch 

0 gende, vom Referenten entworfene Tabelle darstellen, wobei die Ziffer 1. 
en Bischen Kern und 7 die äußerste, fast vollkommen erdige, rot, gelb und 

grau zersetzte Masse bezeichnet. Als Nr. 8 is t der Oberboden angeführt,
1 2 3 4 5 6 7 8

7,1 6,3 4,8 3,5 3,4 4,1 3,0 2,1
1,1 0,59 0,06 0,047 0,06 0,024 0,015 0,034

N r « l' t:r unm ittelbar unter der Vegetation liegenden Bodenprobe
r- eine leichte Anreicherung von Kalium  vorkommt, die den etwas größeren 

ba bedingt, hängt, wie dies auch sonst aus den Tropen bekannt 
> m it der Anreicherung durch die Vegetation zusammen.

H . Harrassowitz.
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L. D . Baver and G. D. Scarseth : S u b tro p ic a l w e a th e r in g  in  
A la b a m a  as ev ide nced  in  th e  S usquehanna f in e  san d y  lo a m  
p ro f i le .  (Bodenkundl. Forschungen. 2. 1931. 288—307. M it 7 Fig.)

Die fraglichen Lehme sind aus schweren kolloidreichen marinen Tonen 
entstanden. Sie werden einer ausführlichen chemischen und mechanischen 
Untersuchung unterzogen. Da in  dem Profil n icht weniger als 4 Teile unter
schieden sind, läßt sich über die Verwitterung ein sehr guter Überblick ge
winnen. Bei der Besprechung werden wesentlich die von H areassow itz 
eingeführten Quotienten k i und ba und ein aus dem Quotienten ba von Je n n y  
(1931, siehe die Besprechung auf S. 143) entwickelter Quotient ß benutzt. 
In  4 Figuren w ird das Verhältnis von S i02 zu A120 3 mehrfach dargestellt. 
Die von Je n n y  stammende Figur über den Zusammenhang von k i m it der 
Temperatur w ird erneut wiedergegeben. Der Boden gehört zur Gruppe der 
gelbroten Böden in  den Subtropen der Vereinigten Staaten. Das P rofil is t 
noch nicht vollständig ausgereift, enthält jedoch schon einen wahrnehmbaren 
B-Horizont, der auch durch die physikalischen und chemischen Unter
suchungen belegt werden kann. Es herrscht im  allgemeinen lateritische Ver
witterung vor, da der Quotient k i in  der Kollo idfraktion des A-Horizontes 
kleiner ist als im  Muttergestein. E r fä llt von 4,18 auf 2,85. Es ist re lativ starke 
Entbasung vorhanden und der Quotient ba nim m t von 0,492 auf 0,215 ab. 
Die Auswaschung von Kalium  und Natrium  nähert sich m ith in  dem lateri- 
tischen Typus [ohne jedoch echten La tent darzustellen. Ref.]. Auf Grund 
dieser Untersuchungen fä llt die nördliche Grenze der lateritischen Verwitterung 
in Alabama m it der 61° F  (16° C) Jahresisotherme zusammen. Die meisten 
Böden Alabamas stehen deshalb unter dem Einfluß lateritischer Verwitterung.

H. Harrassowitz.

W e stg a te , L e w is  G.: White clays or upland-flat soils of Southern Ohio.
(Bull. Geol. Soc. America. 41. 1930. 329—340.) —  Vgl. Bespr. dies. Jb.
1931. I I I .  928.

W . H . Bryan and H. J. G. Hiñes: F a c to rs  in  th e  D e v e lo p m e n t o f 
S o il P ro f ile s  in  S o u th e rn  Q ueensland. (Bodenkundl. Forschungen. 
2. 1931. 264—276. M it 3 Fig.)

Die von einer Bodenkarte und einer schematisch-geologischen, sowie 
einer Regenkarte begleitete A rbe it enthält nur wenig konkrete Angaben. 
Trotzdem sei auf sie ganz kurz hingewiesen, da genauere Angaben aus dieser 
Gegend noch nicht vorhanden sind. A uf der Bodenkarte werden verschiedene 
Arten von Wüsten- und Halbwüstenböden, Schwarzerden und Podsolboden 
unterschieden. H. Harrassowitz.

F e rra r , H. T .: Geology and soils of the King-Country. (Te K u iti Sub
division.) (24. Ann. Rep. of the Geol. Surv. Branch. New-Zealand. 
Wellington 1930.) — Bespr. dies. Jb. 1931. I I I .  917.

T a y lo r ,  N. H .: Soil Research in the King-Country. (Ebenda.)
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V . Agafonoff: S ur que lques sols la té r it iq u e s  rouges e t jaunes  
d u  B ré s il.  (Bodenkundl. Forschungen. 3. 1932. 13—20. M it 4 Fig.)

Die in  der Gegend von Sao Paulo, an der Grenze der tropischen und sub
tropischen Zone gesammelten Proben sind sämtlich in  Bauschanalysen dar
gestellt. Zu zwei roten Böden is t auch Basalt als Muttergestein vorhanden. 
Von dem Basalt und den Böden sind mikroskopische Bilder gegeben. Nur aus 
dem Gehalt gebundenen Wassers und aus der Entbasung läßt sich schließen, 
daß es sich um lateritisehe Böden handelt. Die Böden enthalten derartig 
große Mengen von Quarz, die durch Wasser oder W ind zugeführt worden sind, 
daß die Tonerdemengen außerordentlich gering bleiben. Bei der m ikro
skopischen Untersuchung hat man entsprechende Feststellungen machen 
können. H . Harrassowitz.

Friedrich Brandt: E in  neue r T y p  vo n  E is e n -T o n e rd e p h o s p h a t- 
V o rk o m m e n  (M ara nh ao , N o rd b ra s il ie n ) .  (Chem. d. Erde. 7. 1932. 
383—425. M it 16 Abb. im  Text.)

Die Arbeit beschreibt ein außerordentlich interessantes Lateritprofil, 
das vor allen Dingen durch Bohrungen aufgeschlossen wurde. Es findet sich 
die übliche Gliederung, doch is t der La terit mehr oder weniger phosphatisiert. 
Es ergibt sich folgendes, durch eine Zeichnung dargestelltes Profil:

Eisenkappe, Zone der losen Sphärolithe, amorphe Tonerde-Phosphatbank, 
Eisen- und Tonerde-Phosphatröhren, Fleckenzone und Zersatz.

Im  ersten Absatz werden unter Beigabe zahlreicher Anschliffbilder Aus
bildungsform und chemische Zusammensetzung beschrieben. Das Phosphat 
is t  hauptsächlich als K rau rit vorhanden, doch liegt auch ein neues Phosphat
mineral vor m it der Formel 6 A120 3 4 P30 617 H 20, das H arbortit genannt wird. 
Die chemische Untersuchung erfolgte m it H ilfe von Bauschanalysen, Salz
säure- und Schwefelsäureauszügen. Unter Benützung der Quotienten k i und ba 
ergibt sich, daß zweifellos ein ganz typisches La teritp ro fil vorliegt. Leider ist 
das Muttergestein, ein Diabas, nur in  der Zersatzzone erreicht worden.

Um die Herkunft der Phosphorsäuren zu klären, insbesondere ob sie 
aszendent oder deszendent sind, wurden Versuche ausgeführt und die selektive 
Adsorption von Phosphorsäure fü r Brauneisen, Bauxit, gefälltes Eisen- und 
Alum iniumhydroxyd festgestellt. Von besonderem Interesse is t dabei der 
große Unterschied in  der Phosphorsäureaufnahme von Bauxit und Braun
eisenstein: Brauneisenstein nim m t etwa nur den dritten Teil der Phosphorsäure 
auf wie das A lum iniumhydroxydhydrat. [Lateritisehe Böden zeichnen sich 
immer durch Anreicherung von Phosphorsäure aus, die wohl auf ähnlichem 
Wege oder durch Bildung von Aluminiumphosphat zu erklären sein dürfte. 
Ref.] Verf. kommt zu dem Ergebnis, daß Guano der Lieferant der Phosphor
säure gewesen ist, zumal auf den kleinen Inseln der Umgebung entsprechende 
Ablagerungen Vorkommen. Durch Sickerwasser is t die Phosphorsäure nach 
unten geführt worden. H. Harrassowitz.

Fred. W . Freise: B e o b a c h tu n g e n  an b ra s ilia n is c h e n  S a lz 
süm p fe n . (Chem. d. Erde. 7. 1932. 24—34. M it 2 Abb. im  Text.)

An verschiedenen Stellen Brasiliens, von Pernambuco bis nach Minas 
Geraes und vom Nordteil des Staates S. Paulo bis nach Matto Grosso sind
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Salzablagerungen bekannt, denen neuerdings amtliches Interesse entgegen
gebracht wird. Sie sind infolgedessen vom Verf. ausfürlich bereist worden. 
Fast ausnahmslos gehören alle Örtlichkeiten dem Vorkommen des Perms an, 
das hier aus Konglomeraten, Sandsteinen, Kalksteinen, Tonschiefern und 
Tonen besteht. K limatisch macht sich eine ausgesprochene Trockenzeit 
geltend. Es handelt sich zumeist um Salzsümpfe. Unter Beigabe von Analysen 
werden Vorkommnisse von N itraten, Alkali-Karbonaten, Glaubersalz und 
Kochsalz beschrieben. In  den Karbonatgebieten interessiert das Vorkommen 
der zahlreichen Schwarzwässer, die dem außerordentlich schnellen Umsatz 
organischer Substanz ihre Entstehung verdanken. Sie sind dunkelbraun bis 
schwarz gefärbt, durchaus klar, sehr sauerstoffarm oder sogar sauerstofffrei 
und haben stark sauere Reaktion. A uf immer vorhandene Milchsäure w ird  
die schnelle Zerstörung der Gesteine zurückgeführt. E in  in  einem Bachbett 
aufsteigendes Granit-Quarz-Riff m it verschiedenen Erzen wurde innerhalb 
von nur 10 Jahren unter Zurücklassung von fast ausschließlichem Kieselsäure
skelett zerstört. Die Prozesse, die zur Mineralbildung führen, verlaufen in  
verschiedenen Jahreszeiten ganz verschieden. In  der Regenzeit w irk t Calcium
karbonat auf Natrium sulfat ein, so daß sich Gips ausscheidet. In  der Trocken
periode w ird Natrium sulfat durch organische Substanz und die durch den 
Abbau daraus entstehende Kohlensäure zu Schwefelnatrium reduziert. Bei 
längerer Trockenheit können sich die gebildeten Sulfide an der freien L u ft 
wieder zu Sulfaten und freier Schwefelsäure oxydieren. Die Glaubersalz
vorkommen hängen m it Mineralquellen zusammen. H. Harrassowitz.

3. Fossile V erw itte ru n g .

S c h o tt,  C a rl: Die Blockmeere in  den deutschen Mittelgebirgen. (Forschungen 
zur deutschen Landes- und Volkskunde. 29. Heft 1. 78 S. M it 16 Taf. 
S tuttgart 1931.) —  Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  507.

K lin g n e r ,  F r itz -E rd m a n n :  Das jurassische S ia llitprofil von Winetsham 
in  Oberösterreich. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 67. B. 1932. 469—483. M it 
1 Textabb.)

H . Harrassowitz: F o ss ile  V e rw itte ru n g s d e c k e n . (Handbuch der 
Bodenlehre. Herausgeg. v. E. B la n c k . 4. 225—305. M it 14 Abb.)

Die Arbeit bemüht sich, eine bisher noch nicht vorliegende vollständige 
Übersicht über den Gegenstand zu bringen. Sie gliedert sich in  einen all
gemeinen und einen besonderen Teil. Im  a llg e m e in e n  Teil w ird der Begriff 
der Verwitterungsdecken klargelegt und der Begriff Verwitterungsgestein 
(gegliedert in  Zersatz, Boden, Zufuhrgestein) neu aufgestellt. Die o ft schwierige 
Frage, ob eine Verwitterungsdecke fossil ist, w ird besonders behandelt. Nor
malerweise werden Verwitterungsdecken abgetragen, aber verschiedenste, 
im  einzelnen erörterte Umstände bewirken eine Erhaltung. Dabei sind die 
Verwitterungsgesteine abhängig von den Bewegungen der Erdrinde, sie nehmen 
an Mächtigkeit in  ruhigen Zeiten zu und besitzen weitgehende Beziehungen 
zur geotektonischen Gliederung der Erdoberfläche. Bei fossilen Böden müssen 
die nachträglich durch erhöhte Temperatur und erhöhten Druck erfolgenden
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metamorphen Umwandlungen beachtet werden. Lockere Gesteine fehlen 
61 m ^en älteren Formationen. Die Umwandlungstemperaturen werden 
eine ganze Reihe von Mineralien gegeben. Es fo lg t eine Darlegung der 
ersuchungsmethodik, insbesondere nach Bauschanalyse-, Salzsäure- und 

° Wefelsäureauszug. A uf die Quotienten k i, ba, K , B w ird besonders ein- 
gegangen.

Im  besonderen  Teil (S. 256—305) is t versucht worden, alles bisher 
6 “'ttnte über fossile Verwitterungsdecken in  Kürze darzustellen (nicht 

nur Beispiele, wie ein Ref. an anderer Stelle schrieb). Verf. hat dabei alle ihm  
e -annt gewordene Literatur, rund 250 Titel, angeführt. Zahlreiche alte 

nn neue Analysen sind im  Text wiedergegeben. Es is t eine Gliederung in 
eile vorgenommen worden. Die d i lu v ia le n  Verwitterungsdecken sind 

'mrausgestellt (Brodelböden, Blockfelder, Lehm- und Schwarzerdezonen in 
obprofilen, interglaziale Verwitterungshorizonte). Von den v o rd i lu v ia le n  
erwitterungsgesteinen gelangen zunächst die fo s s ile n  s ia l l i t is c h e n  
o te rd e n , besonders auf Kalken, zur Darstellung, wie sie in  Tertiär, Kreide, 

rias, ja  noch im  Obersilur auftreten. Es folgen die A ll i td e c k e n ,  gegliedert 
uach fossilen Latenten (Trihydralliten) und den nur fossilen Bauxiten (Mono- 
bydralliten). Bis in  das Karbon können sie zurückverfolgt werden.

Eie f lä c h e n h a fte  K a o lin it is ie ru n g  w ird im  Absatz „fossile Siallite“  
besprochen, sie findet sich besonders in  Tertiär, Kreide, vereinzelt auch unter 
Kreide und Jura, Perm, Karbon. Vorkarbonisch is t sie bisher nicht sicher 
bekannt geworden.

Der letzte Absatz behandelt a r id e  Gesteine, wie sie aus Tertiär, Kreide, 
Trias, Perm, Karbon bekannt sind. Neu und m it neuen Analysen belegt sind 
rotliegende Verwitterungserscheinungen von Baden-Baden. Angeschlossen 
rst die a lt- und vorpaläozoische V e rg ru s u n g  aus Zeiten, in  denen noch 

me geschlossene Vegetationsdecke vorhanden war.
Aus einer kurzen, zusammenfassenden zeitlichen Übersicht ergibt sich 

folgende Tabelle:
Diluvium: Viele Böden

erträr, Kreide: Viele Böden (besonders Roterden auf Kalk), vie l Kao lin it- 
rj, . Zfirsatz, s ta rk e  chem ische  V e rw it te ru n g  

rias Perm— Karbon: Aride, auch humide chemische Verwitterung, stärkeres 
Vortreten der Schuttbildung und Vergrusung 

orkarbon: G eringe  chem ische  V e rw it te ru n g ,  Schuttbildung und Ver
grusung herrschend (infolge Fehlens der Vegetationsdecken).

H . Harrassowitz.
r r  a s s o w i t  z , H .: E in  badischer G ranit-Kaolinit. (Bad. Geol. Abh. 3.
H. 2. 1931.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  509.

.. Keilhack: L a te r it is c h e  V e rw it te ru n g s b ild u n g e n  a u f der 
!gocänen v o g t lä n d is c h -e rz g e b irg is c h e n  F as tebene im  U n te r-  

qns VOn K ran zen sba d  in  B öhm en. (Zs. D. Geol. Ges. 82. 1930. 
368—374 M it 2 Textabb.)

esse 'A'rbeit ist insofern auch a llgem ein  geologisch von hohem Inter-
! S1e uns m it einem auf mitteleuropäischem Boden erbohrten eocänen
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La teritp ro fil bekannt macht, welches m it den aus den Tropen bekannten 
Lateritvorkommen, insbesondere auch m it den von H arrassowitz in  seinem 
Lateritwerk gegebenen Darstellungen, überraschende Ähnlichkeit aufweist. 
Beachtlich sind vor allem die große Gesamtmächtigkeit des lateritischen 
Schichtkomplexes (fast 30 m), sowie die Ausbildung des zugehörigen tieferen 
Niveaus als einer Zone hochgradiger Auflockerung und Zermürbung des 
anstehenden, hier als Glimmerschiefer entwickelten basalen Gesteins, ferner 
die nach oben hin folgende, wohl charakterisierte Flecken- oder Bleichzone, 
ganz besonders aber der auf Kosten der limonitischen Bestandmassen nach 
oben zunehmende Gehalt an wasserarmen Bestandteilen des Ferrioxydes, 
angereichert in  einer ziegelrot gefärbten, der „Eisenkruste“  indischer Profile 
entsprechenden alten Oberflächenschicht. Also auch hier jene unverkennbare, 
an jahreszeitliche Trockenperioden gebundene und daher nach aufwärts 
gerichtete Migration der Eisenlösungen, wie sie H arrassowitz in  seinem 
nachstehend besprochenen Aufsatz über das natürliche Vorkommen des 
Eisenoxydes erörtert. E. Christa.

4. Bodenkunde.
S trem m e, H .: moderne Bodenaufnahme im  Dienste der Landwirtschaft.

(25 Jahre Techn. Hochsch. Danzig 1929. 129—133.) 
T aschenm ache r, W .: Der Faktor Bodentypus und seine Bedeutung fü r die 

landwirtschaftliche Praxis. (Landw. Jb. 1928.)
Die bodenkundliche Kartierung von landwirtschaftlichen Betrieben 
nach der Methode H . Stremme, ein neues H ilfsm itte l fü r  die Anlage 
von Feldversuchen und die Übertragung ihrer Ergebnisse auf größere 
Flächen. (Zs. Pflanzenernähr, usw. B. 1928. H. 7.)

■— Entwicklung der Bodenkartierung landwirtschaftlicher Betriebe und 
die Möglichkeiten ihrer praktischen Leistung. M it dem Beispiel des 
Bittergutes Krzyzanki. Dissert. Danzig 1930.

O s te n d o rff,  E .: Die Grundwasserböden des Weichseldeltas. Dissert DanzD
1930.

H o lls te in ,  W .: Bodentypus und Waldtypus auf Dünensand. Danzig 1930. 
I ta n o ,  Arao und Akira M a ts u u ra : Influence of sulfur on the Nature of 

Soils. I. Effect on the reclaimed soils. (Ber. d. Ohara-Instituts f. landw. 
Forsch, in  Kuraschiki, Prov. Okayama, Japan. 5. H eft 1.1931.163—170.)

-------- Investigation on the Electrometric Method for Determination of the
Chloride. I I .  Determination of Chloride in  soils. (Ebenda. 171— 176.) 

W lo d e k , J., K . S trz e m ie n s k i et E. R a ls k i:  Untersuchung über die 
Böden der Mischassoziationen im  Gebiete der Czerwone Wierchy und 
Bielskie Tatry  (Tatragebirge). (Bull, internat. de l ’Acad. Polonaise 
des Sei. et des Lettres, Classe d. sei. math, et nat. Serie B. 103—122.)

Adolf Reifenberg : B o d e n k u n d e  (Sammelreferat). (Kolloid-Zs.
60. Dresden 1932. 78—86 u. 217—221.)

Hier w ird  eine Zusammenfassung der in  den letzten fün f Jahren erschie
nenen in- und ausländischen L ite ratur gebracht (430 Literaturangaben).

F. Neumaier.
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p - F. von H oyn ingen, gen. H uene : D ie  B o d e n ty p e n  N o rd -  
u n d M it te ld e u ts c h la n d s . (Jb. Pr. Geol. Landesanst. 51. 1930. 524—564. 
M it 7 Taf.)

Vorliegende Arbe it enthält das Ergebnis bodenkundlicher Beobachtungen 
™  n°rddeutschen Flachlande und in  Mitteldeutschland, die zum Zwecke einer 
Ubersiehtskartierung dieser Gebiete gemacht worden sind. Die bodenkund- 
bchen Aufnahmen erfolgten nach der Methode von H. Stbemme. Die ge
fundenen Bodentypen und ihre Verbreitung werden bodenkundlich be
schrieben; Chemie und Genese der Bodentypen werden nicht behandelt.

Chudoba.

K - A . G rönvall : K a p it le n  „O m  jo rd e n s  ä ld e r och geo- 
l° g is k a  t id e rä k n in g ,  Ä s ik te rn a  om jo rd e n  och dess b ild n in g ,  
Jo rd en  fö re  l iv e ts  u p p k o m s t“ . (I. Vär jord. 1. Malmö 1929. 169—218.)

Verf. entwickelt in  der vorliegenden Studie die Bildungsbedingungen 
für die Böden, die von verschiedenen Gesichtspunkten aus eingeteilt werden. 
E r zeigt, in  welcher Weise sich die Ansichten über die Bildung gewandelt 
haben und hebt die Bedeutung der Böden in  kulturw irtschaftlicher Hinsicht 
hervor. R udolf Schreiter.

G unnar Ekström  : E n  ö v e rb lic k  av  V ä rm la n d s  a k e r jo rd a r .  
(Überblick über die Ackerbodenarten der Provinz Värmland.) (Värmlands 
jordbruk. Del I. F ilipstadt 1929.)

Verf. unterscheidet die verschiedenen Ackerbodenarten von Värmland 
nach physikalischen und chemischen Gesichtspunkten. Wenn man die Boden
arten von Värmland m it anderen Vorkommen im  mittleren Teil von Schweden 
vergleicht, fä llt  auf, daß die Vorkommen von Värmland einen geringeren 
Kalk- und Tongehalt, aber einen höheren Humusgehalt aufweisen. Diese 
Ergebnisse werden miteinander verglichen und diskutiert.

R u do lf Schreiter.

Hans E g n ä r : B e s tä m n in g  av  ä k e r jo rd e n s  re a k tio n . (Re- 
^ tionsbestimmungen im  Ackerboden.) (Kungl. Landtbruksakademicus 
Handlingar och T idskrift. H eft 5. Stockholm 1929.)

Vorzüge und Nachteile der verschiedenen physikalisch-chemischen 
' e 0< en zur Bestimmung der Bodenreaktion werden vergleichsweise einander 
gegenübergestellt und der jeweilige Anwendungsbereich besprochen. Ein-

ender beschäftigt sich Verf. m it der Chinhydron-Methode, fü r die er 
esonders e in tritt. R udolf Schreiter.

Simon Johansson: P r in c ip e rn a  fö r  a g ro g e o lo g is k  k a r t -  
ggnm g i S verige . (Die Grundsätze fü r agrogeologische Aufnahmen 

111 1 ^weden.) (Nordisk Jordbrugs forskning. H eft 4—7. Kopenhagen 1929.)

Seit längerer Zeit g ibt die Organisation fü r Nomenklatur und Boden- 
emteiiußg fn , jen nor(] ischen Ländern Berichte heraus. Der vorliegende 

01 beschäftigt sich m it den Methoden der Bestimmung von Feuchtigkeit 
'(|n Glühverlust. Auch w ird Aufschluß über die Kartierungstechnik bei 
dH r> er^s te llu n g  geologischer Karten im  Maßstabe 1: 4000 gegeben, sowie 

u edeutung solcher Karten fü r die Praxis betont. R udolf Schreiter.
N- Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  11
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Sim on Johansson: J o rd a r ts k a ra k te r is e r in g e n s  p r in c ip e r  och 
p ra k t is k a  b e tyde lse . (Grundsätze und praktische Bedeutung der Boden
artenunterscheidung.) (Handlingar t i l i  Lantbruksveckan är 1929. Stock
holm.)

Die im  Maßstabe 1 : 4000 veröffentlichten schwedischen agrogeologischen 
Karten behandeln Ackerkrume, Bodenreaktion und Untergrund. Insbesondere 
wird Aufschluß über Humusgehalt und Korngröße der verschiedenen Boden
arten gegeben. Der Landw irt dürfte solche Karten, die Aufschluß über die 
physikalischen und chemischen Eigenschaften der Böden geben, gern be
nutzen. R udolf Schreiter.

Simon Johansson: N ya re  jo rd a r ts  och m a rk re k tio n s u n d e r-  
s ö k n in g a r och deras b e tyd e lse  fö r  jo rd b ru k e t .  (Neue agrogeo- 
logische Untersuchungen über Böden und Bodenreaktionen.) (Sver. Geol. 
Unders. Ser. C. Nr. 352. Jahrb. 22. Nr. 2. 1929. 16 S. M it 2 Taf. Stockholm
1929.)

Die Abhandlung beschäftigt sich m it Bodenuntersuchungen in  der 
schwedischen Provinz Uppland. Geprüft wurden quartäre Sedimente von 
verschiedener Hygroskopizität und von verschiedenem Humusgehalt. Diese 
beiden Größen und die Azid itä t wurden bestimmt. Die Höhe der Azid itä t 
is t wie immer eine Funktion des geologischen Charakters des Bodens. Die 
Kosten solcher Untersuchungen werden fü r je 10 000 qm auf 11 Kronen 
veranschlagt. Der W ert solcher Prüfungen kann nicht bestritten werden.

R udolf Schreiter.

W o lfa n g e r, G. A .: The Major Soil Divisions of the United States. (New 
York, John W iley &  Sons, 1930. 150 S.) —  Bespr.: Journ. Geol 39
1931. 91—92.

F e rra r, H. T .: The Soils of Irrigation Areas in  Otago Central. (Departm. 
of Scientific and Industrial Research. Geological Survey Branch. New 
Zealand. Bull. 33. 1930.)
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Lagerstättenlehre.

Allgemeines.
Jackso n , C. F. and J. B. K n a e b e l: Sampling and Estimation of Ore 

Deposits. (U. S. Bureau of Mines. Bull. 356. 1932. 154 S. M it 35 Abb.) 
Id r ie s s , J. L .: Prospecting for Gold. (3 d ed. enlarged. 272 S. M it 20 Abb. 

Angus and Robertson L td ., Sidney 1932. Ref. Econ. Geol. 27. 1932. 400.)

H . Schneiderhöhn : D ie  ge ne tische  E in te i lu n g  der G este ine 
und  M in e ra lla g e rs tä tte n . (Zs. prakt. Geol. 40. 1932. 168.)

Verf. hat früher schon Entwürfe zu einer Einteilung der Gesteine und 
Lagerstätten auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage veröffentlicht. 
(Senckenbergiana 1919. I. 194—212 u. Glückauf 1926. [Vgl. Ref. dies. Jb. 
1921. I. 143—145; 1927. I. A. 381—386 u. CB1. Min. 1927. A. 355—369.]) 
Bei Abfassung des Lehrbuches der Erzmikroskopie und des Grundrisses 
der Erzlagerstättenkunde erfolgte eine neuerliche Durcharbeitung. Der 
vermehrte und verbesserte E ntwurf lehnt sich an die von W . L in d g r e n  
und p. N ig g l i vorgeschlagenen Klassifikationen an. In  der Abhandlung 
sind nur einige größere Unterschiede gegen die 1926 veröffentlichte Einteilung 
kurz besprochen. Um über den augenblicklichen Stand der Erkenntnis 
Rechenschaft zu geben, legt Verf. folgende neue „Auflage“  der Systematik vor:

A* Gesteine und Lagerstätten der magmatischen Abfolge.
“) Intrusiv-magmatische Abfolge.

I- In tru s iv g e s te in e  u n d  liq u id m a g m a tis c h e  L a g e rs tä tte n .

1. Ultrabasische Intrusivgesteine (Peridotite, Pyroxenite usw.).
2. Kristallisationsdifferentiate darin, a) Chromite, b) Platin

metalle, c) Diamanten.
3. Basische Intrusivgesteine (Gabbro, Norit, Anorthosit).
4. Kristallisationsdifferentiate darin (Titanomagnetit, litaneisen, 

Rutil).
5. Liquide Entmischungsaggregate in  basischen Gesteinen.

a) Nickelmagnetkies und Kupferkies in Noriten und Gabbros.
b) Platinhaltige Sulfidpyroxenite und Sulfiddiallagnorite.

I I .  11 *
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6. Intermediäre und saure Intrusivgesteine (D iorit, Quarzdiorit, 
Monzonit, Syenit, Granit usw.).

7. Ganggefolgschaften.

I - / I I -  L iq u id m a g m a tis c h -p n e u m a to ly t is c h e  Ü b e rg a n g s 
la g e rs tä tte n .

1. Intramagmatische Autohydratation.

a) In  ultrabasischen und basischen Intrusivgesteinen (Serpen
tin , Asbest, Talk).

b) In  Chromit-, Platin- und Titanomagnetitlagerstätten.
c) In  Nickelmagnetkieslagerstätten.

2. Abgepreßte Erzinjektionen.
a) Intrusive Kieslagerstätten.
b) Intrusive Magnetit-Apatitlagerstätten.
c) Intrusive Chromitlagerstätten.

I I .  P n e u m a to ly t is c h e  L a g e rs tä tte n .

1. Pegmatitgänge, pegmatitische Schlieren und miarolitische 
Zonen.
a) Salische Gruppe: Anreicherung von Si, A lk  (bes. Li), F,

B, Sn, Wo Mo.
Silikat-, Graphitpegmatite, tonerde

reiche Pegmatite, Niobat-Tantälat-, Zir- 
koniat-Titanat-Pegmatite, Edelsteinpeg- 
matite, Spodumenpegmatite, Zinnpegma- 
tite , Wolframpegmatite, Molybdänpeg- 
matite.

b) Femische Gruppe: Anreicherung von Erdalkalien, T i, P, Fe,
Cu, Au.

Titan-, Apatit-, Magnetit-, Uran-, 
Gold-, Gold - Scheelit- und Kupfererz- 
pegmatite.

2. Pneumatolytische Gänge und Imprägnationen.

a) Salische Gruppe: Pneumatolytische Lagerstätten der Zinn
steinparagenese.

Erzfrei pneumatolytische Gänge (Tur
malin, Topas, Lithiumglimmer).

Zinnerz-, Wolfram- und Molybdän
lagerstätten.

b) Femische Gruppe: Turmalinführende Schwermetallgänge.

Turmalin
führende

Goldquarzgänge
Kupferquarzgänge
Magnetitquarzgänge
Bleisilberlagerstätten
Kobaltlagerstätten.
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( Zinnerz-, Scheelit-, Eisen-, Kupfer-, Gold-, 
Kontakt- J g jij,er.Blei-Zink-Lagerstätten. 

pneumatolyse |  Errfreie skarne.

I I . / I I I .  P n e u m a to ly t is c h - h y d ro th e rm a le  Ü b e rg a n g s la g e r 

s tä t te n .
Sie enthalten Paragenesen von I I  und I I I .

I I I .  H y d ro th e rm a le  L a g e rs tä tte n .
1. Gold-Kupfer-E isen-Arsen-Form ation.

a) Goldquarzgänge.
b) Goldführende Imprägnationszonen.
c) Goldführende Verdrängungslagerstätten.
d) Goldführende Arsenkies-Antimonglanz-Lagerstätten.
e) Goldhaltige Selenlagerstätten.
f) Kiesige Verdrängungslagerstätten, hydrothermale Kiesstöcke 

und Kieslager.
g) Sericitische Kupferkies-Pyrit-Imprägnationen („Disseminated 

copper ores“ ).
h) Kupferkies-Pyrit- Quarzgänge.
i) Eisenarme Kupferlagerstätten: Gänge und Verdrängungen 

m it Enargit, Kupferglanz, Fahlerz, Buntkupfer, Bleiglanz 
und Zinkblende.

k) Fahlerzgänge.
2. Blei-Silber-Zink-Formationen.

a) Kiesig-quarzige, braunspätige und fluobarytische Bleizink
erzgänge m it Silbererzen.

b) Verdrängungslagerstätten m it silberhaltigem Bleiglanz.
c) Quarzig-eisenspätige Bleizinkerzgänge m it Kupferkies.
d) Spateisensteingänge.
e) Metasomatische Bleizinkerzlager.

3. Silber-Kobalt-Nickel-Wismut-Uran-Arsen-Formationen.
a) Silbererzgänge z. T.
b) Silber-Zinn-Wismut-Gänge z. T.
c) Silber-Kobalt-Nickelgänge.
d) Uran- und wismutführende Silber-Kobalt-Nickelgänge.
e) Silberfreie Kobalt-Nickelgänge.
f) Goldfreie Arsenlagerstätten.

4. Oxydische und carbonatische Fe- und Mg-Formationen und
sulfidfreie Gangformationen.

a) Eisenglanzgänge und Imprägnationen.
b) Platinführende Eisenglanz-Quarzgänge.
c) Metasomatische Roheisenerzlagerstätten.
d) Metasomatische Eisenspatlagerstätten.
e) Metasomatische Magnesite.
f) Erzfreie Quarz-Schwerspat- und Flußspatgänge.

I I .  11 **

3. Kontaktpneumatolytische Verdrängungslagerstätten.
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ß) E x trus iv -m a gm a tische  Abfo lge.
I. E x tru s iv -h y d ro th e rm a le  Gänge.

1. Gold-Silber-Formation.
a) Propylitische Gold-Silbergänge.
b) Gold-Tellurerzgänge.
c) Gold-Selenerzgänge z. T.
d) Alunitische Golderzgänge.
e) Silbererzgänge z. T.

2. Silber-Zinn-Wismut-Formationen.
a) Silberzinnerzgänge z. T.
b) Wismutgänge.

3. Blei-Zink-Kupfer-Formationen.
a) Bleizinkerzgänge z. T.
b) Kupfererzgänge und Imprägnationen z. T.

4. Quecksilber-Antimon-Formationen.
a) Zinnoberlagerstätten.
b) Antimonglanzlagerstätten.

I I .  E x h a la tio n s la g e rs tä t te n .

1. Absätze aus Exhalationen in  tätigen und erloschenen Vulkan
gebieten.

2. Diabaseisenerze, submarine gemengt-exhalativ-biochemische 
Ausscheidungen.

Anhang: T o p o m in e ra lo g is c h e  R e a k tio n s la g e r-  
s tä tte n .

B. Lagerstätten der sedimentären Abfolge.
I I .  V e rw it te ru n g s z o n e n  an s te h e n d e r G este ine un d  L a g e r

s tä tte n .
1. Mineralböden.
2. Oxydations- und Zementationszonen metallischer Lagerstätten.

I I .  A u fb e re ite te  V e rw it te ru n g s rü c k s tä n d e .
1. Klastische Sedimentgesteine der verschiedenen Faziesbezirke.
2. Seifenlagerstätten. Gold, Platin, Zinnerz, Monazit, Edelsteine.
3. Eisentrümmerlagerstätten.

I I I .  V e rw it te ru n g s la g e rs tä tte n  a u f dem  F e s tla n d .
1. Kaolin, Ton, Latent, Bauxit.
2. Nickelsilikate.
3. Eisen- und Manganverwitterungslagerstätten.

a) Auf Kalken und Schiefern.
b) Bohnerze.
c) Basalteisenerze, Lateriteisenerze und Krusteneisenstein.

4. Verwitterungsphosphate.
5. Konzentrationslagerstätten in Schuttgesteinsbecken m it arider 

Umgebung („Red Bed“ -Typus).
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a) Kupferlager.
b) Silbererzlager.
c) Vanadium-Radium-Uran-Erze.
d) Blei-Zink-Knottenerze.

6. Terrestrische Salzablagerungen.

IV . B io c h e m is c h -a n o rg a n is c h e  A ussch e id u n g e n  in  F e s t
landsgew ässe rn  u n d  im  Meere.

1. Marine Kalke und Dolomite.
2. Marine Kieselgesteine.
3. Marine Phosphate.
4. Festländische biogene Ablagerungen (K a lktu ff, Diatomeenerde, 

Kieselgur).
5. Eisenerze innerhalb Festlandsgewässern (Raseneisenerze, Sumpf

erze, See-Erze).
6. Marine, oolithische Brauneisenerzlager und Eisensilikatlager.
7. Sedimentäre Eisenerze uralter Formationen (gebänderte Eisen- 

jaspillite).
8. Marine Manganerzlager.
9. Lagerstätten des Schwefelkreislaufes.

a) Marine Kieslagerstätten.
b) Kupferschiefer.
c) Sedimentäre Sulfat- und Schwefellager.

V. M a rin e  S a lz la g e rs tä tte n .

V I. B re n n g e s te in e  u n d  B re n n s to f f la g e rs tä t te n .

1. Torf — Braunkohle — Steinkohle.
2. Faulschlamm — bituminöse Schiefer — Ölschiefer — Ölkalke —  

Faulschiammergel — Ölkalke.
3. Ölsand — Erdöl.
4. Asphalt — Erdgas — Helium.
5. Bernstein.

V II.  Deszendente Lagerstätten im  Bereich des tieferen Grundwassers 
m it oder ohne Beteiligung von Lateralsekretion.

1. Torferze (Weißeisenerz) und Kohleneisenstein.
2. Sphärosideritkonkretionen in  Schiefern.
3. Pyritkonkretionen in  Tonen.
4. Deszendente Eisenerzgänge.
5. Deszendente Manganerzgänge.
6. Deszendente Strontianit- und Schwerspatgänge.
7. Deszendente Eisenspat-Verdrängungen.
8. Deszendente Blei-Zinkerze.
9. Deszendente Gipslager.
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I. B ild u n g e n  der th e rm is c h e n  K o n ta k tm e ta m o rp h o s e .
I I .  M e ta m o rp h e  G esteine.

1. E p izone .
2. Mesozone.
3. K a ta zone .

I I I .  M e ta m o rp h o s ie rte  L a g e rs tä tte n .
1. Graphit.
2. Talk, Asbest, Magnesit.
3. Eisenglimmerschiefer, Magnetitschiefer, Magnetitquarzite.
4. Manganschiefer, Manganquarzite.
ö. Metamorphosierte Kieslager.

IV . N e u g e b ild e te  m e ta m o rp h e  L a g e rs tä tte n .
Sekretionslagerstätten. IVi. H eng lein .

H ara ld  C arlborg: V ä rld e n s  k ro m m a lm s tillg & n g a r. (Jernkontorets 
annaler. 1929. 1—24.)

Geologisches Vorkommen der Chromeisenerze. Verwendung des Metalls 
und seiner Legierungen. Ausbringen, W irtschaftlichkeit, sowie allgemeine 
Marktlage, beurteilt vom schwedischen Standpunkt. Die Hälfte der Chrom
erzvorkommen der W elt liegt in  Südrhodesien, und zwar im  Buschfeld
gebiet. Die Entwicklung der letzten Jahre lehrte ihren gleichmäßigen Aufbau 
kennen. R udolf Schreiter.

H ara ld  Carlborg: V ä rld e n s  n ic k e lm a lm s t il lg ä n g a r .  (Jernkonto- 
rets annaler. 1929. 493—518.)

Unter Bezugnahme auf die übrigen Zusammenstellungen des Verf.’s 
über Chromeisenerzreserven, Manganerzreserven und Molybdänerzreserven 
auf der Erde, die in  den Jahresberichten der obengenannten Stelle veröffent
lich t sind, w ird Nickel als das sog. „kanadische Metall“  behandelt, denn der 
Staat Kanada versorgt gegenwärtig zu t9ü den Weltbedarf. Man schätzt die 
Reserven im Bereiche von Sudbury auf etwa ein Jahrhundert reichend. 
Demgemäß haben die kanadischen Vorkommen gegenwärtig beinahe Monopol
stellung. R udo lf Schreiter.

Ernst R othellus : Om v ä r ld s k o n s u m tio n e n  av  w o lfra m m a l-  
m er. (Über den Weltverbrauch von Wolframerzen.) (Teknisk T idskrift. 
Jahrg. 59. Bergsvet. 81—86.)

Produktion und Preisgestaltung. Verbrauch nach Jahren und Jahres
perioden. Verwendung insbesondere bei der Stahlherstellung. (Vgl. M eissner , 
W eltmontanstatistik.) R udo lf Schreiter.

H ara ld  Carlborg: V ä rld e n s  m o ly b d e n m a lm s tillg ä n g a r . (Jern- 
kontorets annaler. 1929. 613—631.)

Vorkommen der Molybdänerze und Beurteilung ihrer Reserven auf der 
Erde. Anwendungsbereich, wirtschaftliche Marktlage und Ausbringen. Die

C. Lagerstätten der metamorphen Abfolge.
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Climax-Mine in Colorado kann allein den Weltbedarf auf eine Reihe von 
Jahren sicherstellen. Doch is t zu beachten, daß es eine große Reihe kleinerer 
Molybdänerzvorkommen gibt, die fü r örtliche Versorgung in  Betracht kommen.

Rudolf Schreiter.

H aralo Carlborg : V ä rld e n s  m a n g a n m a lm s tillg ä n g a r. (Jern- 
kontorets annaler. 1929. 135—181.)

Die wichtigsten Manganerze produzierenden Länder sind Rußland, 
Indien, Brasilien, die Goldküste und Südafrika. Knappe geologische Be
schreibung, Anwendungsbereich des Metalls und seiner Legierungen. Be
wertung der Erze nach Reinheit und W irtschaftlichkeit, Absatzfragen und 
Ausbringen. '  Rudolf Schreiter.

H erm ann H a rra s s o w itz : Das V o rk o m m e n  der E is e n o x y d e  in  
der N a tu r. (Zs. D. Geol. Ges. 83. 1931. 491—501.)

Die Frage nach der primären oder sekundären Natur einer Mineral- 
Dgerstätte is t auch dann von großer W ichtigkeit, wenn es sich wie hier mehr 
ttI» Fälle der A n c h im e ta m o rp h o s e , also einer der „echten“  Metamorphose 
vorausgehenden mineralischen Umwandlung handelt und Angaben über die 
Modalitäten der UmwandlungsVorgänge selbst vorerst noch m it Unsicher
heiten behaftet sind. [Die vom Verf. gegenüber der vorgeschlagenen Be
zeichnungsweise „Archometamorphose“  geäußerte Meinung, daß fü r die 
Namengebung nur die Priorität, nicht aber die vom Vorschlagenden ver
tretene Annahme besserer Eignung eine Rolle spiele, ginge in solch allgemeiner 
Fassung doch wohl zu weit.] Die Lagerstätten oxydischen Eisens, insoweit 
sie als s e d im e n tä re  Bildungen zu betrachten sind, zählen jedenfalls m it 
zu den Hauptlagerstätten nutzbarer Eisenerze. Es is t nun außerordentlich 
interessant, an Hand der m it Beispielen und tabellarischen Übersichten 
helegten Ausführungen des Verf.’s sich von der hohen Lab ilitä t gerade dieser 
oxydischen Eisenverbindungen ein B ild  zu machen. Die im  Bodenprofil 
der P o d s o l-L a n d s c h a fte n  wahrzunehmende Bleichung is t unmittelbarer 
Ausdruck einer hier namentlich durch Humussäure bewirkten A b fu h r  
des E isens in saurer Lösung. Auf solche Weise durch Wiederabsatz ent
standene festländische Eisenerzsedimente, wozu außer Sumpferz und Rasen
eisenstein auch das an Kalkgesteine gebundene Karsterz zu rechnen wäre, 
werden neben zutage gehenden Schwefelkieslagerstätten vom Verf. als die 
eigentlichen Lieferanten fü r marin sich bildende Eisenerzlager vom Charakter 
etwa der Eisenoolithe angesehen. Speziell fü r diese durch einen sehr mannig
faltigen Mincralbestand gekennzeichneten Erze scheinen, nebenbei erwähnt, 
unter den rezenten marinen Sedimenten keine Analoga bekannt zu sein.

In  den L a te r itg e b ie te n  füh rt nun der Verwitterungsprozeß, allerdings 
mehr dort, wo Perioden der Trockenheit sich geltend machen, zu Migrationen 
eisenhaltiger Lösungen in  nach a u fw ä rts  gerichtetem Sinn. Hier findet 
man bereits eine ausgesprochene Anreicherung des Eisens zu Roteisenstein, 
was m it starker Entwässerung in  Verbindung gebracht wird. Und so hätte 
man hier bereits eine A rt Übergang zu dem u m g e k e h rte n  Entwicklungs
prozeß vor sich. Hat man doch, wie Verf. anführt, beispielsweise in den

I I .  11***
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Urwäldern Surinams an lateritischen Bohnerzen eine Binde schwarzen 
Magneteisens festgestellt. Auch Pyritgänge von B illiton , die wie Mauern 
aus der Umgebung herausragen, bestehen an ihrem Ausstrich nachweisbar 
fast ausschließlich aus Magneteisen m it etwas Lim onit und Häm atit, wobei 
der Magnetit allerdings noch ganz die S truktur des Schwefelkieses beibehalten 
hat. Daß sogar am gewöhnlichen Eisenrost röntgenometrisch die Linien 
des Magnetitgitters nachgewiesen wurden, verdient besondere Beachtung.

Als oxydhydratisches End- oder Ausgangsprodukt kommt nach dem 
heutigen Stande der Forschung neben dem amorphen Lim onit von schwanken
dem H 20-Gehalt vor allem die a-Modifikation des nach neueren chemischen 
und feinbaulichen Untersuchungen ausschließlichen Vertreters kristallinischen 
Eisenoxydhydrates in Betracht, nämlich das gelbe Nadeleisenerz in der Form 
des Monohydrates Fe20 3 . H 20.

Da jene Umkehr des Umwandlungsprozesses, wie vom Verf. dargetan 
wurde, offenbar der e x p e r im e n te ll erforderlichen hohen Temperaturen 
(Übergang in  die a-Modifikation des Ferrioxydes bei 600°, in  Magnetit bei 
1000°) gar nicht bedarf, is t die zunehmende Entwässerung und teilweise 
wohl auch die Reduktion oxydischer Eisenerze als eine allgemein in der Natur 
verbreitete Erscheinung, zumal bei ihrer Gebundenheit an zunehmende Binden
tiefe oder stärkere Durchbewegung des Gesteins, ohne weiteres verständlich.

E . Christa.

Otto Stutzer —  W . W e tz e l : P h o s p h a t  — N i t r a t .  (Berlin, 
Gebr. Bornträger, 1932. 390 S. M it 101 Textabb. u. 3 Taf. Preis: geheftet 
RM. 32.— , gebunden RM. 34.— .)

In  der wohlbekannten und viel benutzten Reihe, welche O. Stutzer  
unter dem allgemeinen T ite l „D ie  wichtigsten Lagerstätten der Nicht-Erze“  
herausgibt, erscheint dieser neue Band als eine sehr willkommene Ergänzung. 
Der Abschnitt Phosphat erschien bereits 1911 im  ersten Bande der „N ich t- 
Erze“ , ist aber seit mehreren Jahren vergriffen. E r wird hier in umgearbei
teter und erweiterter Form gegeben. Für den zweiten Teil wurde der als 
Spezialkenner der südamerikanischen Nitratlagerstätten bekannte Mitarbeiter 
gewonnen.

Der Abschnitt Phosphat behandelt wiederum die allgemeinen Verhält
nisse der Phosphatlagerstätten, die Verbreitung der Phosphorsäure in  der 
Natur, Auftreten der Phosphate, Phosphatstrukturen, ihre Genese, Auf
suchung, Gewinnung, Verarbeitung der Phosphate. Der spezielle Teil bringt 
uns die einzelnen Lagerstätten näher, zuerst die Apatitlagerstätten, dann 
die verschiedensten Phosphatlagerstätten der ganzen Welt. Die Übertragung 
der Ergebnisse einzelner Forscher w ird kritisch ausgenützt und großenteils 
m it eigenen Untersuchungsergebnissen verknüpft.

W. W etzel  geht in  dem zweiten Teile von den Ergebnissen seiner Unter
suchungen in dem chilenischen Salpetergebiet als dem wichtigsten der W elt 
aus. E r schildert dies unter Beifügung einer Übersichtskarte, von Profilen 
und einer Spezialkarte. Die eingehende Darstellung dieses wichtigsten N itra t
gebietes der Erde füh rt zu einer ausführlichen und kritischen Erörterung der 
so auseinandergehenden Annahmen über die Genese dieser Vorkommen. 
W e tzel  t r i t t  fü r die atmosphärische N itra tb ildung ein und füh rt uns ihre
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geologisch-klimatologische Bedingtheit, wie schon in  seinen früheren Einzel
arbeiten, klar und überzeugend vor. -  Von jenem wichtigsten Gebiete aus
gehend bespricht er die Lagerstätten Nordamerikas, Südafrikas, der Sahara, 
die Nitratlager der halbariden Gebiete Afrikas, Süd- und Nordamerikas und 
Eurasiens, den Höhlensalpeter und die Salpetererden feuchtwarmer Gebiete. 
Auch die technische Seite w ird behandelt.

In allen Abschnitten bemerkt man das Eindringen in  die Spezialliteratur, 
das Heranziehen aller erreichbaren Quellen und das erfolgversprechende 
Bestreben, allen Interessenten sowohl Auftreten, wie Genese und Verwer
tung nahe zu bringen.

Mag bei dieser oder jener Lagerstätte dem einzelnen Benutzer ein tieferes 
Eindringen erwünscht sein, so is t doch im  ganzen eine sehr vielseitige Dar
stellung gegeben, aus welcher der Geologe vielseitige Aufklärung und An
regung schöpfen kann. E rich  K a iser-

0 .  S tu tz e r: Ü b e r zw e i G este ine aus ru m ä n is c h e n  Ö l
ho h ru nge n . (Zs. D. Geol. Ges. 81. 1929. 535-537. M it 2 Textabb.)

— : G e f r it te te  B o h rk e rn e . (Zs. D. Geol. Ges. 82. 1930. 381.)

Bei einer Bohrung in  Kumänien wurde aus 640 m Tiefe, wo ein in sandigem 
Mergel liegender pliocäner Sand angetroffen wurde, ein gefritteter Bohrkern 
m it radialstengeliger Absonderung gezogen; die sechsseitigen Stengel waren 
schwach konisch nach unten gerichtet. Mikroskopisch bestand das Gestein 
zur Hälfte aus Quarzkörnern, die in  trüber, glasiger Masse lagen. Im  Re
duktionsfeuer brachte man den Kern bei rund 1150° C zum Schmelzen. Die 
Frittung war offenbar durch Reibungswärme, vermutlich unter M itw irkung 
entstandenen Wasserdampfes, zustande gekommen. Daß bei unrichtigem 
Bohren die Bohrkerne bisweilen sich in flache Scheiben absondern, die bei 
Eindringen von Sand eine Pseudoschichtung hervorrufen, war bekannt.

Bei dieser Gelegenheit erwähnt Verf., daß Bohrungen nicht immer lo t
recht nach unten verlaufen. Nach in Amerika gemachten Erfahrungen 
kann bei Bohrungen über 1000 oder gar über 2000 m die seitliche Abweichung 
eine sehr beträchtliche sein, so daß sogar die Möglichkeit eines Zusammen
treffens zweier Bohrlöcher in der Tiefe nicht ausgeschlossen wäre.

In  der zweiten hier angeführten M itteilung erwähnt Verf., daß nach 
amerikanischen Angaben Schmelzung von Gesteinsbohrkernen öfters vor- 
bommt und diese dabei meist E ig e n s c h a fte n  la v a a r t ig e r  E r u p t iv 
geste ine annehm en. E in  am Carnegie-Institut untersuchter geschmolzener 
Bohrkern eines aus Arkose und tonigen Zwischenlagen bestehenden Gesteins 
aus 1350 m Tiefe zeigte u. a. unvermittelten Übergang des unveränderten 
Gesteins zur Schlacke, Neubildung von T ridym it, S illim anit (?)-Nadeln und 
mehr in der Nähe der Eisenkrone auch Fayalit. Die Erhitzung der Bohrkerne 
lag nach angestellten Berechnungen bei 900—1000° C. E. Christa.

Joseph M ü lle r :  V e re rz u n g  von  G le its c h ie fe rn . (Zs. prakt. 
Geol. 40. 1932. 107.)

Verf. stellte fest, daß die Ausbildung der Erzkörper von Bleiberg, Raibl 
and Mies in den Südostalpen in  allen Graden von Schläuchen auf Kreuz-



172 Lagerstättenlehre.

kluftscharungen zu vererzten B lättern und zu echten Gängen variiert, daß 
also keineswegs Schläuche, wie man in der L iteratur die Erzvorkommen 
von Bleiberg bezeichnet, als typisch gelten können, sondern eine über das 
ganze Gebiet bestehende Gleichmäßigkeit zwischen den Schiefern und der 
Vererzung das Typische ist. A uf Grund dieser Gesetzmäßigkeit glaubt Verf. 
aus dem durch Kartierung festgestellten Verhalten der Schiefer Schlüsse 
zu ziehen auf die fü r die Bauwürdigkeit dieser Vorkommen ausschlaggebende 
Dichte der Erzkörper im  Raume und ihre Anordnung innerhalb des vererzten 
Raumes.

Die Erze sind auf eine re lativ schmale Zone am Schiefer beschränkt. 
Diese ist durchsetzt m it „K luftschiefern“ , aus den „Lagerschiefern“  in die 
Zerrungsklüfte hineingepreßten Schiefern. Die Lagerschiefer begrenzen die 
Erzzone im  Hangenden, die Kluftschiefer nicht. Auch fehlen den letzteren 
gewisse Oolithbänkchen der Lagerschiefer, welche demnach nicht deformiert 
und transportiert wurden. Die Kluftschiefer erleichtern die Ausrichtung 
von Störungen der Erzzone, weil sie fast in  alle Querstörungen der Erzzone 
ein Stück weit hineingeschleppt sind. Die Zone stärkster Zerrüttung durch 
Zerrung is t unm ittelbar am schiefrigen Cardita- (Raibler) Horizont. In  der 
schmalen Zone am Schiefer fanden die aufsteigenden Mineralisatoren optimale 
Bedingungen zur Ausfüllung. In  inhomogenen Sedimentfolgen, wie bei Wetter
steinkalk, Dolomit, Cordifa-Schichten und Hauptdolomit, zerreißt bei Über
spannung der Antiklinalen das Gefüge auf den nachgebenden plastisch 
werdenden Schiefern. A uf den Schiefern kamen Liegend- und Hangend
gesteine ins Gleiten und wurden in ein Netz von Zerrungssprüngen in schmaler 
Zone aufgelockert und vererzt. Die Gailtaler Alpen, ein in  Paläozoicum 
und K ris ta llin  in  Saigerstellung eingeklemmter Triaskeil, sind von G le i t 
s c h ie fe rn  durchschwärmt, meist Car&'ia-Schichten, so daß die gesamte 
Keilscholle von Schiefern in  Längsschuppen zergliedert wird. Nach W  und N  
wird der Syn- und Antiklinalcharakter immer mehr gewahrt. Die stärkste 
Zerrüttung liegt im  SO, gekennzeichnet durch die intensivste Vererzung. 
Darin is t der in n ig e  Z usam m enhang zwischen der Funktion der G le it 
s c h ie fe r und der V e re rz u n g  ausgedrückt. Die Cardita-Schieiei sind k ilo 
meterweit gänzlich ausgequetscht, so daß der Wettersteinkalk unm ittelbar 
in K ontakt m it dem Hauptdolomit kam, gelegentlich noch m it Schubrelikten 
des Cardita-llonzontes. In  einer Skizze stellt Verf. den Verlauf der Gleit
schiefer und Gleitflächen dar.

Die Erzdichte und Bauwürdigkeit sind proportional der S tö ru n g s 
in te n s i tä t ,  d. h. der Auflockerung an den Gleitschiefern. Diese ist die 
Ursache der zeitweise bauwürdigen Erzanhäufung bei Bleiberg und Rubland.

Die Bedeutung der Gleitschiefer fü r die genetische Erklärung der Blei- 
Zinkerzlagerstätten der Ostalpen liegt darin, daß sie die räumliche Beschränkt
heit der Vererzung auf eine schmale Zone an den Schiefern erklärt, ihre prak
tische Bedeutung fü r die Beurteilung unaufgeschlossener Erzfelder darin, 
daß sie auch im  bewachsenen Terrain leicht zu kartieren sind und ih r tek
tonisches Verhalten die oben begründeten Schlüsse auf Erzvorkommen und 
auf bauwürdige Erzdichte erlaubt.
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Auch andere Blei-Zinklagerstätten im  Kristallinen an der Verrucano- 
Drenze weisen eine ähnliche Gesetzmäßigkeit wie die triassischen zu den 
Schiefern, zu metamorph veränderten Schiefern, Granatgneisen auf, wie bei 
St. Christoph am Arlberg in  den Nordtiroler Kalkalpen, M etnitzta l in  Kärnten. 
Sie sind wohl auf gleiche genetische Zusammenhänge m it Gleischiefern zu
rückzuführen; Nebengestein und Erze sind jedoch später kris ta llin  geworden.

M . H eng lein .

L a  G é o l o g i e  e t  l e s  M i n e s  de  l a  F r a n c e  d o u t r e 
m er .  (Recueil de conférences organisées au Museum par les soins du Bureau 
d’Études géologiques et minières coloniales sous le haut patronage de M. A. 
L acroix, Secrétaire perpétuel de l ’Académie des Sciences, et avec le concours 
de MM. L. B ertrand, F. B londel, J. B ourcart, A. D em ay , M. D rey- 
Füss, L. D ubertret, P. F allût , M. Glasser, H. H ubert, Ch . J acob, L. J o- 
leaud , A. L acroix et L. N eltner . Paris, Société d’Ëditions Géographiques, 
Maritimes et Coloniales, 184 Boulevard Saint-Germain. 1932. V I I I  +  604 S.)

Das vorliegende, zur Besprechung eingesandte, von dem Bureau d’Études 
Géologiques et Minières Coloniales (13, Rue de Bourgogne, Paris V I I  e) heraus
gegebene Werk soll das Gegenstück zu Reed , Geology of the British Empire 
sein, aber dies englische Werk soll dadurch übertroffen werden, daß die Lager
stätten und die wirtschaftlichen Verhältnisse eine vie l eingehendere Bespre
chung erfahren, und daß, entgegen dem englischen, von einem Verf. zu
sammengestellten Werke, nun zahlreiche, m it den einzelnen Kolonien ver
traute Fachleute das französische Werk verfaßten. Dabei geht das vorliegende 
Werk geographisch-regional vor. Neben die eingehenden, ausführlichen Dar
stellungen der Verhältnisse in  den größeren Kolonien wie Algier und Tunis 
(L. Joleaud), Marokko (P. F allût , bezw. L. N eltner), die algerische Sahara 
(J. Bourcart), Westafrika und Togo (H. H ubert), Franzöisch-Äquatorial- 
Afrika und Kamerun (A. Dem ay), französische Somaliküste (M. Dreyfuss), 
Madagaskar (A. L acroix : Krista lliner Sockel. F. B lo n del : Das Sedimentär
gebiet von O.-Madagaskar), Staaten des östlichen Mittelmeergebietes unter 
französischem Mandat (L. D ubertret), Französisch-Indochina (Ch . Jacob), 
Neu-CaledoTiien (M. Glasser), Französisch-Guayana (A. L acroix) usw. treten 
auch kürzere Darstellungen der kleineren überseeischen Besitzungen bis zu 
dem winzigen Clipperton-Atoll. E in  Beitrag über das Auftreten von Erdöl 
in  den französischen Kolonien gibt sowohl allgemeine zusammenfassende 
wie regionale Daten. Viele Karten erläutern die Darstellung. Es sei besonders 
verwiesen auf Nordafrika (Algier, Tunis, Marokko) 1 : 3 000 000, Französisch- 
A frika (Nord-, West- und Äquatorialafrika) 1 :10  000 000 und nördliches 
Indochina 1 : 3 000 000.

Literaturzusammenfassungen am Schlüsse jeden Abschnittes ermöglichen 
ein weiteres Eindringen. Man darf allerdings im  einzelnen Falle keine Voll
ständigkeit verlangen. N icht in französischer Sprache geschriebene Schriften 
sind nur wenig angeführt.

Die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse in  den einzelnen Län
dern w ird ergänzt durch eine ausführlichere Übersicht über die Produktion 
der einzelnen Rohstoffe in regional begrenzten Gebieten am Schlüsse des Werkes.
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Die einzelnen Beiträge sind hervorgegangen aus Vorträgen im  „Muséum 
d Histoire Naturelle in  Paris (1931/32), welche Vorträge fortgesetzt werden 
und zu ähnlichen Veröffentlichungen führen sollen.

Man kann dahin zusammenfassen, daß eine wichtige, von ausführlichen 
Sach- und Ortsregister begleitete Darstellung besonders der wirtschaftlichen 
Verhältnisse in  den einzelnen überseeischen Besitzungen Frankreichs vorliegt, 
die man oft zu Rate ziehen wird. Erich Kaiser.

P. Geoffroy et P. C harrin  : É t u d e s  g é o l o g i q u e s  e t  p r o -  
s p e c t i o n s  m i n i e r e s  p a s  l e s  m é t h o d e s  g e o p h y s i q u e s .  
Préface de M. L. Pin b a u . (Bull, du Service de la carte géologique de l ’Algérie. 
4e série. Géophysique. 1. Alger 1932. V I  +  346 S. 103 Abb. Preis: 66 francs.)

Das Buch gibt einen allgemeinen Überblick über die fü r geologische 
und lagerstättenkundliche Untersuchungen anwendbaren geophysikalischen 
Methoden.

Nach einem allgemeinen Überblick werden gravimetrische, seismische, 
elektrische, elektromagnetische, magnetische, Polarisations- und Radio
aktivitätsmethoden in  ihren Prinzipien vorgeführt. E in ausführlicher Abschnitt 
zeigt dann die Anwendung der geophysikalischen Prospektionsmethoden. 
Besonders hervorgehoben werden die verschiedenen physikalischen Eigen
schaften der einzelnen Gesteine und Mineralien. Geologe und Bergmann 
sollen aus den Darlegungen nicht lernen, selbst die Methoden im  einzelnen 
durchzuführen, sondern die nötigen Kenntnisse schöpfen, um entscheiden zu 
können, welche der geophysikalischen Methoden er fü r seinen speziellen Fall 
anwenden soll, und was er von den einzelnen Methoden erwarten darf. Die 
L ite ra tur über die einzelnen Methoden is t zu groß, dam it sie ein nicht als 
Fachmann in  der Geophysik Ausgebildeter übersehen kann. Die wichtigeren 
Werke, auch manche deutsche, sind angeführt. So w ill die vorliegende Über
sicht ein Wegweiser über die Möglichkeiten und Grenzen der geophysikalischen 
Methoden sein.

M it Sorgfalt sind nicht Beispiele nur aus einem engbegrenzten Gebiete, 
sondern von den verschiedenartigsten Lagerstätten der ganzen W elt aus
gewählt und in klaren Zeichnungen wiedergegeben. Erich  K aiser.

P. Krusch : D e r  D i a m a n t  a m  E n d e  s e i n e r  H e r r 
s c h a f t .  Vorkommen, Verwendung und Marktlage. (Zs. prakt. Geol. 40
1932. 65.)

Durch Überproduktion infolge Entdeckung neuer Lagerstätten und durch 
katastrophale Abnahme der Kau fkra ft aller Völker is t der unbeschränkte 
Herrscher aller Edelsteine gestürzt worden. Auch in der Industrie hat der 
Diamant vie l an Bedeutung verloren. Für die Carbonados hat man vie l b il
ligere Ersatzmittel gefunden. 1930 betrug die W eltproduktion 6 973 000 Karat, 
wovon 6 816 520 auf A frika und der kleine Rest von 156 480 Karat auf B ri- 
tisch-Guyana, Brasilien, Indien, Borneo und Neusüdwales entfällt.

Die Diamantendistrikte werden in der Reihenfolge ihrer Bedeutung auf 
dem W eltm arkt besprochen. Die Südafrikanische Union, welche bisher die 
Führung auf dem M arkt hatte, käm pft je tzt um ihre Vorrangstellung, ja um
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ihre Existenz. Die zukünftige Entwicklung des Diamantenbergbaus bedingt die 
Existenz des Staates und der dortigen Weißen, die ausschließlich vom Bergbau 
abhängt. Sollten die dortigen Diamant- und Goldgruben geschlossen werden 
müssen, so hätte dies die Aufgabe Südafrikas durch die Weißen zur Folge.

Eingehend w ird die Marktlage besprochen. Das Diamantensyndikat h ielt 
den Rohmaterialienpreis hoch, obgleich der Absatz bedeutend zurückging. 
Die lange Dauer der Wirtschaftsdepression hat aber einen weiteren Nachlaß 
des Absatzes gebracht. M it dem Verbrauch an Industriediamanten kann man 
immerhin noch zufrieden sein und in  Zukunft ist nach neuer Verwendung zu 
suchen. M . H eng lein .

Steinar Foslie, C. W . Carstens, Odine D o m aas : J o h a n  H. L. 
v o g t .  (Norsk geologisk tidsskrift. X I. 1932. H. 3 - 4 .  437-466. Norwegisch.)

Zwei Vorträge (Foslie, Carstens) behandeln die Forschertätigkeit
J. H. L. V ogt’s ( t  3. Jan. 1931). Sie werden durch ein bibliographisches Ver
zeichnis — mehr als 200 Nummern umfassend — vervollständigt. (Nach der 
Ausarbeitung des Verzeichnisses erschien „O n the average composition of 
the earth’s crust etc.“  — s. Ref. dies. Jb. Vielleicht erscheinen demnächst 
weitere posthume Arbeiten?) O la f A n to n  Broch.

A. Magmatisch bedingte Lagerstätten.
(Magmatische Abfolge.)

Liquidmagmatische Lagerstätten.
W i l l i a m s ,  A l p h e u s  F .: The Genesis of Diamond. (2 Bde. 676 S. M it

221, z. T.' farbigen Taf., vielen Abb. u. Tab. i. Text. [Ernest Benn Ltd .
Bouverie House, Fleet Street, London E. C. 4. Preis L  4. .]) —  Vgl.
Bespr. CB1. Min. 1932. A. 286—288.

B e t e c h t i n ,  A .: Some features of the prim ary p latin ores of Ural. (Mining
Journ. Moscow. 106. Nr. 1. 1930. 152—161. Russisch.) — Vgl. Ref. dies.
Jb. 1932. I. 344—346.

E. Sam pson: M a g m a t i c  c h r o m i t e  d e p o s i t s  i n  S o u t h -  
e r n A f r i c a .  (Econ. Geol. 27. 1932. 113—144.)

Verf. behandelt die C h r o m i t e r z e  im B u s h v e l d - K o m p l e x  
und im „ G r e a t D y k  e“ , die er als hervorragende Vertreter der rein liqu id
magmatischen Chromlagerstätten, ohne spätere autometamorphe oder son
stige pneumatolytisch-hydrothermale Umbildung bezeichnet. Chromit ist hier 
einer der ältesten Gemengteile, ungefähr gleichaltrig m it den ältesten Sili
katen O livin oder Augit. Nach einer kurzen Darstellung der geologisch-petro- 
graphischen Verhältnisse beider Gebiete werden folgende chromitführende 
Typen eingehend nach Mineralbestand, Ausscheidungsfolge und Struktur, 
besonders auch mikroskopisch beschrieben:

1- I n  a u g i t f r e i e n  D u n i t e n  (Onvcrwacht- und Mooihoek Pla- 
tin-Pipe im  Bushveld; Lala Panzi i. Great Dyke). Chromit als Zwi
schenmasse zwischen Olivinkörnern, seltener als hypidiomorphe Kör
ner in Olivin.
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2.  ̂n ß r o n z i t  f ü h r e n d e n  D u n i t e n  u n d  H a r z b u r -  
g i t  e n (Onverwacht und Mooihoek Platin-Pipe im  Bushveld. Lala 
Panzi i. Great Dyke). Idiomorphe Chromitkristalle, an den Grenzen 
O livin-Bronzit oder nur Bronzit. Bronzit verdrängt den Olivin.
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3a. O l i v i n f ü h r e n d e r  C h r o m i t i t  (Lala Panzi i. Great Dyke). 
Idiomorphe Chromitkörner, kettenartig aneinandergereiht, in  Bron- 
zitit.

3b. O l i v i n f r e i e r  C h r o m i t i t  (Grootboom-Chrom-Mine, Mooi- 
hoek-Chrom-Mine, Bushveld). Idiomorphe Chromitkristalle ketten
artig aneinandergereiht in  Bronzitkörnern, an deren Rand dichter. 
C h r o m i t b r o n z i t i t  (Mooihoek-Mine, Jagdlust, Olifantsriver 
im  Bushveld). Zwischenmasse zwischen Bronzitkörnern.

5- P l a g i o k l a s f ü h r e n d e r  S u l f i d p y r o x e n i t  [„Meren- 
sky-Reef“ ] (Forest Hill-Platinmine). Idiomorphe Chromitkristalle in 
Labradorkörnern; Bronzit is t chromitfrei.

6- C h r o m i t - N o r i t  (Dwars-River i. Bushveld). Idiomorphe Chro
mitkörner, kettenartig aneinandergereiht, in  Labrador. Bronzit ist 
chromitfrei.

Im  „Merensky-Reef“  (Typ 5) sind sehr chromitreiche Bänder und Schlie- 
ren, in denen Chromit andere Strukturen aufweist. Die Chromitkörner sind 
z' T. tief resorbiert und es sieht so aus, als ob sie nicht in situ kristallisiert 
seien, sondern g rav ita tiv  abgesunken und dabei z. T. wieder aufgelöst worden 
wären.

Die graphische Darstellung des Mineralbestands und der Ausscheidungs- 
i°lge der sechs angeführten Typen gibt vorstehende Tafel wieder.

H . Schneiderhöhn.

W . H . T y le r: C h r o m i t e  i n  t h e  S u d an .  (The Mining Magazine. 
47. 1932. 83—88.)

C h r o m i t  in  der Provinz Kassala, 600km  vom Port Sudan entfernt, 
kommt in Serpentin und in  aus ihm  hervorgegangenen Talk-Carbonat
gesteinen als Linsen vor. Die Vorkommen werden weiter aufgeschlossen.

H . Schneiderhöhn.

P .J .  Shenon: A m assive  s u lp h id e  d e p o s it o f h y d ro th e rm a l 
0 r ig in  in  S erpen tine . (Econ. Geol. 27. 1932. 597—613.)

Es sind linsenförmige hintereinandergereihte Erzkörper an der Grenze 
zwischen einem stark veränderten Grünstein und Serpentin. Sie bestehen 
aus Kobaltglanz, Zinkblende, Kupferkies m it Cubanitlamellen, Magnetkies, 
Serpentin, Epidot, Quarz und Kalkspat, die Erze sind stark durchbewegt. 
Hie Zusammensetzung is t sehr unregelmäßig, doch soll der Kupfergehalt 
4er Fördererze 14 % betragen. Nach der Paragenesis handelt es sich entweder 
um einen den in t ru s iv e n  K ie s la g e rs tä t te n  nahestehenden Typ, oder 
es liegt eine dislokationsmetamorph stark ummineralisierte Lagerstätte vor.

. n f a l l s  is t sie nicht „hydrothermal“ , wie Verf. in  falscher Anwendung 
dleses Begriffes meint. H . Schneiderhöhn.

"*• L. G illson: Genesis o f th e  i lm e n ite  deposi ts  of  St. U rb a in , 
B o u n ty  C h a r le v o ix , Quebec. (Econ. Geol. 27. 1932. 554—577.)

Im  Anorthosit sind Imprägnationen und Gängchen und Linsen von 
^  m en ite rzen . Sie sind in  zwei Richtungen angeordnet. Neben Ilmenit, 

r m it Eisenglanz verwachsen ist, kom m t stellenweise R u til vor, ferner

N. Jahrbuch t. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  12
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untergeordnet Pyrit, Magnetkies und Kupferkies. Magnetit fehlt ganz. Ver
knüpft m it diesen Erzen sind Phlogopit, Apatit, Turmalin, Sapphirin, Quarz, 
Spinell, Zoisit, Chlorit, Sericit, Serpentin, Carbonate und Zeolithe. V e rl 
regt sich über diese Paragenese sehr auf, bespricht jedes einzelne (!) Mineral 
in  bezug auf seine vermutliche Bildung, wobei er natürlich zu einem völlig 
divergierenden B ild kommt. E r m erkt gar nicht, daß es in  großen Zügen 
dieselben Vorkommen und dieselben Paragenesen sind (abgesehen natürlich 
von Ilm enit s ta tt Magnetit) wie die jüngsten Paragenesen in  den Lagerstätten 
des Kiruna-Typus. Ein rein liquidmagmatisches Kristallisationsdifferentiat, 
wie man früher glaubte, liegt in den Lagerstätten nicht vor, wohl aber handelt 
es sich ganz offensichtlich um ab ge preß te  E rz in je k t io n e n , m it denen 
ja  stets größere Mengen pneumatolytischer und selbst hydrothermaler Lösungen 
verknüpft sind. H . Schneiderhöhn.

Pegmatite als ßohstoffträger.
F r ie d r ic h ,  Othmar: Eine alte, pegmatitische Erzlagerstätte der Ostalpen

(Dies. Jb. Beil.-Bd. 65. A. 1932. 479-508. M it 3 Taf. u. 1 Textabb.)

J. L. Stuckey: C y a n ite  de po s its  o f N o r th  C a ro lin a . (Econ. 
Geol. 27. 1932. 661—674.)

D is th e n  kommt weitverbreitet in  Gneisen oder kristallinen Schiefern 
des Staates Nordkarolina vor, eingesprengt oder als rundliche Massen und 
Linsen zusammen m it Quarzgängen und Pegmatitgängen. Die disthen- 
fiihrenden Gneise enthalten neben den üblichen Gneismineralien besonders 
vie l Granat. Die Quarz-Disthenmassen enthalten noch A lb it, B io tit, Muscovit 
Granat, Turmalin, Korund, Graphit. — Eine größere Anzahl von Typen 
und Fundpunkten der beiden Arten w ird genauer beschrieben. Sie scheinen 
alle aus p e g m a tit is c h -p n e u m a to ly t is c lie n  Lö sun ge n  und Durch
gasungen zu stammen.

Zurzeit w ird kein Vorkommen ausgebeutet, doch is t die Errichtung 
einer Aufbereitung beabsichtigt, um Disthen als hochfeuerfesten Rohstoff 
zu gewinnen. H . schneiderhöhn.

Ph. K rieg er: A n a s s o c ia tio n  o f g o ld  and u r a n in ite  f r o m  
C h ih u a h u a , M exico . (Econ. Geol. 27. 1932. 651_660.)

Die G o ld -U ra n p e c h e rz -G ä n g e  setzen in  schwarzen, wahrscheinlich 
unterjurassischen Schiefern auf, entlang dem K ontakt zu Porphyrgängen. 
Kleine Seitentrümer gehen in beide Gesteine. Eruptivgänge und Erzgänge 
sind langdurchhaltend. Ihre Füllung besteht aus Quarz, Kalkspat und etwas 
Feldspat, dazu Pyrit, Pechblende, Gold und etwas Magnetit. Pechblende 
kommt in  Kristallen oder Kristallaggregaten von mikroskopischer K leinheit 
bis zu mehreren Zentimeter Größe vor. Formen meist 100, auch 111. Sie 
is t augenscheinlich etwas jünger als Pyrit. E in  Debye-Scherrer-Diagramm 
wird gegeben. Gold findet sich als Freigold im  Quarz oder im  Uranpecherz 
als Ausfüllung kleiner Spalten, auch als jüngste Generation in  Spaltrissen 
des Kalkspats. Die Gänge sind p e g m a tit is c h  m it hydrothermaler Ab- 
klingung. H . Schneiderhöhn.
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Kontaktlagerstätten.
N. Nakovnik: C u p p e r-M a g n e tite  Depos i t s  in  th e  N B  B a l- 

' l a c ^  Land . (Bull, of the United Geol. Prosp. Serv. of USSR. 50 Nr. 79. 
en*§ rad  1931. 1189—1196. Russisch m it engl. Zusammenfassung.)

Verf. untersuchte das unmittelbar nördlich vom Balchasch-See liegendes 
Gebiet auf Kupfererze. Es w ird im  S von dem genannten See, im  0  vom 

hiß Bakanas und im  W  vom Fluß Tokraun begrenzt. Das Gebiet stellt 
ein stark denudiertes Bergland dar, dessen heutige Oberfläche zum See ge- 
®eigt ist. Es is t eine wüstenartige Steppe m it dürftigem Pflanzenwuchs.

°rdlich des Balchasch;Sees, etwa in der M itte von beiden erwähnten Flüssen, 
kommt eine Reihe Meiner sog. Sajak-Berge, die ca. 200 km2 einnehmen. Diese 
®erge bilden bis zu einem gewissen Grade eine Oase in der Wüste. Im  Jahre 
1930 wurden hier alte Grubenbauten des legendären Volkes „Tschudj“  entdeckt.

Im  Gebiet treten hauptsächlich geschichtete geschieferte vulkanische 
Tuffe, Tuffbreccien, Kalksteine und Marmore auf. Die Fauna aus Spirifer 
ex gr. tornaecensis, Productus alternatus n. sp., Pr. burlingtonensis H all  
läßt den ganzen Tuffkomplex zum Untercarbon stellen. Die genannten 
Ablagerungen liegen flach (20—30°). Im  Sajak-Gebirge werden zwei W NW — 
OSO streichende Antiklinalen angedeutet. In  den Tuffkomplex intrudierten 
Granodiorite und Quarzdiorite, die ein kompliziertes System von Apophysen, 
Stöcken und Gängen bilden. Infolge der Kontaktw irkung des Magmas auf 
die Tuffolge wurde diese (hauptsächlich Kalke) der thermalen und pneu
matolytischen Metamorphose ausgesetzt. Unm ittelbar in  der Kontaktzone 
der Intrusiv- und Sedimentgesteine treten Magnetit-Kupfererze auf. In  einiger 
Entfernung von der Intrusion kommen Skarnbildungen und noch weiter 
Marmore m it Einsprengungen von Granat und Kupfersulfiden und dann 
reine Marmore vor. Es wurden auch die D ioritporphyrite metamorphosiert, 
die im  Kontakt m it den Sedimenten in Epidosite umgewandelt wurden.

Eie Magnetit-Kupfererze bilden Gänge, Nester und Stöcke. Die einzelnen
rzkörper sind bis 20 m mächtig und von 5—50 m lang. Die Erze stellen 
mpakte Massen des Magnetits dar, welche mehr oder weniger stark durch 
öplergrün und Kupferblau gefärbt sind. Die Korngröße des Magnetits 

h' bWankt zw’scEen 0,1 und 3 mm. Die mikroskopischen Untersuchungen 
en in den Erzen außer den genannten Mineralien noch Häm atit, Chalkosin, 

is tr^ ' ’ unt  ̂ Quarz nachgewiesen. Die Ausseheidungsfolge der Mineralien
V , Magnetit, Quarz, Kupfer und Carbonate. Die beschriebenen
p q . ^Inisse wurden auf drei Vererzungsfeldern beobachtet. Das vierte 

zeigt gewisse Abweichungen in  der Vererzung. Die Sulfide des le tzt
genannten Feldes zeichnen sich durch einen bedeutenden Gehalt an As aus.

er Gehalt der Magnetite an P, S, As und Sb ist im  allgemeinen gering. Der 
de^ ™ ^ 6 ^VPfergehalt in  den Magnetit-Kupfererzen beträgt 10,94 % und 

1 e'Gehalt 65,69 %. Das Sajak-Vorkommen erweist sich als eine Kontakt- 
l^^natiönslagerstätte und verdient wegen der Größe seiner Erzfelder, Rein- 

seiner Erze und des Fe- und Cu-Gehalts eine große wirtschaftliche Be- 
aChtmS- N . P o lutoff.

I I .  12
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Takeshi Ich im ura: N otes  on th e  t i ta n ife ro u s  m a g n e tite  
d e p o s its  o f S h ö -E n p 6-Tö ,  Chosen (K orea). (Mem. of the Faculty 
o f Sei. and Agr., Taihoku Imp. Univ. 3. 1931. 249—265. M it 4 Taf.)

Die kleine Insel Shö-Enp6-Tö liegt südlich der etwas größeren Insel 
Dai-Enp6-Tö und beide südlich Ryütöho. Die Insel besteht aus metamorphen 
Gesteinen, die vermutlich aus cambro-ordovicischen Sedimenten entstanden. 
D ie Lagerstätten des titanhaltigen Magnetits liegen etwa in  der M itte der 
Insel in  Hornblendeschiefern, die ursprünglich unreiner K a lk  waren. Die 
Metamorphose wurde verursacht durch die gewaltige Intrusion von Graniten, 
wie sie auf den benachbarten Inseln im  N  festgestellt werden konnten. Die 
Erzförderung erfolgte vermutlich im  Anschluß daran in der jüngeren Kreide. 
Das Auftreten von vorwiegend lainprophyrischen Gesteinsgängen in  un
mittelbarer Nähe des Erzsills läßt vermuten, daß beide dem gleichen Magma 
entstammen. Als dieses Muttermagma w ird der Granit von Dai-Enpö-Tö 
angesehen.

Die Erze bestehen aus Magnetit, Ilm enit, Hercynit, Chlorit und sekundären 
Mineralien wie Diaspor, Goethit, L im onit und Häm atit. Bei Ätzungen po
lierter Anschliffe ergibt sich häufig eine netzartige S truktur des Ilmenites, 
während Magnetit in größeren Partien die Zwischenräume ausfüllt. Gelegent
lich erscheint der Ilm enit entlang der Spaltflächen des Magnetits. Aus dieser 
S truktur erhellt, daß die Abkühlung langsam erfolgte und daß der Ilm enit 
etwa zu gleicher Zeit m it dem Magnetit auskristallisierte. Die Ansicht gründet 
sich besonders auf Versuche von M. K amiyama  (Journ. Geol. Soc. Tokio. 
36. 1928. 28. Japanisch). Der Chlorit is t auf Grund seiner optischen Eigen
schaften wohl ein Klinochlor. E r bildete sich zuletzt. Im  Original sind noch 
15 Analysen dieser Erze gegeben (Mitsubish Iron and Steel Works anal.). 
Der m ittlere Fe-Gehalt beträgt 52,04 (44,80—53,60), der m ittlere Gehalt 
an T i0 2 20,66 (19,32—22,80). Einige Hundertstel Prozent S und P und etwa 
1%  Si02 werden ebenfalls angegeben. Hans H im m e l.

Pneumatolytische Lagerstätten.
Ernst Rothelius: E t t  b e s ö k  v i d  T e n n - W o l f r a m g r u v a n  

S a n  F i n x  i  n o r d v ä s t r a  S p a n i e n .  (E in Besuch in  der Zinn- 
Wolframmine von San F inx im  nordwestlichen Spanien.) (Teknisk T idskrift. 
59. Bergsvet. 1—8. M it lO A bb. Stockholm 1929.)

Die wichtigsten Arbeiten über Zinn- und Wolframlagerstätten der iberi
schen Halbinsel rühren von Calderon (Bol. Soc. Esp. de Hist. Nat. 1901. 
I. 231), von Preiswerk (Zs. prakt. Geol.) und von D örpinghaus (Archiv 
fü r Lagerstättenforschung, H. 16. 1914 und Metall u. Erz. 1914. 297—393) 
her. Durch die vorliegende Arbeit w ird ein weiterer Beitrag geliefert. Im  
nordöstlichen Spanien kommen ältere kristalline Schiefer (m it untergeordneten 
Einlagerungen) und paläozoische Sedimente in  weiter Verbreitung vor. Sie 
werden vielfach von größeren und kleineren Granitstöcken durchsetzt, in  
deren Gefolge Zinnerze auftreten. Es handelt sich um Z innerzgänge im  
Randbereich von Graniten und im  Nachbarbereich der den Granit umgeben
den Schiefer. Die pneumatolytisch gebildeten Mineralien sind: Zinnerz,
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Wolframit und Scheelit. Verf. beschäftigt sich u. a. m it den bergbaulichen 
baumethoden in  der Mine und m it den Anreicherungsmethoden der Erze, 

roduktion und W irtschaftlichkeit werden knapp gestreift.
Rudolf Schreiter.

Pneumatolytisch-hydrothermale Ubergangslagerstatten.
^ a l ° >  T a k e o :  Inesite as a characteristic gangue mineral of the tertiary 

gold-silver veins found in  the province of Idzu. (Journ. Geol. Soc. 
Tokyo 1930. 37. 35—38.) — Kurzer Ausz. in  Japan. Journ. of Geol. 
and Geogr. 8. Tokyo 1931. (30.)

Leopold Reinecke and W . G. A. Stein: O re  b o d i e s  o f  t h e  
P i l g r i m s  R e s t  G o l d f i e l  d. (Trans, geol. soc. of S. Africa. 32. Johan
nesburg 1929. 63—86. M it 1 Taf.)

Das Pilgrims Rest-Goldfeld, das 1872 entdeckt wurde, liegt im  östlichen 
Transvaal ungefähr 320 km  ONO von Johannesburg am hier bis 600 m hohen 
Drakensberg-Steilabfalle („escarpment“ ). Die wirtschaftlich verwertbaren 
Goldlagerstätten liegen in  den basalen Schiefern der Pretoriaschichten, 
direkt über den „Dolom ite Series“  und in  diesen selbst. Dies Goldvor
kommen is t herzuleiten aus der Intrusion eines Granit,,batholithen“  in 
die Sedimente des Transvaal-Systems. Die Lösungen m it den Erzbestand
teilen bewegten sich auf Spalten sowohl im  Granit wie im  Sediment aufwärts. 
Din Teil des Goldes wurde auf den Brüchen, ein Teil durch Verdrängung be
stimmter Bänder in den Sedimenten abgesetzt. Gewisse steil einfallende Brüche 
und Falten w irkten als Grenzen fü r die Bewegung der Lösungen längs der 
bchichtflächen, wodurch dann die Form der Erzkörper gegeben war. Die 
Gestalt des Daches des intrusiven Granites unter dem Goldfelde hat sicher 
die Lage der Gruppen von Erzkörpern beeinflußt.

Sekundäre Teufenunterschiede infolge Lösung und Wiederabsatz von 
Gold m it deszendenten Tagewässern scheinen keine besondere Bedeutung 
zu haben. I n Dolomite eingelagerte Erzlagerstätten zeigen einen stärkeren 

Ulfluß sekundärer Anreicherung, so daß fast ganz allgemein veränderte 
omite m it verwertbaren Lagerstätten verknüpft sind.
Eingehende Spezialbeschreibung. Erich Kaiser.

Marcel Gysin: L e s  M i n e s  d ’ 
Schweiz. Geotechn. Serie. 16. Liefg. 193<

G o n d o. (Beitr. z. Geol. d.

Die Goldminen von Gondo liegen an der Nordwestflanke des Camozell- 
, ^ ns’ am rechten Ufer des Tals von Zwischbergen, ca. 1 | km  südlich Gondo 
.. a^ s)- Die Lagerstätte besteht aus einer Serie goldhaltiger Quarz-Pyrit- 

§ange m it annähernd paralleler Streichrichtung von NNW —SSE bis NW —SE 
uu einem östlichen Einfallen von ca. 80°. Es konnten insgesamt 17 verschie- 

ene Erzgänge festgestellt werden, von denen mehrere in früheren Zeiten 
^gebau t wurden.

. Dagerstätte liegt im  untersten Penninikum, vorzugsweise im  A nti- 
öOnogneig. Teilweise erstreckt sie sich auch noch in  die darüber liegenden 
Mesozoischen Kalkschiefer und in  die Lebendundecke.
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Bei der petrographischen Beschreibung werden Antigoriogneis und 
Lebendungneis zusammengefaßt. Darin werden unterschieden: Plagioklas
gneise, Plagioklas-Mikroklingneise und Mikroklingneise. Der Kalkschiefer
komplex (Schistes lustrés, Bündnerschiefer, Trias-Lias) w ird in  drei Stufen 
eingeteilt, in  eine untere, obere (ältere) und eine m ittlere (jüngere). Der ganze 
Komplex hat eine Mächtigkeit von ca. 60 m und stellt die Sedimentsynklinale 
zwischen Antigoriodecke und Lebendundecke dar.

Verf. g ibt eine Detailbeschreibung der wichtigsten Gänge. Der Goldgehalt 
schwankt zwischen 0 und 50 (Max. 97,5) g/Tonne, der Silbergehalt zwischen 
0 und 200 (Max. 520) g/Tonne.

Die Brzgänge von Gondo gehören der Vererzungszone am Südfuß der 
zentralen pennischen Alpen an. Diese hat in der Schweiz die Lagerstätten 
Alpe Formazzola und Gondo, in Ita lien Val Antigorio (Crodo), Val Antrona, 
Valle Grande, Val Anzasca (Pestarena), Val Sesia und Val d ’Evançon ge
schaffen.

Die Tatsache, daß die Gänge von Gondo im  Antigoriogneis sowohl als 
auch im  Lebendungneis und in  den Schistes lustrés zu finden sind, veranlaßt 
Verf. zur Annahme tertiären (alpinen) Alters.

Eine Studie über die W irtschaftlichkeit des Abbaues kommt zum Schluß, 
daß die Abbaukosten nur zu ca. J durch den Goldgehalt der Erze gedeckt 
würden. W . Minder.

Hydrothermale Lagerstätten.
1 .  B i l d u n g .  A l l g e m e i n e s .

G. M. Schwartz: M ic ro sc op i c  c r i te r ia  o f hypogene  and super- 
gene o r ig in  o f ore m in e ra ls . (Econ. Geol. 27. 1932. 533—553.)
I. K r i t e r ie n  fü r  B ild u n g  aus a s z e n d e n t-h y d ro th e rm a le n  Lösungen.

Z u v e r lä s s ig  s in d :
1. Korngefüge m it verwachsenen und ineinandergreifenden Körnern.
2. Feine Verwachsungen nach kristallographisclien Richtungen, die 

n icht durch \erdrängung entstanden sind; Entmischungsgefüge.
3. Gruppenweise Verdrängung, wobei ein Mineral durch mehrere andere 

gleichzeitig verdrängt wird.
4. Lamellare Paramorphosenstruktur im  Kupferglanz, Schrumpfungs

risse in  Kupferglanz.
5. Eisenoxyd in  der Eisenglanzform.
6. Verwachsungen von Erzmineralien, von denen eines oder mehrere 

gewöhnlich aszendenten Ursprungs sind.
7. Verwachsungen von Erzmineralien m it Sericit oder einem anderen 

typisch hydrothermalen Silikat.
8. Mineralien, die Elemente enthalten, welche unter deszendenten 

Bedingungen abwandern.
9. Die Gegenwart eines Elements, das in älteren Generationen nicht 

vorhanden ist.
10. Mineralien, die älter als sichere aszendente Mineralien oder ihnen 

gleichaltrig sind.
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H . Mineralien, die sich nur bei höheren Temperaturen bilden (Magnet
kies, Magnetit, Arsenkies).

O ft a n w e n d b a r, aber n ic h t  in  a lle n  F ä lle n  z u v e r lä s s ig  s in d :
1- Grobkörnigkeit oder Auftreten von Kristallen.
2. Abwesenheit von Verdrängungsresten.
3. Einschlüsse in  vermutlich aszendenten Mineralien sind ebenfalls 

aszendent.
4- Wenn dieselben Mineralien Nebengestein und Erzmineralien ver

drängen.
5. Das Fehlen von typischen deszendenten Mineralien.
6. Paragenese m it Mineralien, die unter Oberflächenbedingungen nicht 

stabil sind.
1. Verdrängung von Gangarten.
8. Fehlen von Verdrängungen in  gewissen Fällen oder Fehlen gewisser 

deszendenter Mineralien, z. B. rhombischer Kupferglanz.
N ur se lten anw endbar oder übe rh a u p t n ic h t zuverläss ig  s ind:

1. Zerbrochene Mineralkörner, m it Gangarten und Erzen verkitte t.
2. A uf Gleichaltrigkeit deutende Verwachsungsgrenzen.
3. Graphische und myrmekitische Verwachsungen.
4. Unregelmäßige Verdrängung und Verdrängung unabhängig von 

Rissen.
5. Korrodierte und gerundete Verdrängungsreste.
6. Starker Wechsel in  Größe, Habitus und Verteilung eines Minerals 

[? scheint fü r das Gegenteil zu sprechen. Ref.].
7. Die Anwesenheit aszendenter und leicht verwitterbarer Mineralien 

nahe der Erdoberfläche.
8. Eine kontinuierliche Verdrängungs- oder Absatzreihenfolge.

K r i te r ie n  fü r  B ild u n g  aus de szenden ten  Obe r f l äc he nwä ss e rn
der  O x y d a t i o n s -  u n d  Zem en ta t i onszone .

Zuverlässig  s ind:
1- Bestimmte Verdrängungsreihenfolge (besonders bei Cu-Fe-Sulfiden 

und Cu-Sulfiden).
2- Verdrängung durch fiederförmige und verästelte Aggregate.
3. Dünne Überzüge von wahrscheinlich deszendenten Mineralien.
4- Rußförmiger Kupferglanz, rhombischer Kupferglanz.
h- Typische Oxydationsmineralien (Malachit, Brauneisen usw.) zu

sammen m it Sulfiden.
6- Wenn die verdrängungsfähigen Mineralien (z. B. Buntkupfer im  Ver

gleich zu Kupferkies) stärker zersetzt sind.
7. Selektive Verdrängung.

O ft a n w e n d b a r, aber n ic h t  in  a l le n  F ä lle n  z u v e r lä s s ig  s in d :
U Verdrängung entlang Rissen, Spaltrissen, Korngrenzen, Verdrän

gungsnetzwerk.
2. Schmale allseitige Umhüllung beim Beginn der Verdrängung.
3- Traubig-nierige und konzentrisch-schalige Texturen.
4. Zackiger Verlauf der Verdrängungsgrenzen.
3- Kaolin.
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6. Fehlen carbonatischer Gangarten.
7. Viel Kupferglanz, der fre i is t von Buntkupfer.
8. Gewisse Sulfide, die besonders häufig in  den obersten Zonen Vor

kommen.

9. Verdrängung nur an porösen oder etwas oxydierten Erzpartien.
N u r  se lte n  a n w e n d b a r oder  ü b e rh a u p t n ic h t  z u v e rlä s s ig  s in d :
1. Unregelmäßige Risse m it Kupferglanz oder kleine Körner von Kupfer

glanz. „M etakolloid-Textur“ .
2. Eckige Verdrängungsreste anderer Sulfide in  Kupferglanz.
3. Gips zusammen m it Kupferglanz.
4. Quarz in der Mittelebene von Kupferglanztrümchen.

Die einzelnen Punkte werden kurz besprochen, unter Anführung des 
hauptsächlichsten, meist amerikanischen Schrifttums. [Manche der obigen 
„K rite rien  sind anfechtbar. Eine ausführliche Erörterung erfolgt im  Bd. I  
des „Lehrbuchs der Erzmikroskopie“ . Ref.] H . Schneiderhöhn.

W . H . Newhouse: The c o m p o s itio n  o f ve ins  S o lu tio n s  as show n 
b y  l iq u id  in c lu s io n s  in  m in e ra ls . (Econ. Geol. 27. 1932. 419—436.)

Die kritische und analytisch-exakte Untersuchung der F lü s s ig k e its 
e insch lüsse  in  M in e ra lie n  von  E r z la g e r s t ä t t e n  is t eines der besten 
M ittel, die Zusammensetzung m in e ra lb i ld e n d e r  Lösungen  zu erfahren. 
Zunächst muß man sorgfältig primäre von sekundären Einschlüssen aus
einanderhalten. Dies is t in  manchen Fällen sehr schwierig, in  den meisten 
aber durchaus eindeutig. Verf. g ib t eine ziemlich vollständige Sammlung 
der Schrifttumsangaben über die Zusammensetzung solcher primären Flüssig
keitseinschlüsse in  Erzgangmineralien. Es geht daraus hervor, daß NaCl der 
häufigste und verbreitetste Bestandteil der Einschlüsse in sulfidführenden 
Lagerstätten ist. Eingehend werden große Flüssigkeitseinschlüsse in Blei
glanz und Zinkblende aus den Mississippi-Lagerstätten und ihre Zusammen
setzung behandelt. Sie enthalten etwa 12—25 g NaCl und etwas CaCl2 auf 
100 ccm H 20 . Andere Einschlüsse von ähnlicher Zusammensetzung finden 
sich in Bleiglanz von Freiberg, Leadville, Colo und von anderen ganz ein
deutig hydrothermalen Lagerstätten. Verf. n im m t dies als starken Beweis
grund fü r die h y d ro th e rm a le  E n ts te h u n g  der M is s is s ip p i-B le i-Z in k -  
L a g e rs tä tte n ,  die ja  auch aus mancherlei anderen Gründen die wahrschein
lichste ist. — Die überaus weite Verbreitung von Alkalichloriden als E in
schlüsse in Sulfiden deutet darauf hin, daß die Metalle in  den erzführenden 
Lösungen meist als Chloride vorhanden waren. Auch dies steht m it einer 
Anzahl anderer Befunde und Experimente in  guter Übereinstimmung.

Verf. kündigt weitere mehr quantitative und spektrographische Unter
suchungen auf diesem wichtigen Gebiet an. H. Schneiderhöhn.

H . V . W arren and R. W . Loofbourow: The occur rence and 
d is t r ib u t io n  o f th e  p rec ious  m e tá is  in  th e  M o n ta n a  and Id a h o  
M ines R u b y ,  A riz o n a . (Econ. Geol. 27. 1932. 578—585.)

Der Au- und Ag-Gehalt der Erze läu ft parallel m it dem Cu-Gehalt, und 
zwar findet er sich in Fah le rz ,  nicht im  Kupferkies. P y rit und Blende sind
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frei von Edelmetallen, Bleiglanz füh rt nur Silber. Der Silbergehalt des Fahl
erzes erreicht bis 4%  Ag, dazu kommt etwa 15 g Au/t.

H . Schneiderhöhn.

W . V. W arren and R. W . Loofbourow: The occu r rence and 
D is tr ib u t io n  o f s ilv e r  in  th e  S ilv e r  K in g  C o a lit io n  M ines , Pa rk  
Ci t y ,  U ta h . (Econ. Geol. 27. 1932. 644—650.)

Silber t r i t t  in  Bleiglanz im  Verhältnis 1 Ag : 500 Pb und im  Fahlerz 
im Verhältnis 1 Ag : 10 Cu auf. Das Verhältnis Bleiglanz : Fahlerz im  Erz 
ist so, daß das Silber sich etwa zu gleichen Teilen auf beide Erzmineralien 
verteilt hat. Die anderen Erzmineralien Pyrit, Zinkblende und Enargit ent
halten kein Silber. H - Schneiderhöhn.

H . V. W arren: R e la t io n  be tween  s i lv e r  c o n te n t and  te tra h e -  
d r i te  in  th e  ores of  th e  N o r th  Cananea M in in g  Co., Cananea Sonora,  
M exico. (Econ. Geol. 27. 1932. 737-743.)

Ag und Au laufen parallel m it Cu, sind aber nur an Fahlerz gebunden, 
nicht an Kupferkies. Fahlerz enthält 7,25% Ag. Bleiglanz enthält auch 
Silber, das aber in  Form kleiner Einschlüsse von Fahlerz vorkommt und 
nur 0,05% beträgt. H - Schneiderhöhn.

A. Holter: F o r s k j e l l i g e  t id e rs  t e o r i e r  om sö l v f o re k o m s te ne  
pä Kon gsbe rg  og s a m m e n lig n in g  m ed e r f a r i n g e r  f r a  de senere ärs 
d r i f t .  [Die Theorien verschiedener Zeiten betreffs den Silbervorkommen bei 
Kongsberg m it den Erfahrungen der letzteren Jahre zusammengehalten.] 
(Tidsskrift for kjem i og bergvesen. 1931. [1.] 2—16. Oslo 1931. Norwegisch.)

Es werden alte und neue Theorien über die Bildung der Silbervorkommen 
hei Kongsberg besprochen und k ritis ie rt. Es w ird angedeutet, daß unter den 
Faktoren, welche bei der Ausfüllung der Silberverbindungen wirksam waren, 
auch die Wärmeleitung des Nebengesteins berücksichtigt werden muß.

Olaf Anton Broch.

A. Holter: S ö l v fo r ek o m s te ne  pä Kongsberg .  [Silbervorkommen 
hei Kongsberg.] (T idsskrift for k jem i og bergvesen. 1931. [6.] 93—95. Oslo 
1931. Norwegisch.)

Es w ird eine weitgehende Analogie zwischen den Silbervorkommen bei 
Kongsberg und denjenigen im  Kobalt-D istrikt, Ontario, behauptet. Es w ird 
u. a. hervorgehoben, daß die Gänge silberarm sind, wo sie basische Gesteine 
durchsetzten. Verf. scheint jede M itw irkung der Kiese der „Fahlbänder“  bei 
der Ausfüllung von Silberglanz und Silber leugnen zu wollen.

Olaf Anton Broch.

R- Stören: K o b o lt-n ik k e l-g e d ig e n ts ö lv g a n g e r i  K on gsb e rg - 
d is t r ik te t .  [Kobalt-Nickel-Gediegensilbergänge im  Kongsberggebiet.] (Tids
skrift for kjem i og bergvesen. 1931. [6.] 95—97. Oslo 1931. Norwegisch.)

Gewisse Typen von gediegenem Silber aus dem Kongsbergvorkommen 
sind angeblich von einer dünnen Hülle m it Kobalt-Nickel-Mineralien um
geben. (In  welcher Weise dies festgestellt wurde, w ird nicht m itgeteilt.) —
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frÜÍ ! er. Í!íters in  Kongsbergerzen nachgewiesen. Es w ird eine Liste 
über frühere Berichte von Kobalt-Funden gegeben.

Olaf Anion Broch.

SÖ1Vet pá K o llg sb e rS - [Das Silber bei Kongsberg.] 
(T idssknft for kjem i og bergvesen. 1931. [2.] 33 -35 . Oslo 1931. Norwegisch.)

Es läß t sich eine zonare Verteilung der verschiedenen Erzvorkommen 
um den Drammens-Gramt (im  Oslo- [Kristiania-] Gebiet) erkennen. Die

verte ilen  Fmment  1 ^  lassei1 sich “ E in e n d  unter diese, zonar
erteilten, Erzvorkommen emordnen. Die Anwendung der Theorie der „zonal

d m in  ,stu z! demnach die Auffassung, daß die Silbervorkommen m it 
dem (permischen) Drammensgranit genetisch verknüpft sind.

O laf Anton Broch.

2 . I n t r u s i v - h y d r o t h e r m a l e  L a g e r s t ä t t e n .

am  Hú G' Fe"SUS° n and R - W ’ G annett: Go ld q u a r t z  ve in s  o f th e
i q ¿ gío o  o ™St r lC t ’ C a llfo rn ia - (U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 172 
1932. 139 S. M it 58 Taf. u. 46 Abb.)

D is trik t l n t r u s l v ' h y d r o t h e r m a l e n Go ldqua rzgä ng e  des Alleghany- 
D istnkts bilden die nördlichste Fortsetzung des berühmten 200 km langen 
Goldglanz-Systems des M o t h e r - L o d e  (Ref. dies. Jb. 1931. I I .  445—447) 
ie sind aber gegenüber den sehr gleichmäßigen Erzen der Mother-Lode- 

Lagerstatten durch das Vorkommen einzelner sehr reicher Erzfälle gekenn
zeichnet, während große andere Gangteile fast taub sind.

Die ältesten Gesteine sind ca rbon i sche  Sed imente,  die stark gefaltet 
und verworfen sind und in denen carbonische bis jurassische In t r u s iv a  
(Serpentine, Amphibolithe und Gabbros) liegen.. Große Massen von D e c k 
s c h i c h t e n  sind m Gestalt goldführender eocäner und miocäner Sande

Z Z Z r S  ^  Pl“  BaSaltlaVen “ d noch jüngerer Sand«:

Die G o ldgänge  werden seit 1853 abgebaut und haben bis heute Gold 
lm  ^ e.r t  von uber 80 Millionen Mark geliefert. Die Gänge streichen alle 
nordbch eine Gruppe fä llt steil nach 0, die andere steil nach W ein, die Gang- 
fullung beider is t aber gleich alt. Es sind 3 Mineralisierungsphasen vorhandeii:

1. Am ältesten is t die starke Nebengesteinsumwandlung, besonders die 
berpentmisierung der zahlreichen basischen und ultrabasischen Ge- 
s eine. E in  nennenswerter Absatz in  den Gangspalten war damit 
noch nicht verknüpft.

Pbase def  Quarzabsatzes, nebst kleinen Mengen von Arsenkies, P yrit 
it, Oligoklas und Schwerspat. Die Sulfide sind die ältesten Mine

ra len dieser Phase. — Gleichzeitig ging die Nebengesteinsumwandlung 
weiter unter Bildung von A lb it. g 3

3‘ S h  f u  Qn  IZ 3 l? le 2erbrochen- Carbonate, Sericit und Gold setzten 
n _ . ..D “  Nebengestein wurde weiter zersetzt zu Carbonaten 

und Sericit. Die jüngste Phase bilden kleine Trümchen von jungem 
Quarz und Chalcedon. 1 5
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Eine solche mehrphasige Mineralisationsgeschichte begünstigt das E nt
stehen re i che r  E r z f ä l l e ,  deren W ichtigkeit gerade in  diesem Bezirk sehr 
groß ist. Goldreiche Gangteile sind einmal da, wo der ältere Gangquarz zu 
®eginn der 3. Phase besonders stark zerbrochen wurde. Das is t besonders 
häufig da, wo der Gang im  Fallen und Streichen sich ändert, was er z. B. beim 
Herantreten an Serpentin gern macht. Zweitens treten goldreiche Erzfälle 
-auch noch da auf, wo vie l Arsenkies vorhanden ist, der anscheinend gold- 
ausfällend wirkte. Da er sich immer beim Durchsetzen des Ganges durch 
Serpentin anhäuft, is t damit ein zweiter Grund fü r die günstige W irkung des 
Serpentins als Nebengestein gegeben. Diese Zusammenhänge veranlassen zu 
der Erwartung, daß solche goldreichen Gangteile nach weiteren Tiefen immer 
wieder Vorkommen werden. — Aus einer eingehenden morphogenetisch- 
stratigraphischen Analyse des Gebietes w ird geschlossen, daß über den jetzigen 
Hangausbissen mindestens 3300 m Gestein seit der Gangentstehung abgetragen 
■wurden. Die Lagerstättenbildung hat sich also in Tiefen von ±  4 m km 
unter der damaligen Oberfläche abgespielt. H . Schneiderhöhn.

J. B. M ertie  j r . : A  geolog i c  reconnai ssance of  t he  Denn i son  
E o r k  D i s t r i c t ,  A laska.  (U. S. Geol. Surv. Bull. 827. 1931. 43 S.)

Es sind folgende Gesteinsglieder vorhanden:
P r äca m br i sch e  kristalline Schiefer m it gleichaltrigen In trus iv

gesteinen.
Pa läozoi sche Phyllite, Schiefer, Quarzite, Kalke und Grünsteine.
Carboni sche Konglomerate und Schiefer („Wellesley-Formation“ ).
Dazu devonische oder carbonische basische bis u l t r a ba s i s c he  

In tru s iv a  und mesozoische G ranitstöcke.
Einige Vorkommen von spä tc re ta c i s c h en  bis t e r t i ä r e n  Sand

steinen, Schiefertonen und Konglomeraten wurden gefunden. Große Bezirke 
werden von gleichaltrigen R h y o l i th -  u n d  D acitdecken eingenommen, 
denen noch j u n g t e r t i ä r e  R h y o l i t h - ,  D a c i t -  und Basa lts töcke gefolgt 
sind. Die breiten Talwannen sind m it fluvioglazialen Schichten diluvialen 
bis rezenten Alters eingedeckt.

Nutzbare Lagerstätten sind aus der Gegend noch nicht bekannt, Verf. 
§ ih t aber eine ganz wertvolle Darstellung der A n h a lts p u n k te  z u r A u f 
suchung  vo n  G o ld la g e r s t ä t t e n  in dem Gebiet, das im  Stromgebiet des 
goldberühmten Yukon-Flusses liegt. Mittlerweile is t in  diesem Goldgebiet 
immer mehr das Bestreben, von den Flußseifen ausgehend die primären Gold- 
Sange aufzusuchen und abzubauen. Es hat sich gezeigt, daß sie alle an die 
obersten Aufkuppelungen der Granite gebunden sind und von diesen auch ins 

ebengestein übersetzen. E in  bestimmtes besonders günstiges Nebengestein 
wurde noch nicht erkannt. Demnach sind Goldgänge in großen weit aus
gedehnten und deshalb schon tiefer denudierten Granitgebieten nicht zu er
warten, dagegen in  Gebieten, wo zahlreiche kleine Granitkuppeln gerade 
s°hon aus den Nebengesteinen herausschauen. Von solchen Gebieten strahlen 
natürlich auch die Flußseifen aus. Der Arbeit is t eine geologische Übersichts

arle 1 : 2 5 0  000 beigegeben. H . Schneiderhöhn.
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E. Böhne: D ie  K up fe re rz g än ge  v on  M i t t e r b e r g  in  S a lzbu rg . 
(Preuß. Geol. Landesanst. 1931. Arch. f. Lagerstättenforschung. H. 49. 
106 S. M it 6 Taf. u. 69 Textabb.)

Die Mitterberger, vorwiegend ostwestlich streichenden, älteren Gänge 
setzen m it ihrem unteren Teil in  altpaläozoischen (silurischen) Schiefern, 
m it ihrem oberen Teil in  Konglomeraten und Sandsteinen wahrscheinlich 
permischen Alters auf. In  die auflagernde Trias scheinen sie nicht hinein
zusetzen.

Neben den stratigraphischen Angaben w ird ein Überblick über die tek
tonischen Verhältnisse der Umgegend gegeben.

Die Mineralausscheidungen lassen den Unterschied zwischen älteren, 
vorwiegend ostwestlich gerichteten Hauptspalten und jüngeren, vorwiegend 
nordsüdlich gerichteten Querspalten besonders deutlich erkennen.

Die älteren Gänge zeigen eine hydrothermal-apomagmatische Mineral
folge m it P yrit und Kobaltnickelarseniden, Carbonaten, Quarz und Kupferkies.

Die jüngeren Gänge zeigen ein ganz anderes Bild. Ihnen fehlt z. B. 
völlig die pinolitische Textur der Carbonate. Neben Eisenglanz und Magnet
eisen, Magnetkies und Pentlandit, Arsenkies, A pa tit und Plagioklas als seltene 
Mineralien sind vor allem glasiger Quarz und aszendent gebildetes Fahlerz 
m it Spuren von Gold, junger, reiner Kupferkies und junge Carbonate, als 
Seltenheiten ferner Zinkblende und Bleiglanz, sogar Zinnober fü r diese Gänge 
charakteristisch.

Die Gangmineralien und die Gangarten werden ausführlich beschrieben 
und durch Abbildungen verständlich gemacht.

Zum Schluß werden genetische Fragen der Erzgänge erörtert. Da die 
jüngeren Gänge magmanahe Mineralgesellschaften enthalten, w ird die Ver
mutung ausgesprochen, daß hier die tiefhydrothermalen Ausstrahlungen 
eines jungen, im  S gelegenen Magmaherdes, vielleicht die nördlichsten Aus
läufer der posttektonischen, vermutlich jungpliocänen Golderzgänge der 
Hohen Tauern vorliegen. Chudoba.

J. G illuly: Copper  deposi t s  near  K e a t i n g ,  Oregon.  (U. S. Geol. 
Surv. Bull. 830. A. 1—32, 1931.)

Auf eine Länge von 120 km  is t an den südwestlichen Vorbergen der 
Wallowa-Berge in Oregon ein Gebiet m it zahlreichen Kupferlagerstätten, 
die alle dieselbe Position haben. Das Liegende bildet eine permische stark 
gefaltete „Grünsteinserie“  m it albitisierten Extrusivgesteinen und Tuffen 
m it einigen Kalklinsen. Darin eingedrungen sind mesozoische D iorite und 
Granite. Darauf liegen diskordant schwach wellig gefaltete Tertiärlaven und 
lakustre Schichten. Alles w ird bedeckt von jungen Sanden und Schuttmassen, 
die stark zerschnitten sind.

Die K u p f e r e r z e  sind in  unregelmäßigen Imprägnationskörpern, z. T. 
m it Verdrängungserscheinungen in  den Grünsteinen, und zwar entlang von 
Scherzonen, Brüchen und Verwerfungen. Diese sind meist kurz und unregel
mäßig, nur wenige sind länger aushaltend und enthalten dann auch große 
Erzkörper. Der Lagerstätteninhalt besteht aus Quarz, Sericit, Chlorit, 
Nontronit, Schwerspat, Ankerit, Kalkspat m it P y rit und Kupferkies. Die
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Lagerstätten sind i n t r u s i v - h y d r o t h e r m a l  im  Gefolge der intrusiven 
D iorite und Granite.

Stellenweise sind die üblichen Oxydationsmineralien vorhanden, dagegen 
sind Zementationserze nur schwach entwickelt. H . Sohneiderhöhn.

A . M. Batemann: Notes on th e  K e n n e c o t t  t y p e  of  coppe r  
de po s i t ,  G lac ie r  Creek,  A laska.  (Econ. Geol. 1932. 27. 297—306.)

Neuerdings wurde 50 km  von Kennecott eine Kupferlagerstätte gefunden 
von demselben sehr interessanten Typ wie Kennecott selbst (Ref. dies. Jb. 
1925. I I .  A. 89). Die Kupfererze finden sich in  einem triassischen Kalk, nahe 
seiner Überlagerungsfläche auf untertriassischem oder permischem „G rün
stein“ . Zwischen beiden liegt ein 1 m breites Schieferband. Die Schichten sind 
stark gefaltet und in  der Nähe der Lagerstätte zieht eine überschiebungs
artige Störungszone. Die Erze füllen zahlreiche steilfallende Spalten und 
Schichtfugen des Kalkes in  der Nähe dieser Störungszone aus. Die Erz
spalten erweitern sich manchmal, hören aber stets bald auf, indem sie von 
jüngeren Verwerfungen abgeschnitten werden. Es sind nur geringe Erz
vorräte sichtbar, deshalb wurde die Lagerstätte in  dieser abgelegenen Gegend 
m itten zwischen den riesigen Gletschern Alaskas auch nicht weiter auf
geschlossen.

Von Erzmineralien sind nur Kupfersulfide vorhanden, P y rit is t selten 
und Gangarten fehlen ganz. Kupferglanz bildet f  der Erzmasse, dann kommt 
Kupferindig, Enargit und wenig Buntkupfer und Kupferkies. Unter dem 
Mikroskop sind rhombischer Kupferglanz i. e. S., lamellarer Kupferglanz 
(Paramorphose ß—a Cu2S) und regulärer oder blauer Kupferglanz (Misch
kris ta ll Cu2S/CuS) zu beobachten (Varietäten I, I I  und I I I  nach Schneider- 
höhn-R amdohr, Lehrb. d. Erzm ikr. I I .  277—278).

Deszendente Zementationserscheinungen fehlen, ebenso jede Spur von 
Oxydation, infolge der glazialen Abhobelung.

Was die Entstehung anlangt, so deuten die über 91° entstandenen Kupfer
glanz-Varietäten auf höhertemperierte Lösungen. Sie haben den K a lk auf
gelöst und durch Kupferglanz ersetzt Verf. läßt es, ebenso wie bei den Kenne- 
cott-Lagerstätten selbst, im  Zweifel, ob es sich um hydrothermale Lösungen 
aus einem allerdings etwas weiter entfernten Quarzdiorit handelt.

H . Schneiderhöhn.

F. Herbst: D ie  L a g e r s t ä t t e n  u n d  die w i c h t i g s t e n  Grube n  
i m  R a m sbe ck e r  Bez i r k .  (Metall und Erz. 29. 1932. 149—151.)

Kurze Darlegung der Stratigraphie und Tektonik, sowie der Lagerstätten
verhältnisse in  den Ostwestgängen und ihre Beziehung zum Nebengestein, 
meist als Zusammenfassung der älteren Literatur. H . Schneiderhöhn. S.

S. W eidm ann: M ia m i-P ic h e r  Z in c  Lead  D i s t r i c t .  (Univ. of 
Oklahoma Press. 1932.)

Im  mittleren Teil der Vereinigten Staaten befinden sich in  Joplin, Galena 
und Picher Bleizinkerze. Picher is t das reichste Vorkommen. Wie bei Joplin 
und Galena kommt auch hier das Erz in  der Boone-Formation vor, welche
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aus einer mächtigen Folge von Kalksteinen und Chalcedonknotenbildungen 
besteht. Im  Kalkstein bildet das Erz langgestreckte horizontale Massen und 
w ird von Chlacedonknofcen durchsetzt, die meist eckig zerbrochen sind. 
Sekundäre Verkieselungen sind häufig. Die Pieher-Synklinale bildet eine 
35 m tiefe Mulde m it randlichen Verwerfungen. In  den Tiefen der Mulde 
findet sich das Erz außer im  Boone-Kalk auch in dem überlagernden Mayes- 
Kalk. Das Erz ist hydrothermaler Entstehung. F luo rit kommt darin vor. 
Der Boone-Kalk is t im  erzführenden Bezirk stärker dolomitisiert als außer
halb. Verf. hä lt diese dolomitisierten Tiefenzonen fü r die Zufuhrgebiete der 
Erzlösungen. Das Erz is t 300—350 m über dem Granit ausgeschieden. Verf. 
stellt dies als eine Folge der Abkühlung der Lösungen und der Stau Wirkung 
der über dem Mayes-Kalk liegenden tonig-sandigen Cherokee-Schichten dar, 
die aber meist erst mehr als 100 m über dem Erz folgen. M. Henglein.

W . S. Burbank: Geo logy  and ore depos i t s  of  t he  Bon anza  
M in in g  D i s t r i c t ,  Colorado.  (U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 169. 1932. 
166 S. M it 35 Taf.)

Das 75 qkm große genauer untersuchte Gebiet zeigt an der Oberfläche 
hauptsächlich t e r t i ä r e  E rgußgeste ine .  Sie liegen auf präcambrischen 
metamorphen Gesteinen und paläozoischen Sedimenten. Letztere sind über 
2500 m mächtig und bestehen aus ordovicischen, devonischen und unter- 
carbonischen Kalken, Quarziten und Schiefern, darüber aus einer Serie von 
Konglomeraten, Sandsteinen, Schiefern und Kalken des Obercarbons bis 
Perm. Dieser ganze Komplex is t in  prätertiärer Zeit intensiv gefaltet und 
verworfen und wurde im  Eocän weitgehend abgetragen. Auf die flachwellige 
Peneplain ergossen sich dann im  Oligocän große Massen saurer Ergußgesteine. 
Sie umfassen andesitische, rhyolithische und latitische Typen m it Vulkan- 
breccien und Tuffen. Sie bildeten ehemals vor der spättertiären Zerstückelung 
und Denudation eine etwa 1200 m mächtige Folge von Strömen. Auch 
m on zo n i t i s ch e  und q u a r z p o r p h y r i s c h e  Stöcke  u n d  I n t r u s iv 
l age r  sind zwischengeschaltet. Einige bilden Gänge auf Verwerfungsspalten, 
welche die Ergußstrecken zerstückten, so daß die vulkanische Tätigkeit noch 
den Beginn der ausgedehnten tektonischen Phase überdauerte, die nach der 
Hauptextrusions- und Intrusionsphase im  Spättertiär einsetzte. Sie erzeugte 
eine überaus große Zahl von Kreuz- und Querverwerfungen, welche die 
ganzen Ergußgesteine in  ein Mosaik von schief gestellten Blöcken zerlegten. 
Die tektonischen Erscheinungsformen können am besten so erklärt werden, 
daß zuerst zu Beginn der vulkanischen Tätigke it eine große Magmamasse 
in breiter Front bis nahe zur Oberfläche vorrückte, eine lokale Aufwölbung 
erzeugte, die aber zuletzt wieder einbrach, und zwar nach der M itte zu am 
stärksten, wobei die einzelnen Blöcke in bestimmter Weise schief gestellt 
wurden. E in Teil der Verwerfungen ist als brecciöse Pressungsspalten aus
gebildet, ein anderer Teil als gekrümmte Scherzonen. Beide Gruppen ver
hielten sich bei der nachfolgenden hydrothermalen Mineralisation verschieden: 
die Pressungsspalten führen wenig ausgedehnte linsenförmige Vererzungen, 
die Scherzonen als k l a f f e n d e  Spa l t en  dagegen l a ng a n h a l t e n d e  
m äc h t i g e  E rzau s f ü l l u ng en .
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Die zahlreichen E rzgänge  des Gebietes zerfallen in  eine nördliche und 
e südliche Gruppe, die deutlich verschiedenen Bildungstemperaturen ent

sprachen. Die n ö r d l i c h e n  Gänge sind bei mittleren Temperaturen ent- 
anden. Sie enthalten viel Quarz und vie l Sulfide. Primäre Teufenunter-

schiedi
fläch»

6 sind gut zu sehen: Silber-Bleierze oder Blei-Zinkerze an der Ober- 
de und Silber-Kupfererze oder pyritische Erze in  der Tiefe. Der Wechsel 

r i t t  auf eine Teufe von 150—300 m ein, wobei in der Mittelzone die beiden 
rziorniationen sich ineinanderschieben („telescoping“ ). Die Haupterz- 

®Weralien sind P yrit, Zinkblende, Bleiglanz, silberhaltiges Arsenfahlerz, 
upferkies, untergeordnet Enargit, Buntkupfer, Stromeyerit und Kupfer- 

S anz- Gangarten sind' Quarz, Schwerspat, Mn-haltiger Kalkspat und Rho- 
°mt. Örtlich bilden Au- und Ag-Telluride eine ganz junge Generation.

Die s ü d lic h e n  G an ggr up pe n  sind ganz niedrig thermal gebildet, 
®nthalten wenig Sulfide, meist nur Quarz, Manganspat und Flußspat,' dazu 
«Dvas Adular. Die sparsam eingesprengten Sulfide bestehen aus Pyrit, 

upferkies, Zinkblende, Bleiglanz, Rotgültigerzen und Fahlerz. Der w irt
schaftliche W ert dieser Gänge beruht darin, daß einige s i l b e r re i c h e  E r z -  
al le (ja sjn(j ) un(j  ¿aß ¿je ß ange gehr silberreiche Oxydationszonen ent- 
alten. Auch die Manganerze der Oxydationszone wurden abgebaut. Eine 

zweistufige Ne be n g e s t e in su m w a n d lu n g  ist deutlich erkennbar. Zuerst 
wurde von den vorerst noch tauben Verwerfungen aus das Nebengestein 
völlig verkieselt, oft Hunderte von Metern mächtig. Zusammen m it der Erz
füllung der Spalten wurden dann die Nebengesteine der Erzgänge in  ein Ge- 
urenge von Sericit, Chlorit, Carbonaten, Quarz und P yrit umgewandelt.

Ein chemischer E influß der verschiedenen Nebengesteine auf die Erz- 
uhrung is t n icht vorhanden, wohl aber ein mechanischer. Die Andesite, 
16 k^ne besonderen Absonderungen haben, sind günstiger fü r das Spalten- 

aufreißen als die anderen Gesteine m it Absonderungsflächen. Ebenso sind 
Ver rieselte Partien günstig fü r die Spaltenentwicklung, 

alle ^  ^6r ^roben’ sehr  detaillierten geol. Karte 1 : 12 000 sind nicht nur 
und ̂ ^g ra p h is c h e n  Typen der Ergußgesteine, sondern auch zahllose Sprünge 
Zone erWerfunSen “ alb ^er Eruptivgesteine, ferner die Bleichungs- 
k  en> Verkieselungszonen und Sericitisierungszonen und endlich alle be- 
s u u m '11 ’̂ rz®®'n&e enthalten. Neben der sonst üblichen guten Bildausstattung 
Von p61 e™e gr °be Anzahl vorzüglicher großer Mikrophotographien
beio-po- eŜ e*nen (besonders der hydrothermal umgewandelten) und Erzen

H. Schneiderhöhn.

Ph.
New M

Krieger: Geo logy of  t he  z i n c - l ead  depos i t  a t  Pecos,  
exico.  (Econ. Geol. 27. 1932. 344—364, 450—470.)

, tiefstes Glied sind in der Gegend präcambrische Intrusivgesteine 
l i  ' treten nur in den tiefeingeschnittenen Canons zutage. Darüber 

. Penusylvanische Sedimente. Die Erzführung is t nur auf die prä- 
dio rlS’<ben Gesteine beschränkt. Es sind ältere Diabase und jüngere Granite, 
sind n f 7'”  K lü ften und Absonderungsfugen in  die Diabase eingedrungen 
Die tT ötters mannigfache Assimilationsgesteine m it diesen erzeugt haben. 

'  eSungen entlang der Granitintrusionsflächen dauerten während
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und noch nach der Graniterstarrang weiter und es bildeten sich hauptsächlich 
3 Scherzonen und Ruscheizonen aus, m it ganz zerriebenem, zersetztem und 
schieferigem Granit- und Diabasmaterial und einzelnen Diabasblöcken. 
Diese Bewegungszonen sind der Sitz der dann nachfolgenden hydrothermalen 
Vererzung. Besonders die chloritisch-scliieferigen Ruschelmassen wurden stark 
vererzt. Die Erze bestehen aus Pyrit, Zinkblende, Bleiglanz und Kupfer
kies m it etwas Magnetkies. Sie bilden lange Linsen innerhalb der Scherzone. 
Als Gangarten kommen vor Quarz, Chlorit, A ktino lith  und Sericit. Ob 
Turmalin eine Neubildung anläßlich der Erzbildung ist, is t n icht sicher. 
Chlorit und A ktino lith  sind zweifellos Reaktionsmineralien zwischen Neben
gestein und Erzlösung. Die Lagerstätte dürfte h ö h e r h y d r o t h e r m a l e n  
Ursprungs sein.

Oxydation s- und Zementationserscheinungen fehlen fast völlig.
H . Schneiderhöhn.

H. E. McKinstrey and J. A . Noble: The ve ins  of  Casapalca,  
Peru . (Econ. Geol. 27. 1932. 501—522.)

Die Lagerstätte liegt in  den zentralperuanischen Anden, dicht unter der 
Scheitellinie. Es is t dort eine mächtige Schichtenfolge von alttertiären bis 
jungcretacischen „Redbeds“  (Schiefertone, Konglomerate, Sandsteine ±  
Kalke) überlagert von Eruptivmassen. Sie fangen an m it Aschen und andesi- 
tischen Lavaströmen, über denen mächtige Porphyritströme und Decken 
liegen. Intrusive Stöcke, Lakkolithe und Gänge von porphyritischen und 
trachytischen Gesteinen darin sind häufig. Alle Gesteine sind stark gefaltet. 
Die Erzgänge streichen ±  senkrecht zu den Faltungsachsen, sind aber jünger 
als die transversalen Faltenverwerfungen, die hier im  allgemeinen nicht 
mineralisiert sind. Die Ausbildung der Gänge is t sehr vom Nebengestein 
abhängig: in  dem spröden Porphyrit sind zusammengesetzte Gänge von 
vielfach sich durchkreuzenden Trümchen, in  den Schiefern erfolgte meist 
nur eine plastische Deformation. Die Gänge sind in  der Tiefe regelmäßiger 
und nach der Oberfläche zu zertrümerter. Die Gangfüllung besteht aus 
Quarz und Carbonaten m it Pyrit, Z in kb le nd e ,  B le ig la n z  u n d  F a h l
erz, letztere beide sehr s i l be r re i ch .  Je nach Vorherrschen einzelner 
Mineralien und je nach Ganggefüge sind verschiedene Typen vorhanden. 
Sie kommen teils als getrennte Gänge vor, teils bilden sie in  einer Gang
spalte verschiedenalterige Generationen. Verf. unterscheidet folgende:

I .  Pyritimprägnationen +  Quarz.
2. Grobkörnige Pyrit-Zinkblende-Bleiglanz-Paragenesen m it wenig Quarz,
3. Feinkörnige, drüsige Zinkblende-Fahlerz-Bleiglanz-Paragenese ohne 

Gangarten, in  den Drusen auch Bournonit.
4. Zinkblende-Fahlerz-Bleiglanz-Kalkspat-Manganspat.
5. Feinkörnige, massige Zinkblende-Bleiglanz-Trümchen im  Neben

gestein.
6. Jüngste Generation von nierigem Kalkspat, Hornstein, Antimonglanz 

und Realgar.
Es kommen zahlreiche Verdrängungen der älteren Erzmineralien durch 

jüngere vor.
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®me Schilderung der erzmikroskopischen Verhältnisse w ird dann ge
geben.

■Die Nebengesteine sind stark sericitisiert und verkieselt.
_ pffle deutliche zona le  A b fo lg e  is t vorhanden. Von der M itte des Erz- 

;s aus, wo die höchsten Bildungstemperaturen waren, is t nach beiden 
im Streichen der Gänge ein deutlicher Wechsel nach niedrigeren

bezirfc
Seiten
Term
Mitt,

‘Peraturbedingungen zu bemerken. Der Silbergehalt n im m t von der 
te nach außen zu, die relative Sulfidmenge im  Vergleich zu den Gang- 

Hrten ab, ein Wechsel von Quarz zu Carbonaten erfolgt und die grobkörnige 
extur im  Innern w ird nach außen immer feinkörniger. Die äußerste Zone 
üdet die jüngste Generation. Die Bildungstiefe is t etwa im  M itte l 1000 m 

Spesen. Die Lagerstätten wurden im  Anschluß an die frühtertiäre große 
andine Faltungs- und Intrusionsperiode etwa im  M itte lte rtiä r gebildet. Un
mittelbar darauf setzte die pliocäne Denudation und Erosion ein.

H . Schneiderhöhn.

C. K. Leith: S tru c tu re  o f th e  W is c o n s in  and  T r i-S ta te  lead 
and z in c  depos its . (Econ. Geol. 27. 1932. 405—418.)

Verf. untersucht die seitherigen Arbeiten kritisch, die sich m it den 
Störungen und Bewegungszonen der Gesteine innerhalb des großen B le i-  
Z in k b e z irk s  des M is s is s ip p ita le s  befaßten. Es sind zahlreiche An
zeichen solcher, wenn auch schwacher Beanspruchungen zu bemerken, Ver
werfungen, Breccien, Absonderungsklüfte usw. Sie sind zu den verschiedensten 
Zeiten und durch die verschiedensten Ursachen entstanden. Eine befriedigende 
Entwirrung und Klassifikation is t bis je tz t n icht gelungen. Stets wurde 
gleich zu sehr vereinfacht und zu sehr theoretisiert. Der Wunsch, die Tektonik 
m Beziehung zur Lagerstättenentstehung zu bringen und damit die Theorie 
des jeweiligen Bearbeiters zu stützen, hat o ft nur allzusehr die Arbeiten 

eemflußt. Es fehlt somit nach Ansicht des Verf.’s noch an ausreichenden, 
0 ’.¡ektiven tektonischen Daten des Gebiets. H. Schneiderhöhn.

F- Kidd: A p itc h b le n d e -s i lv e r  d e p o s it,  G re a t B ea r L a ke , 
anada. (ECOn. Geol. 27. 1932. 145—157.)

Im  Frühjahr 1930 wurde an der Oststeite des Großen Bärensees ein 
ü  ommen von U ra n p e ch e rz  entdeckt, das m it der auf naturwissenschaft- 

®m Gebiet üblichen, völligen Verständnislosigkeit von der Tagespresse 
erwähnt und gewaltig aufgebauscht wurde. Verf. g ib t hier zum ersten Male 
^nie eingehendere Beschreibung der Lagerstätte, aus der die B e d e u tu n g  
q es Bundes als eines zwar beachtenswerten, aber durchaus nicht aufregend 
p °  cn ^°rkommens hervorgeht. Der Fundort liegt etwa 50 km  südlich des 

IJJreis' Der nördlichste Eisenbahnpunkt Waterways i. Alberta is t 
k ,n Duftlinie davon entfernt. Der zu Fuß und im  Boot zurückzulegende 

Weg beträgt 2200 km, kommt aber wegen der Kürze des Sommers kaum in 
e rächt. Dagegen können gewöhnliche Flugzeuge während des Ju li die Strecke 

^ j . ^ zur'mElegen und Flugzeuge auf Schlittenkufen von M itte Dezember bis 
1 te April. Die Gegend is t stark zerschnitten, fast überall is t anstehendes 
es «m entblößt, das glazial abgeschliffen ist. — Das Nebengestein der Erz- 

Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 193S. I I .  13
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gänge besteht aus hochmetamorphen und sehr stark gefalteten präcambrischen 
Sedimenten und Effusivgesteinen. Die Erzgänge liegen innerhalb der 1—2 km  
breiten Kontaktzone eines jüngeren, aber auch noch präcambrischen Granits. 
Sie sind gebunden an 3 Ruschei- und Scherzonen, die zwischen einigen Dezi
metern und 15 m bre it sind. Ihre bisher nachgewiesene Länge beträgt 300 bis 
400, 450 und 200 m. In  allen drei Zonen sind die Nebengesteinsstücke ver
k it te t m it einer Gangmasse, die im  wesentlichen aus Quarz, etwas Eisenglanz 
und Eisenspat besteht.. Dazu finden sich noch folgende Mineralien:

U ra n p e c h e rz  in  der charakteristischen konzentrisch-schaligen und 
radialstrahligen Gelform (vgl. Sc h n eid e r h ö h n -R am dohb , Lehrb. d. Erzm ikr.
I I .  S. 521—523), die in  den h y d ro th e rm a le n  L a g e rs tä tte n  z. B. des 
Erzgebirges gewöhnlich is t; Arsenkies, Pyrit, Fahlerz, Zinkblende, Bunt
kupfer, Kupferkies, Bleiglanz, Co-Ni-Mineralien (die Bestimmungen des 
Yerf.’s sind nicht sicher), ged. Wismut, Silbcrglanz, Kupferindig, ged. Kupfer 
und ged. Silber, und zwei vom Verf. noch n icht erkannte sulfidische Mineralien. 
Oberflächliche Veränderungen sind entsprechend der starken glazialen Denu
dation nur gering und beschränken sich auf dünne Anflüge von grellgefärbten 
Uranerzen und Kupfercarbonaten. — Die Lagerstätte wird vom Verf. m it 
den erzgebirgischen Ur-Co-Ni-Ag-Gängen verglichen, und wie diese ist sie 
in tru s iv -h y d ro th e rm a le n  Ursprungs. H . Schneiderhöhn.

K e i l,  K arl: Beiträge zur Kenntnis der Kobalt-Nickel-Wismut-Silber-Erzgänge.
(Jb. f. d. Berg- u. Hüttenwesen in  Sachsen. Jahrg. 1931. A 95—A 132.
M it 56 Abb. auf Tafeln.) -— Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 348—349. 

A h lfe ld ,  Friedrich: Über eine jungthermale Mimetesitlagerstätte in Bolivien.
(Dies. Jb. Beil.-Bd. 66. A. 1932. 41—46. M it 2 Taf.)

E. Z im m e rm a n n : S iegener R o ts p a t u n d  T o n e is e n s te in  a ls 
G e rö ll im  Z e c h s te in k o n g lo m e ra t des N ie d e rrh e in s . (Glückauf. 
68. 1932. 641—644.)

Verf. g ib t folgende Zusammenfassung: Das auffallende Vorkommen von 
Rotspat- und von roten Toneisensteingeröllen, das bisher aus dem Zechstein- 
Transgressionskonglomerat noch nicht bekannt war, läßt sich nach zwei 
Seiten hin  auswerten. Zunächst fü r die Herkunft der Gerolle aus dem Rhei
nischen Schiefergebirge und dann fü r die Z e itb e s t im m u n g  der E is e n 
g la n z g e n e ra tio n  des S ie ge rlan de s , sow ie  des E rz b e z irk e s  von  
T re is -A lf  an der Mosel. Am wahrscheinlichsten ist, daß die Gerolle und 
damit das Rotspatgeröll des Zechsteinkonglomerates aus südlicher Richtung, 
aus dem Siegerland oder dem Moselgebiet, durch einen von S nach N fließenden 
Strom der Zechsteinzeit zugeführt worden ist.

A uf Grund eingehender paragenetischer Untersuchungen und tektonisch
chronologischer Erwägungen hat B o rnhardt  eine Begrenzung der Bildungs
zeit des Eisenglanzes auf den Zeitraum Perm— Tertiär angenommen. Durch 
den Fund im  Zechstein-Transgressionskonglomerat des Niederrheins is t der 
Beweis fü r eine wesentliche Beschränkung — auf die Zeit des Rotliegenden — 
erbracht worden. H . Schneiderhöhn.
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3. Extrusiv-hydrothermale Lagerstätten.
A. Rudroff: D er S ilb e r -B le i-Z in k b e rg b a u  vo n  P u la c a y o  in  

K l iv ie n .  (Metall u. Erz. 29. 1932. 125—131.)

Dacitisch-andesitische Decken überlagern mergelig-schiefrige Gesteine m it 
nhydritijnsen und Konglomeratbänken (deren A lter vom Verf. m it keinem 
° r t berührt wird). Die Erze sind im  Mergel in  einem einzigen Gang, der 

Slc^ ^ eim Ü bertritt zum Andesit in  mehrere Gänge te ilt. Auch sonst is t der 
udesit sehr k lü ftig  und entlang dieser K lü fte  pyritis ie rt [wohl die übliche 
ydrothermale Chloritisierung und Sericitisierung m it Pyritimprägnationen; 

^°m Verf. sind alle diese Verhältnisse anscheinend nicht erkannt worden. 
, ]• Die Gangfüllung besteht aus älterem Quarz, dem folgt Pyrit, Kupfer- 
les, Zinkblende, Schwerspat, Bleiglanz, Silberfahlerz (letztere vier in  viel- 

^cher Rekurrenz). Silberfahlerz kom m t auch noch als jüngste Kristalle in  
rosen vor. Seltener sind Bournonit und Bouiangerit. (Es handelt sich um 

extru s i v - h y d ro th e rrn a  1 e Gänge.) Die Grube is t wegen des erheblichen 
Silbergehaltes auch heute noch in Betrieb. H . Schneiderhöhn.

S. Taldykin: T h e  K u r a n a n  a rse n ic  d e p o s it in  E a s te rn  
B a lk h a r ia , N o r th  Caucasus. (Bull, of the United Geol. and Prospec. 
Service. 50. Nr. 78. Leningrad 1931. 1060—1064. Russisch m it englischer
Zusammenfassung.)

Der Erzkörper stellt einen Quarzgang m it Arsenopyrit dar. Der Gang 
durchsetzt Granite und kristalline Schiefer, die von Diabasporphyriten durch
zogen werden. Der Erzgang fä llt nach NW  315—320° m it 20—30° ein. Seine 
Mächtigkeit is t gering. Die Grenze gegen das Nebengestein is t scharf aus
gebildet. Abgesehen von einigen Pyritkörnern, die auf 10 Schliffen beobachtet 
J^urden, besteht der Erzgang nur aus Arsenopyrit und Quarz. Der Arsenopyrit 

et Körner verschiedener Formen. Infolge einer starken Erosion ist die 
ydationszone auf dem Vorkommen schwach entwickelt. Von sekundären 

D < Un^en wurden in kleiner Menge Symplesit und Skorodit beobachtet, 
as Erz wurde wahrscheinlich von hydrothermalen Lösungen m ittlerer 
omperatur abgesetzt. N. Polutoff.

W e
4. Hydrothermale Verdrängungsingerstätten.

rn ic k e , F .; ] ) ie primären Erzmineralien der Deutsch-Bleischarley-Grube 
e* Reuthen, O.-S. (Archiv f. Lagerstättenforschung. Heft 53. 1931. 

g 124 s - M it 10 Taf. u. 29 Abb.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 349—351.
61 'V : Beiträge zur Kenntnis der Geologie und Lagerstätten der Insel 

asos. (Dissertation. Freiberg i. Sa., Gerlachsche Buchdruckerei. 
s 1928’ 54 +  IX  S. M it 11 Taf.)

ju ts c h e n k o , D .: Chemisch-mineralogische und morphologische Unter
suchungen der Eisenerze aus dem Revier Sulin im  Donez-Steinkohlen- 
becken. (Min. „  p etrogr M itt  42. 1931. 27—47. M it 4 Textfig. u. 
ö Taf.) _  Vgl Ref djes Jb 1932 j  352—353.

I I .  13
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Shigeyuki Monden: On th e  Genesis o f T a le  D e p o s its  in  
S o u th  M a n c h u ria . (Journ. geol. soe. Tokyo. 88. 1931. 432—437. Ja
panisch.)

Nach der kurzen Besprechung in  Jap. Journ. of Geol. a. Geogr. 9.1932. (9.) 
sollen die Vorkommen in  mäßigen Tiefen durch die metasomatische W irkung 
von hydrothermalen Kieselsäurelösungen auf Magnesit und Dolom it bei 
ihrem Aufstiege aus Gesteinsklüften gebildet worden sein.

Erich Kaiser.
L. Duparc: L e s  g îtes  c u p r ifè re s  du N ia r i  (Congo fra n ç a is ). 

(Schw. Min.-Petr. M itt. 10. 1930. 181—208.)

Die Schichten von N iari finden sich am linken Ufer des gleichnamigen 
Flusses. Die geologischen Formationen, welche hier gefunden werden, ge
hören drei verschiedenen Niveaus an:

1. die Sande von Loubilache, welche außerhalb der mineralisierten Zone 
entwickelt sind und triassisches A lte r besitzen,

2. die sandigen Formationen des Kundelungu,
3. eine Serie geschieferter Kalke.
Das A lter der beiden letzteren ist unbestimmt. Zwischen dem Kundelungu 

und den geschieferten Kalken is t ein brecciöser oder konglomeratischer H ori
zont eingeschoben.

Das ganze Gebiet ist gefaltet, aber die Falten sind unter dem Kundelungu 
verborgen. Das Hauptfaltensystem streicht ONO, ein weniger wichtiges NNW.

Die Mineralisation findet sich ausschließlich im  Konglomerathorizont 
zwischen Kundelungu und Kalkschiefern. Sie is t in  den Antiklinalen an
gereichert. Das Hauptmineral is t der Chalkosit. E r is t vergesellschaftet m it 
Chalkopyrit, Born it und Cuprit, m it Kupfersalzen wie Malachit, Azurit, 
Dioptas, Chrysokoll. Man findet auch in  wechselnden Mengen Bleimineralien 
(Anglesit, Cerussit), Zinkmineralien und gediegen Silber.

Der Chalkosit liegt in verschieden großen Linsen in  einer schwarzen 
porösen Erde eingebettet, die unter dem brecciösen Horizont liegt. Die 
darunterliegenden Kalke sind korrodiert und m it Cu-Salzen imprägniert. 
Darunter folgen dolomitische Kalke ohne Imprägnation.

Die Lagerstätte von N iari is t metasomatiseh. Die Erzimprägnation fand 
ursprünglich statt als Chalkopyrit, der sich in  Chalkosit und Kupfersalze 
umwandelte. W . Minder.

B. Bulygo : R e p o rt on th e  g e o lo g ic a l and  p ro s p e c t W orks o f 
1928 in  th e  T u k i r k i l  and  K u ru s h  Z in c - le a d  d e p o s its , S o u th e rn  
D aghestan . (Bull, of the geol. and Prosp. Serv. of USSR. 50. Nr. 78. Lenin
grad 1931. 1179—1188. Russisch m it engl. Zusammenfassung.)

Beide Vorkommen liegen im  Samur-Kreis von Daghestan.
a) T uk irk il-V o rkom m en . Die unterjurassische stark dislozierte Schicht

folge aus dunkelgrauen Tonschiefern und Sandsteinen is t von einigen Diabas
gängen durchsetzt. Makroskopisch erscheint dieser Diabas als ein dunkel
grünlichgraues feinkristallines Gestein. Häufig is t der Diabas durch an
scheinend postvulkanische hydrothermale Vorgänge verändert und von einem
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etz von dünnen Quarz-Carbonatgängen durchsetzt, die manchmal un- 
eutend vererzt sind. Dem mineralogischen Bestand nach lassen sich 

m arz-Calcit-, Quarz-Siderit- und reine Calcitgänge unterscheiden, die ge- 
Mich in  den Bruchzonen der Juraschichtfolge auftreten. Die Erzminera- 

^en _®alenit, Sphalerit und Chalkopyrit sind hauptsächlich an die Quarz-
a ĉitgänge gebunden, wobei entweder das erste oder das zweite Mineral 

vorherrscht. Der Chalkopyrit kommt in  kleiner Menge vor. Beachtenswert 
®lnd hier 8 Erzgänge. Die Erzgänge fallen steil ein. Die Gesamtvorräte 

otragen 10 160 t  Erz, davon 525 t  Pb und 785 t  Zn. Die Verkehrslage des 
orkommens is t äußerst ungünstig.

k) Kurusch-Vorkom m en. Ähnliche geologische Verhältnisse. E in 
^wesentlicher Unterschied gegenüber dem erstbeschriebenen Vorkommen 

esteht in dem Vorwalten von Quarz auf den Gängen und dem ansehnlichen 
Vrrtgehalt des Erzes. Der P y rit kommt in größeren Mengen als der Sphalerit 

Galenit vor. Letztere erscheinen als Einsprengungen, bilden manchmal 
}  ^ m dicke kompakte Streifen, in der Nähe der Salbänder. W ichtig sind 
u Erzgänge. N. P o lu to ff.

Friedrich Ahlfeld: D ie  S ilb e re rz la g e rs tä tte  C o lq u ij ir c a  (Peru). 
(Zs- prakt. Geol. 40. 1932. 81.)

Colquijirca liegt in  wenig über 4000 m Höhe am Nordende des ehe
maligen großen Seebeckens von Junin am Rande einer Hügelgruppe, 8 km  
südlich von Cerro de Paseo. Sandige Schiefer und Sandsteine treten im  S 

®ereich der Grube San Gregorio und im  W  längs der Bahn Smelter— Cerro 
e Paseo zutage. Darüber liegen diskordant kalkige Schichten in  etwa 200 m 
achtigkeit, beginnend m it einem Quarzitkonglomerat. Dolomitische Kalk- 

kaH1' *Ĉ en wechsellagern m it verkieselten, tonigen Kalksteinen und 
rgen Schiefern. Dazwischen schieben sich Sandsteinschmitzen von sehr 

ten° Sê n^ er Mächtigkeit ein. Die ganze Serie, zu der die erzführenden Schich- 
v  gehören, sind fossilfrei. Man stellt sie dort zur Oberen Trias. Liassische 

(Hettangien) setzen die Randhöhen östlich der Alluvialmulde vonKalke
Paseoj .  vlejo zusammen; sie streichen SO—NW  gegen Cerro de Paseo, zwei
g0_1'vstöeke bestehen aus Quarzporphyr oder Dacitporphyr. Sie enthalten

. ^  Si02. Es treten in  ihnen keine Erzgänge auf, höchstens schwach
Wlsnrutführende Gängchen.
M alt, 6 mesozo ŝc^ e Schichtenserie is t wahrscheinlich im  Frühtertiär 
Worden U°rden- Eurch den Bergbau sind zwei Synklinalen erschlossen 
in C o "  ^ rz^anSe> die als Zubringer angesehen werden könnten, wie sie 
S c h ' ^ asco e*ne große Rolle spielen, sind nicht bekannt. Die vererzte 
und 'is tS6r̂ e ^  ^ —ö0 m mächtig. Die Lagerstätte hat schichtige Form 
^er Tria^UrĈ  VerdrängunS mergeliger Kalke und kalkhaltiger Schieferbänke 
M itte/ 1118 dur(dl nnd Erzlösungen entstanden, während das Sandstein- 
aufn-cf Un/  eranc*er^ geblieben ist. In  die Tiefe setzende Zubringer sind nicht 
solche" " /) ''11 ,wort*en- -*-nl Nachbarfelde San Gregorio finden sich jedoch 
Eruck 16 k a§erstättenbildung is t nahe der Oberfläche bei sehr geringen 
o-e„ a UDd. Meürigen Temperaturen aus alkalischen Lösungen vor sich 
& b ö6n' iJ‘e Änfangstemperatur der Erzbildung mag 200—250° betragen
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haben. Die Mineralbildung ist wahrscheinlich ein kontinuierlicher Prozeß 
gewesen. Sie vollzog sich in folgender Reihenfolge:

1. Verkieselung und Dolomitisierung unreiner Kalke durch In filtra tion  
kolloidaler Lösungen.

2. Barytbildung auf Spältchen und in  Drusen.
3. Pyritbildung.
4. Phase der älteren, silberarmen Kupfererze (Enargit, Kupferglanz).
5. Phase der jüngeren, silberreichen Kupfererze und der Silbererze 

(Tennantit, Kupferkies, Stromeyerit) und der Bleizinkerze.
Die Mineralien jeder folgenden Phase verdrängten die der vorhergehenden. 

Während die Oxydationszone nur schwach entwickelt ist, hat die mächtige 
Zementationszone die Hauptmenge des Silbers geliefert. Gediegenes Silber 
und Pearceit sind die Zementationserze. Bemerkenswert ist einmal das 
völlige Fehlen von Antimon, ferner das Vorhandensein geringer Mengen 
Wismut in  Form komplexer Sulfosalze.

Colquijirca und Cerro de Paseo gehören demselben Lagerstättentyp 
an. Beide sind hydrothermale Verdrängungslagerstätten. In  Colquijirca 
sind Sedimente, in  Cerro de Paseo Tuffbreccien verdrängt worden. Beide 
Lagerstätten zeigen dieselben Paragenesen. Auch in  Cerro de Paseo über
wiegen in  der Tiefe Pyrite m it unregelmäßig verteilten Erzfällen m it Luzonit 
und Enargit. Örtlich scharf gesondert treten gewaltige Massen von Z ink
blende und silberarmem Bleiglanz auf. Die mineralogisch wenig bekannten 
edlen Silbererze waren auf den oberen Teil der Lagerstätte beschränkt. 
Wismuterze scheinen auf die Gänge beschränkt zu sein, die hier im  Gegensatz 
zu Colquijirca durch den Bergbau aufgeschlossen sind. Antimon fehlt auch 
hier fast vollkommen.

In  der Reihenfolge ihres Alters werden bei Colquijirca folgende wichtigeren 
Mineralien unterschieden:

1. Aszendent: Chalcedon, Baryt, P y rit I, Zinkblende I, Luzonit, Enargit, 
Kupferkies I  (?), Kupferglanz, Tennantit, Kupferkies I I ,  Bleiglanz, 
Stromeyerit, Zinkblende I I  (?).

2. Deszendent: Kupferkies I I I  (?), Proustit, Pearceit, Markasit, ge
diegen Silber, Argentit.

Stromeyerit t r i t t  meist in  inniger Verwachsung m it Tennantit auf, fehlt 
in  keinem Schliff des letzteren und ist auf die oberen Teile der Lagerstätte 
beschränkt. Der Ag-Gehalt des Tennantits beträgt nach L in d g b e n  etwa 
5 % ; er g ibt die Formel Cu6As2S6. Außerdem enthält der Tennantit geringe 
Mengen von B i und Zn und verdrängt Chalcedon, Baryt, P y rit und Enargit. 
E r selbst w ird gelegentlich von Bleiglanz verdrängt. Tennantit kommt 
in  großen Mengen in  den reichen Erzfällen von Principal, Mercedes und 
Chocaya in  den Mantos 2 und 3 vor, scheint aber in  dem Untersten Manto 
selten zu sein. Kristalle fehlen völlig.

Sternbergit findet sich in  der Zementationszone in  sehr kleinen Partien 
von brauner Farbe an Stufen von Tennantit, verwachsen m it Pearceit, der 
ihn verdrängt. E r is t stark anisotrop und zeigt eine cordieritähnliche Felder
teilung. Der Pearceit findet sich selten auf Drusen im  Chalcedon in bis 5 mm 
großen, dünntafeligen Kristallen, sowie häufiger in  Krusten um Stromeyerit,
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die auf weitere Erstreckung hin einheitlich orientiert sind. Auch myrme- 
kitische Verwachsungen m it Stromeyerit wurden beobachtet. Pearceit ver
drängt Stromeyerit und Sternbergit und zerfällt unter Ausscheidung von 
Silber. E r is t auf die Zementationszone beschränkt. Argentit t i t t  als dünner 
Überzug auf Silber auf. M. Henglein.

Exhalationslagerstätten.
W . T. Schaller: T h e  c ry s ta l c a v it ie s  o f th e  New Je rsey  

z e o lith e  reg ion . (U. S. Geol. Surv. Bull. 832. 1932. 90 S. M it 32 Taf. u. 
33 Abb.)

Die berühmten Zeolith- und anderen Mineralvorkommen in  den Drusen 
der Watchung-Basalte von New Yersey sind einzeln und im  Zusammen
hang schon öfters bearbeitet worden, besonders in einer Anzahl Arbeiten von 
ü- N. F e n n e r , E. T. W h e r r y , S. S. Gordon u . a. Die Hauptfundpunkte 
smd in einer Anzahl großer und dauernd betriebener Steinbrüche unm itte l
bar westlich der Stadt P a te rs o n 1. Unter diesem Namen oder von „New 
Jersey“  gehen die meisten Stücke. Schon früher war bekannt, daß als älteste, 
heute völlig umgewandelte Mineralien A n h y d r i t  und G la u b e r it  in  den 
Drusen waren und daß diese Mineralien auch noch in  ähnlichen Drusen wechsel
lagernder Triasschiefer Vorkommen. Verf. füh rt im  einzelnen aus, daß die 
triassischen Watchung-Basalte teils über trockenes Land geflossen sind. 
Hort führen sie keine Drusen. Teilweise ergossen sie sich auch in  triassische 
Glauberitseen und dort nahmen sie Sulfate auf, die in  der hydrothermalen 
Phase fast gänzlich aufgelöst wurden. Diese Lösungen ergaben zusammen 
mif  den hydrothermalen Lösungen und den sich zersetzenden Basaltsilikaten 
komplizierte Neubildungen. Anhydrit und Glauberit sind heute fast nur 
n°ch in Form ihrer Hohlräume vorhanden, die m it jüngeren Reaktions
mineralien ausgefüllt oder überkrustet sind, oder diese bilden darin ein 

aschenwerk, das den Spaltflächen der Sulfate entspricht.
Wesentlich seltener waren als erste „salinare“  Drusenfüllungen auch

Kalk:
Teil

sPat, Babingtonit und Zeolithe vorhanden, die auch heute zum großen 
11 ausgelöst sind. Verf. beschreibt diese ausgelösten und durch Krusten 

spaterer Mineralien gut erhaltenen Kristallhohlformen genau unter Beigabe 
eines großen und schönen Bildmaterials. Verf. möchte nur die seltenen, 
ganz m it späteren Mineralien ausgefüllten Hohlräume als „Pseudomorphosen“  
im  eigentlichen Sinne bezeichnen, dagegen die Hohlräume, die nur randlich 
oder entlang der ehemaligen Spaltflächen Überkrustungen haben, nicht mehr. 
E r bezeichnet sie als „casts“  ( =  Abgüsse, wörtlich übersetzt).

Im  ganzen konnten in  6 Mineralbildungsperioden folgende Paragenesen 
und Sukzessionen gefunden werden:

1 Ref. und R amdohr  konnten 1931 in diesen Steinbrüchen die Mehrzahl 
er von dort bekannten Mineralien und Paragenesen in  sehr schönen Stufen 

wenigen Stunden selbst sammeln. Die einzelnen Lagen und Partien der 
salte smd äußerst reich an gewöhnlich großen und mineralreichen Drusen, 

e stets frisch durch den Steinbruchbetrieb aufgeschlossen sind.
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I. L iq u id m a g m a tis c h e  B a s a ltm in e ra lie n .
Magnetit, Olivin, Diopsid, Labrador.

I I .  „S a lin a re “  M in e ra lie n , durch Aufnahme von Glaubersalzwasser
in  Hohlräume des erstarrenden Basalts.

I I I .  1. E rs te  R e a k t io n s p ro d u k te  des Seewassers und der Basalt
silikate.

2. Erste U m b ild u n g s m in e ra lie n  der salinaren Mineralien.
3. Ä lte s te  h y d ro th e rm a le  Mineralien.

IV —V I. W e ite re  U m b ild u n g s p ro d u k te  und jüngere hydrothermale
Mineralien.

Die Mineralien und Raktionsreihen sind nach einer Tabelle des Verf.’s 
in folgender Tafel übersichtlich dargestellt (siehe Textbeilage).

H. Schneiderhöhn.

B. Lagerstätten des äußeren Kreislaufes.
(Sedimentäre Abfolge.)

Verwitterungslagerstätten.
E. P. de Oliveira: Genesis o f th e  d e p o s its  o f a u r ife ro u s  ja c u -  

t in g a . (Econ. Geol. 27. 1932. 744—749.)

Als J a c u t in g a  bezeichnet man goldhaltige Linsen innerhalb der brasi
lianischen Eisenglimmerschiefer, der Itabirite . Das Gold is t von der Ober
fläche her hereingekommen, durch Oxydation der Stücke von goldführenden 
Pyritquarzgängen. Die Goldlösungen wurden an Mangandioxyden und Braun
eisen innerhalb der oxydischen Partien der Itab irite  ausgefällt. Der Gold
gehalt n im m t unter dem Grundwasserspiegel rasch ab.

H . Schneiderhöhn.
D. W . Bishopp and W . J. Hughes: A c o n t r ib u t io n  to  th e  ge o logy  

o f th e  m anganèse o re -d e p o s its  in  th e  G o ld  Coast C o lo n y  and 
in  A s h a n ti.  (Trans. Inst. Min. and Met. 39. 1930. 142—191.)

Diese schon etwas ältere Arbeit g ib t eine eingehende Beschreibung der 
geologischen Verhältnisse der afrikanischen Goldküste. Manganführende 
Gesteine sind weit verbreitet. Die eigentlichen Manganlagerstätten haben eine 
sehr wechselvolle Geschichte und es mußten eine Reihe günstiger Umstände 
in  den verschiedenen Zeiten, zuletzt ausgedehnte V e rw itte ru n g s V o rg ä n g e  
Zusammentreffen, damit die Manganerze sich so anreichern konnten, daß 
sie heute bauwürdig sind. Wegen Einzelheiten muß auf die ausführliche Arbeit 
verwiesen werden. H . Schneiderhöhn.

L a p p a re n t,  J. de: Les minéraux des bauxites françaises. (Bull, de la Soc.
franç. de Min. 50. 1930. 255—273.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 161. 

K in o s h ita ,  Kameki: Bauxite Deposits in France and Ita ly . (Imp. Geol.
Survey of Japan. 108. 1930.) —  Kurzer Auszug in  Japanese Journ.
of Geol. and Geogr. Tokyo 1931. 8. (32.)

H . Rumpelt: D ie  B e s ta n d te ile  der B a u x it ro h e rd e  aus den 
L a g e rn  b e i B o d a y k  (U nga rn ). (Metall u. Erz. 29. 1932. 471—474.)
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Verf- Sibt folgende Zusammenfassung:
Durch Röntgenaufnahmen wird festgestellt, daß in  der genannten Bauxit

roherde das Aluminiumoxyd als Bauxit, das Eisenoxyd als Goethit und die 
Kieselsäure mindestens z. T. als Quarz vorliegt. Mikroskopische Unter
suchungen und Löslichkeitsversuche zeigen, daß der Goethit in  zwei ver
schiedenen Dispersitätsgraden au ftritt.

Der Einfluß dieser zwei Korngrößen auf die Aufbereitungs-, speziell 
lotationsergebnisse w ird diskutiert. H. Schneiderhöhn.

F. Schwarz: S u lla  B a u x ite  is t r ia n a .  (Rivista „A llum in io “ . 10. 
Milano 1932. H eft 3. Sonderabdruck 8 S.)

Mach kurzem Überblick über die Theorien der Bauxitbildung w ird eine 
Schilderung Istriens vom geologisch-geographischen Standpunkt gegeben: 

Istria bianca, Is tria  grigia, Istria rossa. Besondere Bedeutung hat das graue 
Istrien m it seinen Mergeln fü r die Bauxitbildung, wobei insbesonders der 
Cosina-Mergel hervorgehoben wird. Aus ihm  is t der Bauxit über ein Terra- 
Rossa-Zwischenstadium hervorgegangen. Bauxite kommen in  Istrien nur 
vor in  Gebieten der Cosina-Mergel oder in  Gebieten, die Wasserzufluß aus den 
erstgenannten besitzen. Das is t der Leitgedanke, der am Beispiel des Weges 
aus den hochgelegenen Monte-Maggiore-Gebieten zum Arsa-See und in  die 
Niederungen verfolgt wird. Die Beweisführung wird durch geologische Deu
tung von Landschaftsbildern, mikroskopische und analytische Untersuchung 
von Bauxiten und Roterden aus verschiedenen Niveaus zu geben versucht. 
Nach den Mikroaufnahmen zu urteilen, scheint die Reihe vom Cosina-Mergel 
durch Kalkgrus m it tonig-eisenschüssigem Mörtel, weiter Verschwinden des 
Kalkes und Gelscheidung, ferner Sphärolithbildung und „Reifung“  des 
Bauxites gegeben zu sein. Verf. spricht sich gegen tektonische Entkieselung 
(H ahrassowitz) aus. Die Analysen scheinen ebenfalls die angenommene 
Bauxitbildung zu stützen. Kieslinger.

Horst Rum pelt: S tu d ie n  ü b e r d ie  S c h w im m a u fb e re itu n g  
des B a u x ite s  aus den L a g e rn  b e i B o d a y k  (U nga rn ). (Diss. Dresden 
1932.)

Der Bauxit von Bodayk enthält etwa 56—59 % A120 3, 15—18 Fe20 3, 
10 Si02, besitzt rotbraune Farbe und is t erdig. Der Bauxit scheint fein 
verwachsen zu sein. Das Eisenoxyd scheint mindestens in zwei Formen im  
Bauxit vorzuliegen. E in  weiches, hellrotbraunes Produkt läßt sich z. T. 
schon m it Wasser abspülen und is t wahrscheinlich kolloidal, während ein 
dunkelrotes glänzende Adern bildet. Dieses Fe20 3 scheint sehr hart zu sein. 
Der Bauxit muß von einem Teil seines Eisenoxydes befreit werden, um ver
käuflich zu sein. Verf. stellt fest, daß eine teilweise Verringerung des Eisen
oxydes im Bauxit durch differentielle Mahlung erzielt werden kann. Flotations
versuche haben ergeben, daß eine Trennung von A120 3 und Fe20 3 mittels 
Schaumschwimmverfahren möglich ist. Eine Veränderung des S i02-Gehaltes 
war nicht zu erreichen. M. Henglein.
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Camillo Crema: O s s e rv a z io n i su i g ia c im e n t i d i B a u x ite  de l 
l ’A p p e n n in o , d e l l ’ I s t r ia  e d e lla  D a lm a z ia . (Rendiconti della R. 
Akademia dei Lincei. Roma 1920.)

— : I  g ia c im e n t i b e a u x it ic i d e lla  V a lle lo n g a  n e l ba c in o  d i 
A vezzano . (La Miniera Italiana. 1926. Nr. 11.)

— : La B a u x ite  in  T e rra  d ’ O tra n to . (La Miniera Italiana. 1928. 
Nr. 12.)

— : N uove  zone B a u x it ic h e  in  T e rra  d ’ O tra n to . (La Miniera 
Italiana. 1928. Nr. 5.)

— : S in g o la re  U til iz z a z io n e  d i A f f io r im e n t i  B a u x i t ic i  in  
T e rra  d ’ O tra n to . (Bolletino della societä Italiana. 1930.)

— : La  B a u x ite  in  P u g lia . (Bolletino del R. U fficio Geologico d’ Italia.
56. [1931.] No. 3.)

In  Is t r ie n ,  D a lm a t ie n ,  im  m it t le r e n  A p e n n in  sowie in  A p u 
lie n  liegen überall in  den Riffkalken der Oberen Kreide, in den sog. Klein- 
requiennien - Schichten m it Requiennia parvula und Monopleura schnarren- 
iergeri bedeutende B a u x it la g e rs tä tte n .

Ihre Form is t eine eigenartige und sich überall wiederholende: Es sind 
mehr oder weniger zur Schichtung der Kreidekalke senkrecht stehende 
Schächte, Säcke oder Taschen, die sich nach oben krempen oder beckenartig 
erweitern. Wo sie gut erhalten sind, endigen sie nach oben m it ebener, den 
darüber liegenden Kalksteinen konkordanter Fläche. Der Erhaltungszustand 
der Lagerstätten is t sehr von der A rt der Erosion bedingt, der sie unterworfen 
waren. Wo seitliche Erosion vorwaltete, wie im  A p e n n in , wo o ft sogar 
die m ittleren oder unteren Partien des Sacks zerstört wurden, während die 
linsenförmig zwischen die Kalke eingeschobenen Partien der Krempe erhalten 
blieben, war die Deutung der Form zuerst schwierig, bis man auch in  diesem 
Gebiet infolge der fortschreitenden Abbautätigkeit vollständige, wohl erhaltene 
Lagerstätten fand. In  I s t r ie n  und D a lm a t ie n  dagegen zerstörte die in  
breiter Fläche wirkende Erosion sowohl das Hangende der Lagerstätten, wie 
den oberen krempenartigen Abschluß meistens auch, so daß dann nur noch 
die offenen Schächte übrigblieben, in  denen sich in den oberen Partien auch 
Verwitterungsprodukte wie Terra Rossa und humose Stoffe ablagerten. 
Da auch der Bauxit durch Eisenoxyd meist ro t gefärbt ist, so verwechselte 
man ihn m it Terra Rossa und beschrieb die istrischen und dalmatinischen 
Vorkommnisse als solche. Erst Verf. erkannte die wahre Natur dieser B il
dungen; insbesondere den M ange l an S c h ic h tu n g  in der die Schächte 
ausfüllenden Masse, sowie den M e ta m o rp h is m u s  der K a lk e  am Kontakt 
und das G ebundense in  an den g e n a n n te n  F o rm a tio n s h o r iz o n t.

Im  m it t le re n  A p e n n in  mündet in  das Becken von A vezzano das sog. 
lange Tal „V a lle lo n g a “ . Es beginnt zwischen Mte. Cornacchia und der 
Gruppe des Valle Caprara m it der Conca dei Prati d’Angora, in der sich die 
Tälchen Cervaro, Aceretta, Pasqualotto und Tasseto vereinigen; es verengert 
sich bei der Vereinigung m it den Tälchen Giafassa und Scopinari, krüm m t 
sich nach N  bis zur Mündung des Tals Fossati, biegt bei Madonna della Lanna 
scharf nach NW  um und mündet in der Ebene zwischen Trasacco und Lucco.
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Bei F e r r ie ra  und anderen Punkten des Tales liegen Bauxitlagerstätten 
in  den Turonkalken. Bei dem genannten Orte ist eine große Tasche im  Abbau 
begriffen, die bereits (bis 1926) 9000 Tonnen Material schon geliefert hat. 
Es findet sich hier auch außerdem der graue Bauxit m it Pyritkriställchen, 
wie ihn Verf. nur von Istrien und den Adriatischen Inseln her kannte. Auch 
im  Tälchen C iafassa war m it dem Abbau begonnen worden und man hatte 
schon (bis 1926) 2000 Tonnen ausgebeutet. Bemerkenswert is t fü r dieses 
Vorkommen das Auftreten von unregelmäßigen Partien von Oolith, dem aber 
das Zement fast völlig feh lt; getrocknet entsteht so ein schöner, dünner Sand 
v °n dunkelroter Farbe m it gleichmäßig rundlichen Körnchen. Solche sandige 
Oolithe fand Verf. auch im  Bauxit von B ua und Pas m an in  D a lm a tie n .

Auch in  A p u lie n  in  der L a n d s c h a ft  vo n  O tra n to  bilden die meist 
horizontal liegenden Riffkalke des Oberturon das vorherrschende Gestein. 
Aus ihnen besteht die Hochebene D e lle  M urge  sowie eine Reihe niedriger 
Anhöhen, die Serre , die von NO nach SW ziehen und durch flache, von 
Neogen und Postpliocän erfüllte Depressionen voneinander getrennt sind. 
In  der Landschaft von Otranto stellte Verf. das Auftreten von Bauxit in  
45 Gemeinden fest. Zurzeit scheinen die wichtigsten Vorkommnisse zwischen 
C a rp ig n a n o , P o g g ia rd o  und O tra n to  zu liegen. Letztgenannte Stadt 
käme auch als Exporthafen fü r die weiter westlich gelegenen Lagerstätten 
von G a lu g n a n o , S o le to , C o r ig lia n o  und M a rta n o  in  Betracht. Eine 
andere Gruppe hätte eine Verbindung m it T o rre  R in a ld a ; die von R u ffa n o  
bis T rica se  könnten letztgenannten Hafen benützen. Und endlich beginnt 
eine letzte Gruppe bei Sa. M a ria  d i Leuca.

Der Bauxit is t eisenschüssig, litho id  und reich an Pisolithen und zeigt 
den typischen Charakter des italienischen Bauxits. Die Lagerstätten selbst 
bilden wie die istrischen offene Taschen. Infolge der leichten Aushöhlbarkeit 
des weichen Materials und seiner Undurchlässigkeit werden die Bauxitschächte 
in  diesen wasserarmen Gegenden häufig zur Anlage von Zisternen benützt, 
insbesondere im  Gebiet von C a s trig n a n o .

Verwendung fand das Material bisher nur zur Mörtelbereitung und 
infolge dieser Ausbeutung haben die Lagerstätten an ihrer Oberfläche das 
Aussehen von kleinen Mulden angenommen, die oft m it Wasser angefüllt sind, 
und in  die auch erdiges Material aus der Umgebung hereingeschwemmt wurde. 
Jedoch auch das Ausgehende der noch unberührten Vorkommnisse is t mehr 
oder weniger durch Roterde oder Humus verunreinigt; nur die Pisolithe 
bleiben infolge ihrer Härte unberührt.

Auf dem P ro m o n to r io  G a rg a n ico  fand Verf. schon 1920 in  ungefähr 
40 Orten Bauxitvorkommnisse. Es war der Teil des Gebiets von San M arco 
in  L a m is , der sich von I  L a u re n t i bis zu C. T a n c re d i und zum M. Ce
lano  erstreckt, ferner das anstoßende Gebiet von R ig n a n o  bis nach Cento- 
p o z z i und endlich der untere Teil der Mulde von San G io v a n n i R o to n d o , 
von den Häusern San M a tte o  bis zum See San E g id io . Neuentdeckt wurden 
durch die erfolgreichen Begehungen des Verf.’s Lagerstätten im  Gebiet von 
San M arco , R ig n a n o  und San G io v a n n i, ferner von M a n fre d o n ia , 
C a rp in o , C agnano, San N ic a n d ro  G a rg a n ico  und A p ric e n a .
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Auch hier zeigt der Bauxit die grellrote Farbe der ita l. Bauxite und is t 
im  allgemeinen reich an Pisolithen. Seine Lokalbezeichnung is t: Tetta Rossa, 
Pozzolan oder Bol. Verwendet wurde er als Zementmörtel und zur Farbstoff
bereitung. Manche Lager blieben von der Erosion verschont und zeigen noch 
die Krempe. Die leeren Schächte dienen in  dieser Gegend als Zisternen und 
Fischteiche.

Bei San Giovanni und an 3 benachbarten Stellen b. San Marco fand Verf. 
im  Ausgehenden einer Lagerstätte kompakte Mineralproben m it halbmetall. 
Glanz, niederer Kieselsäure und hohem Eisengehalt bis zu 31 65%  Eisen
oxyd; derartige Varietäten sind in der Masse normalen Minerals nicht selten 
und werden auch von den klassischen Lagerstätten von Baux angegeben.

Terra d’Otranto

Si02 . . . 
T i0 2 . . . 
A 1 A  . . . 
Fe20 3 . .
Glühverlust

4,63
3,07

52,29
22,97
16,46

4,03
1,66

49,49
32,69
11,92

2,97
1,81

55,75
30,64

8,60

4,86
1,92

53,70
27,89
12,19

Promontorio Garganico

1,04
2,06

54.30 
24,94
17.30

3,50
1,33

52,27
27,67
14,10

2,22
2,35

55,26
23,12
17,80

3,24
2,10

60,05
20,19
14,25

A. T e rra  d’O tra n to

1. Laceo Russo b. Specchia
2. Serra d i Cannole
3. Serra d i M. Vergine (Pamariggi) b. Sanct.
4. Uggiano La Chiesa.

B. P ro m o n to r io  G a rga n ico

1. Gegend von S. Giovanni; Pozzo Calvo
2. Gegend von Convento dei Cappucini
3. Passatore
4. Unterhalb Sa. Croce.

In  bezug auf die Aussichten fü r industrielle Ausbeute der Bauxitlagerstätten 
kommt Verf. zu folgendem Resultat:

In  der Landschaft von Otranto befinden sich Lagerstätten von uner
warteter W ichtigkeit, die teils gute Eisenbahnverbindungen haben, teils nicht 
selten in  Meeresnähe liegen. Ohne vorschnelles U rte il könnte man sie an 
W ichtigkeit m it den istrischen Lagerstätten vergleichen.

Obwohl auf dem Promontorio Garganico über 100 Bauxitvorkommen 
sich feststellen ließen, leidet ih r W ert sehr infolge der Transportschwierig
keiten. K u r wenige liegen am Meer oder in  der Nähe der Eisenbahn; die 
meisten dagegen in  unwegsamer Gegend m it schwierigem Zugang.

K. Willmann.

Oxydations- und Zementationszone.
B la n c h a rd , R. and P. F. B o s w e ll: Limonite types derived from bornite 

and tetrahedrite. (Econ. Geol. 25. 1930. 557—580.) — Bespr. dies. Jb.
1931. I. 546/547.
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w.
S e d i m e n t ä r e  L a g e r s t ä t t e n .

B o rn h a rd t: G esch ich te  des R a m m e isb e rg e r B ergbaues 
vo n  se ine r A u fn a h m e  b is  z u r N e u ze it. (Preuß. Geol. Landesanst. 1931. 

chiv f. Lagerstättenforschung. I I .  52. 366 S. M it 11 Tafeln und 22 Abb.)

Oie Entwicklung des Rammeisberger Bergbaues w ird  von seinem Be
ginne um das Jahr 968 bis zur Gegenwart im  Zusammenhänge verfolgt und 
trefflich dargestellt. Hierbei sollte nicht nur das auf bergmännischer Seite 

estehende Interesse befriedigt werden, sondern gleichzeitig dem Geschichts
schreiber, dem Rechtswissenschaftler und dem Volkswirtschaftler als Berg
mann gesichertere Unterlagen zu neuen Untersuchungen geliefert werden.

Oer Inhalt is t gegliedert: I. Zeit der ersten Blüte des Bergbaues: 968 
is 1235. I I .  Zeit des Niederganges: 1235—1360. I I I  Zeit der Not: 1360—1460. 

I v - Zeit neuer Blüte: 1460—1525. V. Zeit neuer Not: 1526—1552. V I. Zeit 
der Herzoglichen Verwaltung und des 30jährigen Krieges: 1552—1648. 
VH. Zeit der Erholung nach dem Kriege: 1648—1763. V I I I .  Zeit der Be- 
triebsreformen J. C. Roeders: 1763—1810. IX . Zeit des Überganges zur 
neuzeitlichen W irtschaft: 1811—1866. X . Neueste Zeit: 1866 bis zur Gegen
wart.

In  einem Anhang sind u, a. anzutreffen: 1. Alphabetisches Verzeichnis 
der in  Urkunden und Akten der Archive von Goslar, Clausthal, Wolfenbüttel 
und Hannover vorkommenden Rammeisberger Grubennamen, m it Ver
suchen ihrer Deutung und Angabe der Zeit ihres Vorkommens. 2. Hochdeutsche 
Übersetzung des niederdeutschen Urtextes der a) Bergordnung des Herzogs 
Albrecht von Braunschweig vom 25. A pril 1271, b) des „Goslarer Bergrechtes 
des vierzehnten Jahrhunderts“ .

Über das Erzvorkommen selbst sind nur einleitend einige übersichtliche 
Zusammentragungen gegeben.

W ertvoll sind Übersichten über alte Maße und Gewichte.
Vorliegendes Buch is t ein äußerst wichtiger Beitrag zu unserer Kenntnis, 

i>was der Bergmann im  Wechsel der Zeiten m it den Lagerstätten hat anfangen 
nnen . Fur die Betrachtung einer Lagerstätte von dieser Seite aus is t aber 

m ganz Deutschland kein geeigneteres und lehrreicheres Beispiel gegeben als 
as, welches durch das Erzvorkommen des Rammeisberges dargeboten wird, 
as umfassende Werk dürfte in seiner ausgezeichneten und vollständigen

Darlegu g der geschithtlichen Entwicklung eines Erzvorkommens wichtige
Rückschlüsse auf andere deutsche Lagerstätten erlauben. Chudoba.

R. N iede r: Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  T e k t o n i k  u n d  
a g e r a u s b i l d u n g  i n  R o t e i s e n s t e i n 1a g e r n  a n  d e r  
a h n .  (Preuß. Geol. Landesanst. 1931. Archiv Lagerstättenforschung, Berlin.

H. 51. 64 S. M it 2 Taf. u. 20 Abb.)

Der weitaus größte Teil der vom Verf. untersuchten Lagerstätten gehört 
sog. Grenzlagertypus, d. h. sie bilden die Grenze zwischen M itte l- und 

erdevon. Sie haben Schälsteine zum Liegenden und K a lk oder roten Schie- 
er’ ^ ezw- Kalkschiefer zum Hangenden. Die einzelnen Lager und ihre Profile 

Werden beschrieben. Eine bisher unbekannte Ausnahme in  der Schieferaus
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bildung der mittleren Lahnmulde stellen die schwarzen Schiefer in  der Grube 
Justine dar, deren oberdevonisches A lter durch Fossilien festgelegt werden 
konnte.

Der die Schalsteinlager o ft begleitende geschichtete Schalstein erweist 
sich entgegen den bisherigen Anschauungen durch seine geologische Position 
und Fossilführung als ältestes Ohermitteldevon.

Die makroskopischen Beobachtungen über die Lageraushilduug ent
halten die Feststellung, daß das Erzlager stets eine konkordante Einlagerung 
von einer im  großen und ganzen gleichbleibenden Mächtigkeit von rund 
2 m darstellt. Der weitaus überwiegende Teil der Lager besteht aus Roteisen
stein, der mehr oder weniger stark m it Kalkspat oder Quarz untermischt ist. 
Von den Hauptlagermineralien (Eisenglanz und Magnetit) hat der Eisen
glanz prätektonisches Alter. Charakteristisch fü r ihn sind die Dispersions
struktur und die zahlreichen Schrumpfungserscheinungen. Magnetit erweist 
sich in der Hauptsache sowohl durch seine geologische Position als auch in  
seiner mikroskopisch erkennbaren idioblastischen Ausbildung als anchimeta- 
morphes Produkt. Reduktionsmittel waren im  Erzlager in  Form von Schwefel
kies und organischer Substanz vorhanden. Beschrieben werden noch die 
paragenetischen Mineralien Siderit, Brauneisen, Quarz, Kalkspat und Chlorit.

Bei der Untersuchung des Nebengesteins ste llt Verf. fest, daß in den 
Grubengebieten von Eppstein und Georg Joseph die Hauptmasse des „G rün
steins“  aus tektonisch beanspruchtem Diabas besteht, in Lagernähe und in  
diesem selbst aber aus Tuff. In  diesem Zusammenhang werden Entgegen
haltungen zu Ansichten von H. R ichter angeführt, welcher die Roteisenstein
lager durch Vererzung von K a lk am K ontakt intrusiver Diabasgänge ansieht. 
Nach Darlegungen des Verf.’s w ird aber das Lager normalerweise gar n icht 
von Diabas begrenzt, sondern von Tuff. Nur in seltenen Fällen begleiten 
intrusive Diabase das Erzlager, dann kommt aber kein Zusammenhang der 
Erzbildung m it dem intrusiven Diabas zum Ausdruck; denn am Diabaskon
ta k t sind die Schichten unvererzt.

Die Frage der Bildungsbedingungen von Eisenglanz und Magnetit wurde 
an Eisenerzen aus jüngeren Formationen, insbesondere an La te rit untersucht. 
In  Analogie zu diesen Vorkommen w ird der Eisenglanz als Produkt der sta
tischen, der Magnetit als Folge der kinetischen Anchimetamorphose betrachtet 
(Anchimetamorphose von H araaso w itz  =  Archometamorphose von R in n e  
und bezeichnet alle Vorgänge, die ein Gestein in  Richtung auf die Meta
morphose verändern). Untergeordnet is t Magnetit durch Kontaktmetamor
phose entstanden. Epigenetischer Natur sind in der m ittleren Lahnmulde 
auch Spateisen und ein Teil des Pyrits, m it welchem magnetischer Eisenglanz 
verknüpft ist. Die Stoffwanderungen geben sich besonders deutlich in  der 
Verbreitung des Kalkspates und Quarzes zu erkennen, sowohl im  Erz, als 
auch im  Nebengestein.

Die Untersuchungen an Roteisensteinen der mittleren Lahnmulde führen 
nach des Verf.’s Zusammenfassung zu dem Hauptergebnis, daß das Eisen
steinlager durch die Anchimetamorphose von zahlreichen Umwandlungen 
betroffen worden ist, die das primäre Lagerbild kaum noch erkennen lassen. 
Das w ird besonders deutlich durch den Umstand, daß das Hau ptlagermineral,
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er isenglanz, in mehreren Generationen vorliegt, und der Magnetit seine 
1 ung verschiedenen Vorgängen verdankt.

Eie Roheisensteinlager an der Lahn sind sedimentärer Entstehung, die 
eraigesellschaft is t aber eine sekundäre. Selbst die primäre Lagerzusam- 

mensetzung weist Verschiedenheiten auf: im  Zentrum der Lahnmulde herrscht 
o eisen vor, an den Bändern Magnetit, Spateisen und Schwefelkies zu etwa 

gleichen Teilen. Chudoba.

t  h ' ®cllneitle ,'höhn : A u f b e r e i t u n g s v e r s u c h e  m i t  o o l i -  
^  1 s c h e n E i s e n e r z e n  d e r  A f a c r o c e p f e a l M S - S c h i c h t e n  

ei  G u t m a d i n g e n  ( B a d e n )  u n d  i h r e  s e d i m e n t p e t r o -  
§ e n e t i s c h e  B e d e u t u n g .  (Fortschr. Geol. 11. H. 34. [DEECKE-Fest-
schrift,] 147-181.)

Oie oolithischen Eisenerze von Gutmadingen, zwischen Donaueschingen 
™ d Immendingen gehören zu den Makrocephalusschichten, die in  W ürttem - 

erg zum Dogger e, in  Baden zum Unteren Malm Ma2 gerechnet werden. Die 
Dichtigkeit kann lokal bis 3—4 m steigen, is t aber in der Regel 1,8—2 m. 
ben und unten liegt gewöhnlich eine feste kalkreiche Bank, während die 
dte locker und mergelig ausgebildet ist. Die Schichten fallen m it einigen 

Graden nach OSO ein.
Die Größe der Brauneisenoolithe schwankt zwischen 0,2 und 2 mm, die 

meisten sind um 1 mm groß. Sie haben im  Gegensatz zu anderen Vorkommen 
nie einen fremden Kern. Sie sind meist konzentrisch-schalig gebaut. Die 
Oolithsubstanz besteht jedoch nicht einheitlich aus Brauneisen, sondern in 
disperser Verteilung findet sich noch Tonerdekieselsäuregel und wohl auch 
Tonerdehydratgel.

Die Grundmasse war in allen untersuchten Proben gleich. Sie besteht 
muptsächlich aus Kalkspatkörnchen, und zwar meist kugeligen Konkretio

nen, seltener rhomboedrischen Einzelkristallen von 0,01—0,05 mm Durch
messer, die eingebettet sind in eine spärliche Zwischenmasse von amorphem 

i a cm 1 on. Spärlich eingesprengt im  Kalkspat finden sich linsenförmig 

uikM ’ 6*6 ^ *SensPa r̂^ omD°eder von 0,05—0,2 mm Durchmesser. Eisenspat 
Ab rl iS^a^ s'n<* schwach dolomitisch. Feine Quarzkörnchen sind selten, 

n zu findet sich in  der Nähe von Fossilresten wenig Pyrit.
chemische Zusammensetzung des Erzes is t als M itte l aus 14 Analysen 

r ^ d- r  Erzsorten: Fe 23,9; SiOa 21,8; A1203 9,2; CaO 11,8 ; MgO 2,1;
22; Vd 0,08.
ergaben, daß alle untersuchten Erze durch

---------------  „ i  Wasser in ihre natürlichen Bestandmassen
ie en. Die mikroskopische und chemische Untersuchung der hierbei er- 

Kornklassen zeigte übereinstimmend, daß der Haupterzanteil, die 
2 r e’ SKK I'ast  ausschließlich in  einem Konzentrat m ittlerer Größe von 
K  k imm anre' c^ crt. Een Großteil der S i02 und der A120 3 enthalten die 

- unt er  0,5 mm. E in kleiner Teil über 2 mm Korngröße, etwa 
o ( es gesamten Erzes, zerfällt durch Einweichen nicht. In  bezug auf seine 

quantitative Zusammensetzung is t der in  Wasser aufweichbare Ante il fü r 
aUe Erzsorten völlig gleich.

0,44; S 0,53; A: 
Die Aufbereitungsversu 

Einweichen und D urch  r,",1m
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In  bezug auf die Elementverteilung zeigte die Zerlegung in  Kornklassen, 
daß sowohl die Hauptelemente Fe, Ca, Mg, Si und Al, als auch die unter
geordnet vorhandenen Elemente P, As, Vd, T i und S sich nicht völlig gleich
förmig und diffus abschieden, sondern daß lokal Konzentrationskerne und 
genetisch optimale Konzentrationsvorgänge beinahe fü r jedes Element fest
zustellen waren. Eisen war überwiegend in  den Oolithen konzentriert, aber 
auch ein kleiner Teil als FeC03 in  der Grundmasse. Phosphor und vielleicht 
auch Vanadium is t überwiegend an die kalkreichen Fossilreste gebunden, 
aber auch zum kleinen Teil an das Eisenhydratgel der Oolithe adsorbiert. 
Arsen scheint überwiegend hier adsorbiert zu sein. Mangan verte ilt sich recht 
gleichmäßig auf Oolithe und Carbonate. Schwefel als biogen ausgefällter Ver
wesungseisenkies konzentriert sich in  der Nähe der Fossilreste. Endlich ergibt 
die konkretionäre Eisenoolithbildung keine reinen Eisenhydrate, sondern 
stets t r i t t  eine kleine Menge der S i02- und A l20 3-Hydratgele in  die Oolithe ein. 
Dabei ist das Verhältnis Kieselsäuregel zu Tonerdehydratgel in  den Oolithen 
vie l mehr zugunsten der Tonerde verschoben, als in  der umgebenden tonigen 
Grundmasse. Cissarz.

S. Taldyk in  : T h e  M a l k a  i r o u - c h r o m i u m  n i c k e l  d e -  
p o s i t  i n  t h e  K a b a r d a - B a l k a r i a n  A u t .  P r o v i n c e  o f  
N o r t h e r n  C a u c a s u s .  (Bull. Geol. and Prosp. Service ot USSR. 50. 
Nr. 84. Leningrad 1931. 1243—1250. Russisch m it engl. Zusammenfassung.)

Diese Eisenerzlagerstätte ist die größte im  Nordkaukasus. Sie erweckte 
wegen ihrer Nickel- und Chromführung besonderes Interesse. Die Umgebung 
der Lagerstätte ist aus paläo- und mesozoischen Gesteinen aufgebaut. Die 
paläozoischen Gesteine sind: metamorphe Schiefer- und Serpentine und die 
mesozoischen mitteljurassische Sandsteine, hauptsächlich aber oberjuras
sische Kalke. Der erzführende Horizont liegt in  der Kontaktzone der Serpen
tin - und oberjurassischen Gesteine. Die Eisenerze stellen zwei Varietäten dar: 
tonig-ockerige und oolithisehe Erze. Die ersteren sind häufiger als die zweiten. 
Sie besitzen durchschnittlich eine Mächtigkeit von 1,80 m und weisen fo l
genden Metallgehalt auf: 0,3 % Ni, 0,6 %  Cr und 12,6 % Fe. Die Erze erschei
nen massig oder gebändert.

Die oolithischen Erze bilden von 0,5—8,68 m mächtige Schichten. Es 
handelt sich hier um Magnetite und Limonite. Ih r Metallgehalt is t wie folgt: 
0,32 %  Ni, 36,45 % Fe und 1,61 % Cr.

Die beschriebenen Erze sind sedimentären Ursprungs und durch Verw it
terung primärer eisen-, nickel- und chromhaltiger Gesteine entstanden.

Den Vorrat an oolithischen Eisenerzen bestimmt Verf. m it 30 000 000 t, 
denen in  erster Linie die praktische Bedeutung zukommt. N. Poluioff.

K o n z e n t r a t i o n s i n g e r s t ä t t e n  i n  S e d i m e n t a t i o n s r ä u m e n  
m i t  a r i d e r  U m g e b u n g .

G. C. A . Jackson: T h e  o r e s  o f  t h e  N ’ C h a n g a  M i n e  a n d  
E x t e n s i o n s  N o r t h e r n  R h o d e s i a .  (Econ. Geol. 27. 1932. 
247—280.)
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T« ®r ay : T h e  M u f u l i r a  c o p p e r  d e p o s i t ,  N o r t h e r n  
K h 0 d e s i  a. (Econ. Geol. 27. 1932. 315—343.)

G- V . D o ug las : M i n e r a l i z a t i o n  i n  N o r t h e r n  R h o -  
d e s i  a. (Econ. Geol. 1932. 380—386.)

Die beiden ersten Arbeiten beschreiben sehr eingehend die geologischen, 
1 rographischen und mikroskopischen Verhältnisse der genannten Gebiete 
der ,\(!m ^ro^en nordrhodesischen Kupferbezirk. Die Aufschlüsse waren z. Zt.

.. Fassung dieser Arbeiten weiter vorgeschritten, als sie von Schneider- 
H0™  ^ 9  angetroffen und beschrieben wurden (Mineral. Bodenschätze des

• Afrika. 1930. 90—101), haben aber auch weiter dasselbe generelle B ild 
bcgcben. Bei der Erzmikroskopie w ird besonderer W ert auf Feststellung ge- 
e&t, daß die Erze und ih r Gefüge eindeutig hochthermale Anzeichen haben, 

^ as 'behaus richtig ist. Dagegen ist es nach den eingehenden Untersuchungen 
üts ^ ex- an demselben Material nicht richtig, wenn der erstgenannte Verf. 

6 auptet, das Nebengestein der Erze habe deutlich kontaktmetamorphe 
^nzeichen. Das sind alles tangentiale Durchbewegungsspuren m it geregelter

Kristallisation unter gerichtetem Druck, wobei gleichzeitig die Erze jene 
0 th e rm a le n  Kennzeichen annehmen. Auf die Parallelität zwischen Stärke 
er Erz- und Gesteinsumkristallisation und der Tektonik, die Schneider

höhn 1. c. in  den Abb. 106 u. 107 erläutert, geht Verf. gar nicht ein.
Alle drei Verf. geben aufs neue die aus den früheren Arbeiten der ameri- 

anischen und englischen Geologen schon bekannte epigenetisch-hydro
thermale Entstehungshypothese wieder, ohne auf die zahlreichen und hand
greiflichen Einwände dagegen und die klaren und augenfälligen Beweise fü r 
syngenetisch-sedimentäre Entstehung und nachträgliche Metamorphose ein- 
ZUgf *len' H . Schneiderhöhn.

H. Schneiderhöhn: T h e  g e o l o g y  o f  t h e  c o p p e r  b e l t ,  
0 r t  h e r  n R h o d e s i a .  (The Mining Magazine. 46. 1932. 241—245.)

A frika “  T eSen̂ *c^ en das, was in den „Mineralischen Bodenschätzen des südl. 
d e s '1 Ü'3er ^ o r k ° m m e n  u n d  E n t s t e h u n g  d e r  n o r d r h o -  

s 1 s c h e n K u p f e r l a g e r s t ä t t e n  gesagt wurde.
H . Schneiderhöhn.

S e i f e n .

l r cus, A.: Zur wirtschaftlichen Lage des Goldbergbaues in  Transvaal, 
(in tern. Bergwirtsch. u. Bergtechn. 25. 1932. H eft 4.)

I Fred Fre,se: C hem ische Prozesse b e i B ild u n g  vo n  S eifen- 
e rs tä tte n . Beobachtungen an brasilianischen Gold-, Platin- und Monazit- 
en- (Zs- Prakt. Geol. 40. 1932. 99.)

Moi de-n ^ reis seiner Betrachtungen hat Verf. ein rund 130 qkm großes 
^onazitseifengebiet im  Grenzstreichen zwischen den Staaten Minas Geraes, 
am'lP'^R ^ airt°  lu 'd  Bio de Janeiro, ein rund 400 qkm großes Goldseifengebiet 
eine Up <̂eS ^ eerSê *rSes in der SW-Ecke des Staates Rio de Janeiro und 
etw n ‘!fJat*nSe^ end*St r ik t  längs des Espinhaco-Gebirges in Minas Geraes von 

wa qkm Größe gezogen. Die Gebiete wurden jedoch bei der Behandlung 
F. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 14
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nicht getrennt. Dagegen wurden die beobachteten mechanischen und chemi
schen Erscheinungen als Einteilungsprinzip angenommen.

In  den tiefsten Schichten der Geröllansammlung und in den K lüften 
und Rillen des Grundgesteins reichern sich bekanntlich in den Seifenlager
stätten die Erze an. Bei 326 beobachteten Ablagerungseinheiten ergab sich 
in mehr als 80 % aller Fälle, daß neun Zehntel und mehr des analytisch 
festzustellenden Goldgehalts in dem letzten Zehntel der Mächtigkeit zunächst 
dem Liegenden sich finden. Nur in rund 16 % der Fälle findet sich das Maxi
mum des Goldgehaltes in  der unteren H ä lf te  der Schichtenmächtigkeit 
und nur bei 4 % aller untersuchten Fälle zeigte sich eine gleichmäßige Ver
teilung des Goldgehalts. In  diesen Fällen handelte es sich aber nur um Seifen 
sehr geringer Mächtigkeit. Es läßt sich nun feststellen, daß der Edelmetall
gehalt einer Goldseife zu einem sehr wesentlichen Teil durch die Tätigkeit 
organischer Bodensäuren einer Lösung und Verfrachtung nach dem Tiefsten 
der Seife unterworfen wird. Es sind sowohl die Säuren beteiligt, welchen an 
der Spitze der Haarwurzeln die Assimilierung der Bodenmineralien fü r den 
Aufbau des Pflanzenkörpers obliegt, als auch diejenigen, welche durch die 
Einwirkung des Boden- oder Regenwassers auf die zerfallende organische 
Materie an der Oberfläche der Lagerstätte gebildet und dann durch die 
Gesteinszwischenräume und besonders längs der Wurzeln nach dem Liegen
den der Seife verfrachtet werden. Bei der gegenwärtig wirkenden Erosion 
erfolgt neben dieser chemischen auch noch eine mechanische Verfrachtung. 
Von folgenden Orten erlangte Verf. einen bündigen Beweis fü r die chemische 
Verfrachtung von Gold in  die tieferen Schichten einer Seife unter verschiedenen 
örtlichen Verhältnissen:

1. Die auf Monazit ausgebeuteten Seifen der D istrikte Palma und S. Paulo 
do Mur iahe ergaben an 4 Stellen zur Zeit der ersten Arbeiten 8,51, 7,83, 8,88 
und 10,22 g in  der Tonne, die Haufwerksmassen Restgehalte von 0,35—0,52 g. 
Schurfgräben, die 1926—27 an genau denselben Punkten ausgehoben wurden, 
die sich inzwischen m it einer Vegetationsdecke bedeckt hatten, ergaben 
über dem seinerzeit sehr sorgfältig gesäuberten granitischen Grundgestein 
Neugoldgehalte von 4,63, 4,28, 3,92 und 5,11 g/t.

2. Die zur selben Zeit auf der Farm Cruz A lta  bei Thebas, Kreis Leo
poldina in Minas Geraes, ausgehobenen Schurfgruben hatten 11,42—13,62 g/t, 
wovon 11—10 g gewonnen worden waren. Die nach Bearbeitung in die 
Gruben zurückgegebenen Haufwerksmassen ergaben 3,93 und 4,68 g Gold 
je Tonne. Auch war nach 20 Jahren die ursprüngliche Vegetationsdecke 
wieder vollkommen erneuert.

Ähnliche Verhältnisse wurden noch an drei anderen Stellen festgestellt, 
nämlich am Fuß des Meergebirges in  den Kreisen Angra dos Reis und Paraty 
des Staates Rio de Janeiro, ferner am obersten Rio Bardo Pequeno, Bezirk 
Diamantina und bei der Begehung der großen Waschhalden eines alten 
Goldbergbaubetriebes bei Marianna in  Minas Geraes. Hier enthielten die 
Haldenmassen 0,48 g/t, an einzelnen von Vegetation überwucherten Plätzen 
dagegen 3,22—3,69 g/t.

Verf. geht nun auf die Verschiedenheiten der Beschaffenheit des Seifen
goldes ein. Das Gold ursprünglicher Ablagerung is t von dem auf chemischem
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sch^6 VW r̂ac^ ' ct en sowohl durch seine physikalischen als auch seine chemi- 
£  611 ^ * "ensc^ a^ en durchaus verschieden, was in einer Tabelle zu erkennen 
1S1 i , ® ar*'e un<l Zähigkeit bestehen keine Unterschiede. Dagegen sind 
SOC..e sê r beachtenswert in  der Bearbeitung des Edelmetalls durch die 
gewöhnlich *n der Aufbereitung verwendeten M ittel, die Amalgamation 
Un l' f;n Cyanidprozeß. Gegen Quecksilber is t das Neugold bedeutend wider
spenstiger als das ursprüngliche Edelmetall, dagegen is t es in  Cyanidlösung 
verhältnismäßig leichter aufschließbar.

as Neugold is t m it dem von vielen Lagerstätten Brasiliens bekannten 
(Ouro Preto) durchaus identisch. Es is t m it einer 2—25 Tausend- 

rnm starken, dunklen Eisenhumatschicht überzogen. Verf. g ib t fü r eine 
rostbraune Varietät die Formel C20 7H I2Fe.

Es wurden nun eine Anzahl Versuche angestellt, welche den Beweis 
Ur <̂ <J -Ansammlung eines beträchtlichen Edelmetallanteils auf dem Tiefsten 

emer Seife durch die W irkung organischer Bodensäuren erbrachten.
Außer Gold unterliegt auch P latin der Auflösung und Wiederausscheidung 

innerhalb der Lagerstätten. Im  Platingebiet von Mittelminas fand Verf. 
im  Lorrego das Lages innerhalb der feinsten Kornsortimente am Liegenden 

er Seife seltene Schüppchen von 0,75—1,25 mm Größe und 0,04—0,25 mm 
1 _e> die vollkommen g la tt und silberglänzend, durchaus beimengungsfreies 
atin darstellen im  Gegensatz zu dem gewöhnlich dort gefundenen Platin, 

welches Ir, Pd, Os, I r  in  wechselnden Mengen aufweist, auch stets rauhe Ober
fläche und Metallglanz besitzt. Die Funde wurden nur auf periodisch m it 
stark organischen Bodensäuren versetzten Wassergebieten gemacht. Auch 
Versuche des Verf.’s bestätigten die Beobachtung. Sie zeigen auch, daß sehr 
wahrscheinlich die Angreifbarkeit des Platins m it dem Eisengehalt zunimmt.

as stark Fe-haltige Platin aus dem Abaete-Fluß is t vie l leichter angreifbar 
3 S as Ee-freie Metall von Condado bei Serro. M . H englein .

j , C‘ B - K o o lh o v e n : O ver eenige e d e lm e ta a l-v o o rk o m e n s  
[Über6 ?™ ^ev*n S v a n  P o e rw a k a rta  (Res. K ra w a n g , W e s tja va ). 
/t> . , eim§e Edelmetallvorkommen in der Umgebung von Purwakarta 
i« qS1 ê sc^af t  Krawang, Westjava).] (De M ijning. 13. Bandoeng 1932. 
lbö 167. M it 1 Kartenskizze.)

dem d T  / >>('r^ )au südwestlich von Purwakarta geht schon mindestens seit 
 ̂ n. ' 'd'rhundert um. In  letzter Zeit is t dort erneut vie l geschürft worden. 

inU ° m m t,in Gängen, eluvial und alluvial vor, außerdem Ag, ZnS und PbS, 

fern'r ° \V ^ ^ S*er^em '^nc*es^' u - a- Sphalerit, Galenit und Mangancarbonat, 
v " ! l‘r a < \ : Eyrolusit, Antim onit und (auch alluvial) Zinnober. Die Gänge 

™ en SSW, ausnahmsweise und dann m it abweichender Füllung
W NW —OSO.

vo ijine oriexltierende Untersuchung auf Grund neuer Goldfunde nordwestlich 
pOn urwakarta durch den Verf. ergab, daß das hier m it Zinnober, Quarz, 

ter-11 ' 01 nit_ChalcoPyr i t  u - a- zusammen auftretende Au an eine alte Hoch-
^  rrasse gebunden ist, deren Untergrund aus quartären vulkanischen Breccien, 
vo\ en; nd fanden besteht. Terrassenschotter is t allerdings nicht mehr 

orian en, die Mineralien sind vielmehr in deren Verwitterungsrückstand

I I .  1 4 *
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bewahrt geblieben. An der Basis des über 60 m mächtigen vulkanischen 
(? Lahar-) Materials liegt horizontal eine polym ikte Konglomeratbank dis
kordant auf gefalteten Tertiärsedimenten, die ebenfalls Au und im  übrigen 
dieselben Begleitmineralien füh rt wie die obersten Terrassenreste.

F . Musper.

H . B o rn itz: B le ie rz s e ife n  in  S ü d b o liv ie n . (Metall u. Erz. 29.
1932. 265—268.)

Es werden Bleierzseifen in  Südbolivien beschrieben, die ihrer Genesis 
nach teils zu den eluvialen, teils zu den fluviatilen Seifen gehören. Die Bildung 
fluv ia tile r Bleierzseifen überrascht bei der großen Sprödigkeit des Bleiglanzes, 
wenn auch die Ausdehnung der Seifen naturgemäß gering ist und der Auf
bereitungsprozeß bei weitem nicht in  dem Maße erfolgte, wie das bei wider
standsfähigeren Seifenmineralien, z. B. bei Zinnstein in Zinnseifen, geschah.

H . Schneiderhöhn.

W ill ia m s , Alpheus F .: The Genesis of Diamond. 2 Bde. 676 S. M it 221
z. T. farbigen Tafeln, vielen Abb. u. Tab. i. Text. (Ernest Benn Ltd.,
Bouvesie House, Fleet Street, London E. C. 4. Preis £ 4.4.— .) —  Vgl.
Bespr. CB1. Min. 1932. A. 286—288.

T ea le , E. 0 .: Shinyanga Diamond Fields. (Tanganyika Geol. Surv. Short
Paper. 9. Dar es Salaam 1931. 34 S.)

Carl W . Correns: Ü b e r d ie  D ia m a n t la g e rs tä t te n  des H o c h 
landes  vo n  D ia m a n t in a ,  M in as  Geraes, B ra s ilie n . (Zs. prakt. Geol. 
40. 1932. 161—168, 177—181.)

Verf. g ib t zunächst eine Übersicht über den geologischen Bau des Ge
bietes. Die Schichtfolge ist:

Bambuhy-Serie, Kalke und Tonschiefer.
Lavras-Serie: Diamantführende Konglomerate, Sandsteine, Phyllonite.
Itacolumy-Serie: Untergeordnet Phyllite, Sandsteine, Konglomerate an 

der Basis.
Minas-Serie: Sandsteine, Quarzite, Itab irite , Phyllite.
Kristallines Grundgebirge.

Die stratigraphische Stellung dieser Schichten ist recht unsicher; nur 
die Bambuhy-Serie hat Fossilien geliefert (Favosites, Chaetetes), die ins 
Obersilur gestellt werden. Der kristalline Untergrund kommt nur ganz ver
einzelt vor. Auch die Minas-Schichten sind im  Diamantengebiet nur gelegent
lich aufgeschlossen. Sie werden als Liegendes der Konglomerate der Mine 
Boa Vista angegeben. Weitaus der größte Teil der anstehenden Gesteine 
des Gebietes gehört den Schichten der Itacolumy-Serie an. Über den Schichten 
der Itacolumy-Serie liegen diskordant die Konglomerate der Lavras-Serie, 
die Diamanten führen. Die Schichten der Itacolumy-Serie sind schwach ge
faltet, die der Minas-Serie wohl stärker. Beide sind deutlich metamorph 
zum Unterschied von den Schichten der Bambuhy-Serie. Die ersteren werden 
durchsetzt von gangförmigen Phylliten, die z. T. Diamanten führen, von 
basischen Gängen (Diabas) und Pegmatiten.
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Die Diamanten kommen in  dem vom Verf. begangenen Gebiet in  fünf 
‘ r en von Lagerstätten vor:

und subrezente fluviatile  Seifen. Sie lieferten früher fast aus- 
. 1(11 'Le Diamanten und liefern auch noch heute den größten Anteil. 

ier ist vor allem der Diamantenfluß Jequitinhonha und seine Nebenflüsse 
zu nennen.

nur o- ^ Uvia'e Reifen, vermutlich ebenfalls rezent oder subrezent. Sie haben 
geringe Bedeutung in  wirtschaftlicher, sind aber in  wissenschaftlicher 

sic t  insofern interessant, weil eine solche Seife zur Auffindung von 
lanianten in Phylliten geführt hat.

• Die Konglomerate der Lavras-Serie.
4- Die Gangbreccien.
0- Die Phyllite.
Die letzteren 3 Arten werden vom Verf. behandelt, weil sie von den sonst 

e annten Diamantlagerstätten bemerkenswert abweichen.
Die Konglomerate enthalten ohne Sortierung grobe und feine Kompo- 

üenten von meist sehr eintöniger Zusammensetzung. Das Bindemittel wechselt 
zwischen tonig und sandig, m it ihm  der E indruck von dem Grad der Meta
morphose; die Tracht der Diamanten ändert sich von Mine zu Mine. Das 

es spricht fü r terrestre Ablagerungen m it kurzem Transportweg. Es mag 
Slch um solche ariden Klimas, um Fanglomerate oder vielleicht auch um 
o aziale Ablagerungen, Lokalmoränen, handeln. Die Konglomerate sind 
manchmal vollkommen erweicht, so daß auch die Sandsteingerölle m it dem 

Jnger zu zerreiben sind. Eine Analyse des Zementes von Boa Vista (1.) 

hab ^  ^  C*ne Koa,l™ sierung Lin. Es mag auch Sericitisierung stattgefunden 
a ®n ' . 'b>er L i0 2-Gehalt weist darauf hin, daß der Zement aus der Aufbereitung 

nischen Materials hervorgegangen ist. Aus diesem stammen auch die 

h a t^ p 11̂ 6’1' Slc^  111111 au  ̂ sekundärer Lagerstätte befinden. D raper  
gehalten ^ ° n^ omera^e von Boa Vista fü r Kimberlitpipes (yellow ground) 
wie " P1|1 • ^ ommen außer den Konglomeraten auch Schlotbreccien vor, 
kannS]' eiT^en ®reoclen stets der Fall ist. Als Typus einer solchen Breccie 
finden s^h Von ®ao ^ oao da Chapada gelten. In  dem Teil Lavras
Sericit b recc ên> deren Trümmer aus Sandstein bestehen; die Grundmasse is t 
"eo-en"! ^ araS0I1i t  m it wenig Kaolin. Der Unterschied des Bindemittels 
vor u 7  Cm V°n ^>0a ^ ls^a *st  sehr deutlich. Kaolin und Quarz herrschen 
Eisen l "  61 ^ en *n ^ em Minenteil „D u ro “  liegenden Waschrückständen sind 
auch C'er ^ au^  m it R u til verwachsen ist, zu nennen, daneben kommt 
mass a^ne®  vor> der z. T. m artitis iert ist. Eine Probe der reinen Sericit- 
Zirko ,erjlak nacl1 deln Abschlämmen des Sericits: Flußspat, B io tit, Rutil, 
von °s~ tE?BY ^an<̂  aucL Xenotim, Anatas und Turmalin. Die Breccien 
La " a° °a0 C'a ^Lapada und Campo do Sampaio werden auf Grund der 
seri ey ln^Ŝ er^ a^ ni sse, der A rt der Verteilung der Komponenten und des 
stehu 1S° 1 ^ ao l̂ni scLen Bindemittels als Schlotbreccien aufgefaßt. Ih r  Ent- 
w a rUil'5Srn|1!Ĉlanisln,ls mag dem der Kimberlitpipes ähnlich sein; das Magma 

]e oc wahrscheinlich nicht extrem basisch.

geliefert1 Û zerse*z^en Phylliten haben nur die der Mine Perpetua Diamanten 
b e er . Sowohl auf Grund der Lagerungsverhältnisse wie der m ikro



214 Lagerstättenlehre.

skopischen Untersuchung werden sie als umgewandelte Eruptivgesteine er
kannt. Die S truktur dieser Gesteine und der Vergleich m it saureren und 
basischeren, ebenfalls in Phyllite umgewandelten Gesteinen desselben H ori
zontes machen wahrscheinlich, daß die diamatnführenden Gesteine wohl 
quarzarme oder quarzfreie, aber nicht extrem peridotitisch-kimberlitische 
Gesteine gewesen sind. Zersetzter weicher, weißer P hy llit wurde bereits vor 
langen Zeiten in der Mine Pagäo ausgebeutet und auch in der Mine Perpetua 
soll weißer Schiefer von 1922—1923 etwa 160 Karat Diamanten ergeben haben. 
Es wird dann die Frage diskutiert,was die Phyllite ursprünglich gewesen sind. 
Als wahrscheinlich w ird angenommen, daß ein Eruptivgestein umgewandelt 
wurde. Über dessen ursprüngliche Beschaffenheit läßt sich wohl nur soviel 
sagen, daß es ziemlich reich an Zirkon gewesen is t und arm oder frei von 
Quarz. M oraes und GuiMARäES schließen aus dem Gehalt an Zirkon, Monazit 
und Xenotim, daß es sich um einen Granulit nach französischem Sprach
gebrauch, also um einen Muscovitgranit handelt. Von den Phylliten anderer 
Minen läßt sich nur sagen, daß sie in  Verbindung m it Diamanten auftreten, 
aber nicht, daß sie selbst solche führen. Außer den Gesteinen, die denen 
von Perpetua sehr ähnlich sind, lassen sich noch zwei weitere Typen unter
scheiden. Einen hä lt Verf. fü r sericitisic-rten Quarzporphyr, den andern für 
einen ehemaligen Diabas. E in  Gestein m it sehr diabasähnlicher Textur im  
Schliff kommt auf der Mine Pagäo vor (Analyse 9), die deutliche Ähnlichkeit 
m it der von Boa Vista hat. Das Gestein enthält viel Erz, R u til, aber keinen 
Zirkon, keinen Quarz und keinen Turmalin. Ähnliche Gesteine kommen auch 
in  der Mine von Säo Joäo da Chapada vor. H ier führen sie auch z. T. Turma
lin. Analyse 10 ist von einem ähnlichen Gestein von Damasio, wo der re lativ 
sehr hohe Gehalt an Mg und Ca bemerkenswert ist. Die von E. R im a n n  
(Fortschr. Min. K ris t. u. Petr. 16. 1931. 349) mitgeteilten Durchschnitts
analysen gehören wohl ähnlichen Gesteinen an. Alle Versuche, aus solchen 
Gesteinen Diamanten zu gewinnen, waren vergebens.

Zum Schluß w ird auf Blöcke eines noch ziemlich gut erhaltenen basischen 
Eruptivgesteins m it kleinen gedrungenen Leisten von Plagioklasen m it etwa 
50 % A north it hingewiesen, welche in  unmittelbarer Nähe von Säo Joäo 
da Chapada in  einem Bachbett Vorkommen. Augit, farblos und optisch 
positiv, t r i t t  darin zurück und is t meistens durch Chlorit ersetzt. Die S truktur 
is t deutlich ophitisch. Ähnliche Ganggesteine fand Verf. im  Gneis bei Barroccäo 
auf dem Wege nach Gräo Mogol und in der Nähe von Bello Horizonte. An 
allen diesen Gesteinen is t keine Spur einer Umwandlung in  Richtung P hy llit 
festzustellen, so daß sie sicher einer vie l jüngeren Eruptionsperiode angehören. 1 2 3 4 5 * 7

1. Zement des Konglomerates von Boa Vista; anal. D. GuiMARäES.
2. „  der Breccie von Säo Joäo da Chapada; derselbe.
3. „  „  „  des Gängchens in Säo Joäo da Chapada; derselbe.
4. „  „  „  von Campo do Sampaio; anal. F rl. B e n d ig .
5. Weißer P hy llit von Perpetua j
5. Grauer „  „  „  |
7. Schwarze Phyllitknollen von Perpetua J

anal. M. F onto ura  und 
D. GuiMARäES.
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Si02 .
TiOa . . ' ' 
AlaOa . . . _
FeA  . .
FeO .
MnO .
CaO .
MgO .
K 20
Na20  . . ’ 
H 20  — . ' ‘ 
AO +  . , 
C02.
p 2o 5 . ; ; ■ 
CI .

S°3 . 1
BaO .
Zr0 2 . ’

Summe

SiO, . 
T i0 2 . 
A120 3 .
Fe20 3
FeO . 
MnO . 
CaO . 
MgO . 
K aO . 
Na20  . 
H 20  — 
H 20  +  
C02. .
P A  . 
CI . 
S03 . 
BaO . 
ZrO, .
Seltene 
Cr A  . 
B30 3 .

Erden

F .................

Summe

A na lyse n .

1. 2. 3. 4. 5.
35,89 45,70 45,26 46,95 47,06

3,65 1,60 1,60 1,08 0,80
19,87 28,38 28,56 29,22 26,66
23,46 3,96 5,47 4,54 5,90
0,71 0,79 0,63 0,14 0,66
— 0,15 Spur — —

0,34 0,66 Spur 0,03 0,13
0,72 3,15 2,92 2,20 2,88
0,44 8,17 4,72 7,75 10,23
1,55 2,54 4,75 0,32 0,89
1,20 0,17 0,19 0,16 0,21

11,14 5,12 6,29 7,67 4,89

— Spur — 0,25 0,059
—- Spur Spur 0,05 0,22
— — — 0,02 ' ---
— 0,49 0,33 0,10 . ---
— — — 0,06 —

98,97 100,28 100,72 100,54 100,589

6. 7. 8. 9. 10.
33,74 15,22 37,78 37,21 34,40

1,60 1,20 3,02 6,57 1,25
21,90 15,60 21,47 22,15 30,45
27,73 46,68 20,93 18,64 3,75
0,82 — 1,36 0,64 6,61
0,37 12,44 0,04 0,03 0,20
0,28 0,90 0,03 0,03 2,21
2,51 — 1,91 1,79 4,82
7,20 0,54 8,37 8,35 6,24
0,53 0,50 0,35 0,43 0,84
0,12 1,86 0,06 0,08 0,29
3,36 1,32 4,36 4,04 6,95
— 3,73 — — 0,34
0,098 0,01 0,25 0,25 0,51
— 0,38 0,03 0,03 0,160
— Spur — — 0,06

Spur — 0,29 — 0,12
— — 0,005 — —
— — 0,025 — —
— 0,03 0,04 — —
— 0,13 — — —
— — — — 0,061

100,258 100,54 100,32 100,24 99,261
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8. Zersetzter „Diabasgang“  im  Konglomerat von Boa Vista; 
anal. F rl. Bendig .

9. P hy llit Pagäo Nr. 6 ; anal, dieselbe.
10. P hy llit von Damasio; anal. F. de Andkade,

NiGGLi-Werte.

si al fm l C alk k mg t i P c/fm

1 108,5 35,3 58,3 1,1 5,3 0,15 0,06 8,3 1,0 0,017
2 133 50 25 3 22 0,68 — __ 0,12
3 135 50 27 (0,4) 23 0,4 0,48 3,6 --- " 0,014
4 100 59 23 (0,030) 18 0,94 0,48 2,8 0,37 0,013
5 145 48 28,5 0,5 23 0,88 0,47 1,8 0,08 0,016
6 77 29 58 1 12 0,90 0,15 2,7 0,09 0,012
7 30 16 80,5 2 1,5 0,4 — 1,8 0,01 0,02
8 99 33 52 (0,33) 15 0,94 0,15 6 0,28 0,006
9 103 36 48 (0,08) 16 0,93 0,16 13,7 0,3 0,001

10 84 44 38 6 12 0,83 0,46 2,3
■

0,6 0,15

M . H eng le in .

D ja lm a  G uim aräes: C o n tr ib u a c a o  a G eo log ía  do E s ta d o  de 
M inas  Geraes. (Servico geol. e mineralógico de Brazil. Nr. 55. Jahrg. 1932.)

Das geschilderte Gebiet liegt im  N der Provinz Minas Geraes und ist 
begrenzt im  S durch Rio Paraúna, im  0  durch Rio Jequitinhonha, im  W  
und NW  durch Rio San Francisco und Rio Velhas, sowie im  N durch die 
Serras de Gräo Mogul und das Almas. Diese durch ihren Reichtum an Dia
manten berühmte Plateaulandschaft besteht aus mehr oder weniger meta- 
morphen Schichten des Proterozoicum.

Die unterste Stufe bildet die Serie de M inas, Unteres Algonkium, 
m it Itakolum iten (Gelenksandsteinen), Phylliten, Chloritschiefern (met! 
Diabasen), sowie Itab iriten (Eisenglimmerschiefern) und wieder Phylliten. 
Einlagerungen von Häm atit sind oft oolithisch wie bei dem Vorkommen 
von Jurema, municipio de Lafayette; das Mikroskop zeigt konzentrische 
Lagen des Eisenminerals, die durch Häutchen von feinschuppigem Sericit 
voneinander getrennt sind. Auch stärker metamorphosierte Gesteine sind 
vertreten durch Glimmerschiefer, Amphibolite, u. a. m it Granat, Disthen, 
Strahlstein, Epidot und sericitisierte Topaspegmatite. Häufige Quarzgänge 
führen Gold.

Darüber fo lg t die Serie de I ta c o lu m i,  Oberes Algonkium, m it epi- 
metamorphen Quarziten, Sandsteinen und Konglomeraten m it meist sandigem 
Bindemittel. Während die Serie de Minas feldspatfreie Phyllite und Quarzite 
führt, sind solche m it Feldspat hier sehr verbreitet. Mancherorts, wie bei 
Säo Joäo d ’E l Rey, erfolgte In jektion m it granitischem Magma unter starker 
Sericitisierung; die sericitisierten Gesteine sind diamantführend; in  ihnen 
finden sich Disthen, Granat, Turmalin, R u til und P yrit häufig. Auch meta- 
morphe Diabase kommen in dieser Serie vor.
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Diskordant über den beiden Schichtserien liegt die Serie da L a v ras , 
16 am reichsten an Diamanten is t: Sie besteht aus groben Konglomeraten, 
and steinen und tonigen Gesteinen, die ebenfalls durch epimetamorphe 

Prozesse umgewandelt sind.
Dar die untere Stufe dieser Formation sind grobe fluvioglaziale Kon

glomerate typisch: F o rm a c io n  Sopa.
ie obere dagegen umfaßt typische Glazialbildungen: T illite , Konglome- 

e In^  mehr oder weniger großen facettierten und gekritzten Geschieben, 
f aus ^er Serie Itacolum i stammen: F o rm a c io n  M aca lubas .

Die Zwischenmasse dieser Gesteine is t sandig oder tonig und wurde 
a 0 bß Metamorphose quarzitisch oder phyllitisch; Quarz und Sericit sind die 

auptmineralien. Außerdem waren diese Schichten noch stellenweise starker 
y omtisierung unterworfen, so daß Breccien entstanden wie bei Säo Joäo de 
apada. Auch t r i f f t  man außer Quarzgängen, die alles durchsetzen, noch 

ange von Sericitmasse, die meines Erachtens aus Apliten hervorgegangen 
smd, in der Serie de Itacolum i wie in der Serie de Lavras.

Das Hauptergebnis vorliegender Arbeit is t die K lärung der F rage  
nach dem  M u tte rg e s te in  der D ia m a n te n . Während man bisher 
annahm wie 0 . A. D e r b y , daß dasselbe in  den basischen Gesteinen der be
sprochenen Formationen zu sehen sei, weist Verf. darauf hin, daß gerade 
sie frei von Diamanten sind. Sehr reich daran sind dagegen die weißen Sericit- 
schiefer und -massen, wie z. B. bei Säo Joäo de Chapada (Diamantina). In  
dem ganzen Gebiet g ilt  ih r Auftreten fü r ein Anzeichen, daß Diamanten 
■\orkommen. Dies is t das Muttergestein.

Daß dieses vor seiner Metamorphose zum Granit gehörte, zeigt das Auf
treten sericitisierter Feldspateinsprenglinge im  Sericitschiefer von Pinheiro.

s akzessorische Gemengteile fü h rt er Eisenglanz und Magnetit, ferner 
^Janit, Monazit, Xenotim, Zirkon, R u til und Turmalin, Mineralien, wie sie 
bUn in granitischen Gesteinen auftreten. K . W illm a n n .

u tv 'SVen **" Petersson: De „s v a r ta  d ia m a n te rn a s “  f ö r e k o ms t  och 
w in in in n ^ *nom  s ta te n  B a h ia , B ra s ilie n . (Vorkommen und Ge- 
rpid1̂ 11̂ ? ” schwarzen Diamanten“  im  Staate Bahia, Brasilien.) (Teknisk 

1 S rÜ t 59- Bergsvet. 91—95. M it 5 Abb. Stockholm 1929.)
Die y

zoische S0̂ " SĈ warzen Diamanten treten in  Konglomeraten von spätpaläo- 
sc em A lter auf, ohne daß dieses Gesteinsmaterial abbauwürdig ist. Die 

-per S erstreckt sich nur auf die Vorkommen in  den jungen Alluvionen.
er utor befaßt sich u. a. m it dem Abbau, der Produktion und Preis- 

SeStaltunS‘ Rudolf Schreiter.

Phosphatlagerstätten.
d ■Bayeux:  E x i s t e n c e  d ’ u n  p h o s p h a t e  à s p i c u l e s  

e a l c i s p o n g e s  d a n s  l ’ O r d o v i c i e n  d u  P a y s  de  G a 1 - 
1 e s. (C. R. 195. 1932 llg 8  }

Ein Phosphat aus dem Ordovicium von Montgomeryshire enthält im  
unnschliff eine Menge Stacheln von Kalkschwämmen. Durch eine Kohlen-
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Stoffbeimengung ist eine matte Dunkelfärbung entstanden. Detritische Pro
dukte fehlen vollständig, ebenso Organismen. Unter den einachsigen Stacheln 
sind solche, die frei von charakteristischen Anschwellungen sind sowohl im  
Innern, wie nach außen. Pfeilartige Stacheln sind nicht weniger typisch. Alle 
sind verquarzt. Manchmal sind sie etwas defekt, dadurch daß Quarzkörner 
über den Zement hinausreichen. Die Grundmasse besteht aus einem grauen, 
homogen erscheinenden Phosphat, das aber in W irklichkeit durch eine sehr 
feine Textur differentiiert ist. Die kohlige Substanz is t ziemlich regelmäßig 
verteilt. Bei starker Vergrößerung erkennt man kleine, sehr spärliche Kügel
chen und Körnchen von Pyrit. Der P20 6 Gehalt beträgt 25,48, der an S i02 
21,40. Rechnet man die Kieselsäure der Stacheln zur Grundmasse, so nehmen 
die Kalkschwämme m it 20% an der Zusammensetzung teil. Bisher hat man 
in  den alten Formationen noch nicht eine solche Häufigkeit von Schwamm
stacheln gefunden. Die Bildung der Schwammstacheln hat sich vor der Phos- 
phatisation der Ablagerung vollzogen. Die Silifizierung der Stacheln ist bald 
nach dem Absinken der Materialien auf der Tiefe des Meeres eingetroffen.

M . Henglein .

R aym ond Furon : L e s  r o c h e s  p h o s p h a t é e s  d e  l a  c ô t e  
d u  G a b o n. (C. R. 194. 1932. 1959.)

Die silifizierten Gesteine der Küste von Gabon sind senonischen Alters 
und führen besonders zwischen Fernan Vaz und Iguela Phosphatbänke. Die 
mehr oder weniger phosphatisierten Gesteine waren ursprünglich tonig-kal- 
kige Schlamme, die sekundär s ilifiziert und m it Chalcedon imprägniert wurden. 
Pyrit, Eisenoxyde und ein wenig organische Masse geben den Gesteinen oft 
ein braunes oder grünliches Aussehen. Globigerinen und Radiolarien, beson
ders häufig Cenosphera und Liospheriden wurden nachgewiesen. Die Phos
phatbänke, welche sich in  diese Gesteine einschalten, haben eine ganz ver
schiedene Zusammensetzung. Man findet häufig darin Rotalia, Knochen und 
Zähne von Fischen, sowie Reste von Echinodermen. Die Schale von Rotalia 
is t in  Chalcedon umgewandelt. Die Nummern und Poren sind m it Phosphat
ka lk ausgefüllt, sowie m it organischen Massen und Opalkugeln. Die Knochen
reste, die 5 mm erreichen, haben ihre S truktur bewahrt; sie sind wenig fo rt
gerollt und bestehen aus Kalkphosphat. Die Phosphatknollen stellen umge
arbeitete Elemente dar. Das Bindemittel dieser Elemente ist chalcedonartig 
geworden.

Die Untersuchung ließ 6 Transformationen, welche schnell hintereinander 
erfolgten, erkennen:

1. Feiner Schlamm, enthaltend Globigerinen und Radiolarien, hat sich 
in einem ruhigen Meer von m ittlerer Tiefe abgesetzt. Detritische Quarzkörner, 
von der Küste herkommend, sind sehr selten.

2. Eine Veränderung zeigt sich durch das Auftreten kleiner Kalkphos
phatknollen und Vermehrung der Quarzkörner.

3. E in Gleichgewichtsbruch t r i t t  in  der Küstenregion ein und es zeigen 
sich zahlreiche Organismen, die in  den vorigen Ablagerungen nicht auftreten. 
Die Quarzkörner sind gröber und zahlreicher. Die Phosphatknollen sind los
gerissen, abgerollt und m it Organismen und Quarzkörnern vermengt. Strö
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mungen, welche die Küstenzone hinwegfegen, sind fähig, Elemente bis 1 cm 
Durchmesser zu transportieren. Das is t die Phosphatschicht.

4. Das Gleichgewicht kehrt zurück und w ir finden die alten Verhältnisse 
nieder, nämlich Ablagerung von feinem Radiolarienschlamm.

5. Abwechselnd feiner Schlamm und kleine Phosphatbänke, die eine 
eriode der Unruhe anzeigen.

6. Die marine Regression hebt sich schärfer hervor; der Meeresgrund 
ebt sich und die Serie geht in  Kieselsandsteine über, die aus granitischen 
iementen von Mayambe bestehen und kleine Phosphatknollen enthalten.

Dann setzt die Faltung der Senonschichten ein. M . H eng lein .

Biogene sedimentäre Lagerstätten.
(Vgl. aber auch Lagerst, d. Kaustobiolithe, S. 223 u. f.)

W . D . S m ith : D i a t o m a c e o u s  e a r t h  i n  O r e g o n .  (Econ. 
Ge°l- 27. 1932. 704—715.)

Die K i e s e l g u r l a g e r  kommen auf Basaltströmen oder zwischen 
Basalttuffen, in  ausgedehnten Becken, vor. Das Material is t von großer Rein
heit und vorzüglich zu allen möglichen Zwecken geeignet.

H . Schneiderhöhn.

Salzlagerstätten.
H a y e s ,  A. 0 .; Potash Possibilities of Nova Scotia. (Nova Scotia Dept.

Publ. Works. Annual report of the Mines 1930. part. 2. Halifax 1931.
147 S.)

R ichard Stappenbeck: Ü b e r  e i n e n  u n b e k a n n t e n  S a l z 
s t o c k  i n  d e r  A l t m a r k .  (Zs. prakt. Geol. 40. 1932. 141.)

^*er m tiefe A r e n d s e e i m N  der A ltm ark is t wahrscheinlich durch 
^  «of0*1 ^ Jer *̂ em Gripshut eines Salzstockes entstanden. Die Erdschlüpfe 

£ und 1685 dürften durch weiteres Einsacken des Untergrundes hervor- 
dem en Sf'*n' derartiger Salzstock is t tatsächlich erbohrt worden. Unter 

m wenig mächtigen D iluvium  is t überall in  der Gegend die miocäne Braun- 
° enformation entwickelt. Sie steht teilweise an, teilweise finden sich oft 

recht beträchtliche Schollen, die vom Eise aufgepflügt und in  die D iluvia l- 
*!. a£erungen eingeknetet worden sind. Von Kläden bei Arendsee zieht sich 

le Dauptkohlenmasse m it 2—3 z. T. sehr mächtigen Flözen nach Kaulitz 
un Schmarsau und nach Friedrichsmilde am NW -Ufer des Sees hin. Bei 

nedrichsmilde am Arendsee wurden mehrere Kohlenflöze erbohrt und dar
unter ein Salzstock. Die Tiefe soll etwa 60 m betragen haben. Auch auf dem 

u uter des Arendsees fand man in einer gleichzeitigen Bohrung beim Schützen- 
aus Braunkohle und Salzsole. Der Salzstock von Arendsee fügt sich gut 

in das tektonische B ild der Salzstöcke von Altmersleben bei Calbe a. M., 
icherie, Schreyahn bei Wustrow und Gorleben bei Lenzen ein. Eine geo- 

P ysikalische Untersuchung des Gebietes dürfte weitere K larheit schaffen.
M . Henglein .
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T . W . Gevers and J. P. van der W esthuyzen  : T h e  O c c u r -
r e n c e  o f  S a l t  i n  t h e  S w a k o p m u n d  A r e a ,  S o u t h - W e s t  
A f  r  i  c a. (Trans. Geol. Soc. South Africa. 34. Johannesburg 1931. 61—80.)

Salz kommt vor:
I. Als älteres, schichtiges Steinsalz, eingelagert in  die jungen Über

deckungen der. bis 140 km breiten Küstenebene Südwest-Afrikas, bis zu 
Höhen von 350 m über dem Seespiegel.

I I .  Als Steinsalz und Sole, gebunden an Pfannen, die entweder weit
ab von der Küste liegen oder an die Küstenlinie gebunden sind und z. T. 
noch m it dem Seewasser Zusammenhängen.

Zu I. Die flach ansteigende Küstenebene, die nach Yerf. nicht marin 
(V oigt, Reuning) entstanden sein kann [wie auch Ref. in  der „Diamanten
wüste“  betont hat], die von zahlreichen Inselbergen überragt ist, ist über
deckt m it den Oberflächenlagerungen der Verwitterung unter aridem Klima. 
Die Hauptmasse w ird von feldspatführenden „g rits “  [Grand] gebildet, 
großenteils durch K a lk verkitte t, m it zahlreichen Konglomeratlagern oder 
unregelmäßig verstreuten einzelnen Gerollen. Sie füllen Vertiefungen aus 
und überdecken Hervorragungen des Untergrundes, von welchem sie reichlich 
Bruchstücke des in der Nähe anstehenden Untergrundes führen. Mächtigkeit 
im  M itte l 15—16 m.

Das Salz is t diesen Schichten in verschiedenen Lagen eingeschaltet. 
Etwa 2 | m unter der Plateaufläche ist das Salz reichlich m it Gips durchsetzt, 
der auch das Salz überdeckt. Die einzelnen Stengel und Fasern des Faser
gipses stehen senkrecht auf der Schichtung. Auch das Salz zeigt stenglige 
Struktur, ebenfalls senkrecht zur Schichtung. Das oberste Salzlager ist am an
haltendsten; ganz flach linsenförmige Begrenzung kommt aber überall heraus. 
Das Salz ist sehr rein: NaCl 98,42; CaS04 0,54; CaCl2 0,24;MgO 0,00; K 20  0,00; 
Feuchtigkeit 0,31; N 0 3 0,00; Unlöslich 0,46; Sa. 99,97. Die Gewinnungs
möglichkeiten sind wegen der geringen Mächtigkeiten und der schlechten 
Verkehrsverbindungen sehr gering. Das Salz kommt nur fü r den lokalen 
Bedarf in Frage.

Das Gebiet der Salzablagerung entspricht alten mäandernden, aber 
nur episodisch unter Wasser gesetzten Flußniederungen. Die Überlagerung 
von Gips a u f  Salz spricht fü r Eindampfen in Endseen des ariden Zyklus 
[siehe hierzu auch die Bemerkungen des Ref. in  CB1. f. Min. etc. 1932. A. 187], 
Die Schlickmassen, welche fü r Lagunen an der Meeresküste charakteristisch 
sind, fehlen. [Wenn auch Verf. auf das staubförmig weit landeinwärts durch 
W ind verfrachtete Seesalz hinweist, so bleibt doch die Herkunft des Chlor
natriums noch ungeklärt. Ref.]

Zu I I .  Ehrhorns Pfanne, 16—18 km  nordnordöstlich von Swakopmund, 
bietet ein B ild  einer Inlandspfanne, abseits von der heutigen Küste. Eine 
Oberflächendecke von 20—25 cm zeigt gewinnbares Steinsalz auf stark von 
Salz durchtränktem Sand. Das Steinsalz zeigt: NaCl 92,43; CaS04 3,89; 
CaCl2 2,79; MgO 0,00; K 20  0,00; N 0 3 0,00; Feuchtigkeit 0,92; Unlöslich 1,26.

Pfannen, die vom Meere abgeschnittene Lagunen darstellen, kommen 
nördlich von Swakopmund vor. Die Panther-Baken-Pfanne zeigt kein massives 
Steinsalz. Aber eine hochgradige Sole ist gewinnbar. Analyse: NaCl 24,41;
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MgCl2 2,31; MgS04 1,36; CaSOä 0,42; Unlöslich 0,11; Wasser 71,34. An der 

J T  Landseite der Pfanne is t der Salzgehalt am geringsten. Es handelt 
wag Um 6me ^UDSe’ erst kürzbcb vonl Meere abgeschnittene Pfanne. See- 
So|f r  ann nocb je tz t eindringen und verdampfen. Die Verdünnung der 
wa^s ^  ®[..Landseite w ird durch gelegentlich zusetzendes brackisches Fluß- 

eyk lärt- Aus der Sole kann durch Verdampfen in  der Sonne und im  
e ein gut brauchbares Steinsalz gewonnen werden.

erst ' m ^ ross üegen sodann altbekannte Pfannen in der [ebenfalls 
rs m den letzten Jahrhunderten] vom Meere abgeschnittenen Pfanne [vgl.

nochmantenWÜSteU' 2' 414 Sie Steht durch die Sandbarre hindurch
ei° C m it dem Meerwasser in Verbindung, das auch bei Hochflut in  die Pfanne 

ringt. Der Salzgehalt der Sole n im m t von der See aus gegen die Inland- 
6 der Lagune zu. An der letzteren ist auch Steinsalz in  großer Mäclitig- 

1 und in  gewinnbarer Qualität ausgeschieden. Steinsalz ist in  dünnerer 
age auf großen Teilen der Lagune ausgeschieden. Viele der Ausschachtungen 

Zeigen den stark nach H aS riechenden Schlick.

NaCl . . . . . 90,57 81,31
CaS04 . . . . . . . 4,70 0,73
CaCl2 . . . . . . . 3,24 —
MgO . . . . . . 0,00 0,95
K . O ............................. _
n o 3 ............................. . . . 0,00 _
Feuchtigke it................ . . . 1,59 16,20
Unlöslich . . . . . 0,45 0,17

Summe 100,55 99,36.

— • Da!I r Salz is t starb durch organische Beimengungen gefärbt, welche 
seinen Wert heruntersetzen.

Aus der sich hier bildenden Sole ist ein gutes Salz gewinnbar, 
on em reinen Steinsalz über dem Spiegel der Salzsole sind 7 700 000 t

kommen j f  *S ■ gewinnbares, plattiges Steinsalz vorhanden. Dazu
Jedoch ist'das S^l ^ aSSen’ d*e aus der Salzsole gewonnen werden können.Je“ isn° Ch die MaSSen’ die
konkurrenzfähig8*112 W6gen Seiner Lage weitab von der Bahn (130 km) nicht

vom Me Rddung des ®alzes kann erst nach dem Abschließen der Lagune 

eingesetztreReif1j,,ê reten Se*n ^ la* idso ers* *n den Jahrhunderten
E rich  K aiser.

o f  T? eph‘r e E " T ild en : A- P h y s i o l o g i c a l  E x a m i n a t i o n
S o u t i ° S q R e d  S a H  f r o m  t h r e e  L o c a l i t i e s  i n  t h e  

e r n  S t a t e s .  (Americ. Journ. Science. 5. Ser. 19. 1930. 297—304.)

Tiefpln hVerSChledenen Tiefbohm llgen in Texas, Kansas und Oklahoma aus 
Altp • m wurde r °tes Salz m it hervorgebracht, dessen geologisches
lieh 1 ^  worden war. In  diesen Salzen wurden Algen in  erstaun-

gefüh t  emi altUnSSZUStand gefunden’ der auf den Salzgehalt zurück- 
„  f Wlr ' Rs bande^  sl°b um blaugrüne Algen, die Phormidium antiquum. 

worden sind. Die rote Farbe w ird durch Eisenverbindungen in  Zu-
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sammenhang m it organischen Resten verursacht. Nach den von dem Verf. 
angewendeten Vorsichtsmaßregeln scheint es sich bei den Algen tatsächlich 
um fossiles Material zu handeln, das durch die Salzlauge seine Gestalt bis 
auf den heutigen Tag bewahren konnte. P ratje .

W . T . Schaller and E. P. H enderson: M i n e r a l o g y  o f  d r i l l  
c o r e s  f r o m  t h e  p o t a s h  f i e l d  o f  N e w  M e x i c o  a n d  T e x a s .  
(U. S. Geol. Surv. Bull. 883. 1932. 124. M it 39 Taf. u. 18 Abb.)

Das permische Salzbecken in Neumexiko und Texas hat über 100 000 qkm 
Ausdehnung. Das kaliführende Gebiet umfaßt den südlichen Teil des Beckens. 
Die K a l i s a l z e  sind in mächtigen Steinsalzschichten eingelagert, ln  vor
stehender Arbeit werden die zahlreichen Bohrkerne mineralogisch untersucht.

Es wurden folgende Mineralien darin gefunden: Anhydrit, Bloedit, K a lk
spat, Carnallit, Cölestin, Tonige Substanz, Dolomit, Epsomit, Glauberit, 
Gips, Steinsalz, Häm atit, Kain it, Kieserit, Langbeinit, Leonit, Lüneburgit, 
Magnesit, Opal, Polyhalit, Pyrit, Quarz, Sylvin. Das häufigste Mineral der 
Bohrkerne is t Steinsalz, dann folgen der Menge nach: Anhydrit, Ton, Poly
ha lit, Sylvin. Die anderen Mineralien sind nur untergeordnet Alle Kerne sind 
kompakt. Sie stellen petrographisch 2 Typen dar: Sulfatgesteine und Chlorid
gesteine. Die einzelnen Mineralien werden genauer beschrieben, auch ihre 
Verwachsung und ih r gegenseitiges Verhältnis. Es hat sich auch hier wieder 
herausgestellt, daß a l l e  S a l z e  a u ß e r o r d e n t l i c h  s t a r k e  U m 
b i l d u n g e n  erlitten haben, was infolge ihrer hohen Reaktionsfähigkeit 
schon bei geringen Temperatur- und Druckerhöhungen selbstverständlich 
is t und ja auch durch alle physikalisch-chemischen Untersuchungen genügend 
erörtert ist. Verf. heben ausdrücklich hervor, daß alle diese Salze seit ihrer 
Entstehung deshalb zahlreichen Umwandlungen unterworfen waren, was ja 
auch allen europäischen Kennern von Salzlagerstätten seit langem als ge
sicherte Erkenntnis g ilt (wenn auch neuerdings von einer Seite zur Abwechs
lung wieder einmal das Gegenteil behauptet wird). Verf. geben eine Anzahl 
U m w a n d l u n g s r e i h e n  an und belegen sie z. T. m it sehr schönen 
und klaren Mikrophotographien. — Den Schluß macht eine übersichtliche 
Tafel der Brechungs- und Doppelbrechungszahlen der wichtigsten Salzminera
lien. H . Schneiderhöhn.

G. R . M ansfie ld  and L. B oardm an : N i t r a t e  d e p o s i t s  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  (U. S. Geol. Surv. Bull. 838. Washington 1932, 
107. M it 11 Taf. u. 13 Abb.)

In  den Vereinigten Staaten gibt es 3 Arten von S a l p e t e r l a g e r 
s t ä t t e n :

1. H ö h l e n a b l a g e r u n g e n :  in Höhlen, an überhangenden Tal
wänden und anderen Stellen, die gegen Regen und andere Wässer geschützt 
sind. Wenn auch die meisten der vielen in U. S. A. bekannten Vorkommen 
dieser A rt in  ariden Gegenden sind, sind sie doch nicht darauf beschränkt. 
Das „Nebengestein“  wechselt sehr. NaN03 is t das Hauptsalz, aber auch viel 
K N 0 3 und öfters kommt auch Ca(NO:!)2 vor. Seltener sind Mg- und Ammonium
nitrate. Vergesellschaftet sind damit NaCl, CaS04 und lokal Alaune. Die Salze
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HoM rä^berkrUStUn§en aUf <len Wänden’ Ausfüllungen von Spalten, kleineren 
Zentimeter1}!™^ ^ erk*G'ungel1 von Schutt. Ins Gestein reichen sie nur ein paar

2 Q 1 .
meter- } /  V ° h 6‘ Sie sind auf aride GeSenden beschränkt. Es sind zenti- 
fläche s 'S dezimeterstarke Schichten, 20—30 cm und tiefer unter der Ober
in Dick ^  Schmiegen sick der Topographie an, wechseln aber sehr plötzlich 
sich ■' ,Und Reildleit. Meist sind sie m it Tonen vergesellschaftet. Sie legen 
an st an flache BerSflanken an> ohne Rücksicht auf das Einfallen der dort
solche S l * 1 Gesteine- Es sind weniger bestimmte Gesteinstypen, an denen 
re la t6 & petersckickten Vorkommen, als gewisse günstige Gesteinsstrukturen 
nnd CaS™ Umgebung‘ ~  Meist NaNOs> im  allgemeinen m it NaCl, NaaS04

„  3‘ P f a n n e n a b l a g e r u n g e n  („p laya deposits“ ). In  den Abla-
■ t, " d''n troekener Seeböden in ariden Gegenden, z. B. in  Kalifornien, findet 
C ne“ en anderen Salzen auch Salpeter.

<h>s K erk dann sämtliche Einzelvorkommen auf, die besonders während 
es neges und nachher eifrig untersucht wurden. Nirgendwo war die A r t  des 
or ommens und die Menge anstehender N itra te so, daß eine bergmännische 
n ersuchung im  großen Maßstab rätlich schien. Die Salpeterproben waren 

zwar recht gut, aber die Hoffnung, daß irgendwo in  den Vereinigten Staaten 
pC , §röbere, bauwürdige Salpeterlager finden, is t nach den ausgedehnten 

ersuchungen sehr gering. H . Schneiderhöhn.

Lagerstätten der Kaustobiolithe.
a) Kohlegesteine; Torf; Braunkohle; Steinkohle.

1. A l l g e m e i n e s .

e d lu n e ^ ' ^  v ''*1’ J ‘ C' Breinl und H .Tropsch: E n ts te h u n g , V e r- 
sehen T e c h h eiT e r tu n S de r K o h le . Vorträge, gehalten an der Deut- 
H. T ropsch  ^ oc^ sc^ e *n PfaS von W. P e t r a s c h e c k , H. A p f e l b e c k , 
j  ß  B k e in  !Qk INZE’ ^  G ze rm a k , E. K o t h n y , H. L ö f f l e r , A . R o z in e k , 
1930 1 , .. b Textabb., 5 Taf. Berlin, Gebrüder Borntraeger,

' Pm s geheftet 30 R M „ gebunden 33 RM.)

Prag hat ^ r °fê re.nkollegium der Deutschen Technischen Hochschule in 
T ite l eenan^ Gdlj abr 1929 von namhaften Forschern Vorträge über das im  
Form n ich l' ^ 6 ^  baRen Mssen. Die Vorträge liegen nun in erweiterter
Benützung ^  Gld&malforschungen, „sondern auch infolge ausgiebiger 

schlagewerk“ evor Samten neUeSten L itc ra tu r als ein Quellen- und Nach-

Das Werk enthält folgende Aufsätze:

ihror Pkteascheok: Beziehungen zwischen Eigenschaften der Kohle und 
mrer geologischen Geschichte. S. 1—21.

und ‘̂ i’EELBECK- Die Darstellung der Inkohlung im Dreistoff-Diagramin 
jj r6n, UtZanwendung fü r die Kohleveredlung. S. 22—61.

Chemien! T T '  Ber gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse über die 
e Struktur und Entstehung der Kohle. S. 62—81.
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R. H e in ze : Über Trocknung und Schwelung von Braunkohle. S. 82—238.
H. T ropsch: Die Synthese organischer Verbindungen, ausgehend von 

den aus der Kohle gewinnbaren Gasen. S. 239—291.
E. K o thny : Die wirtschaftliche und energiewirtschaftliche Bedeutung 

der Kohle. S. 292—308.
H. L öffler : Zur Verbrennung fester Brennstoffe. S. 309—319.
A. Ro zin ek : Die Szikla-Rozinek-Staubgasfeuerung. S. 320—333.
J. C. Br e in l : Theoretische Grundlagen der mechanischen Feuerregelung. 

S. 334—359.
Namentlich die drei ersten Abschnitte enthalten viele nicht nur fü r den 

Spezialisten, sondern auch fü r den Geologen im  allgemeinen sehr wichtige 
Angaben, die durch lehrreiche Abbildungen erläutert werden, wie z. B. in 
der Darstellung von A pfelbeck über die Inkohlung. Ebenso wie uns 
W. Petrascheck die geologische Bedingtheit der heutigen Eigenschaften 
der einzelnen Kohlearten eindringlich vorführt, so g ibt uns Tropsch einen 
sehr willkommenen Überblick über die Entstehung der Kohle vom chemischen 
Gesichtspunkte aus. Auch die übrigen Teile des Werkes enthalten sehr viele, 
fü r den Geologen wichtige Anregungen. Erich Kaiser.

E . S tach: K o h l e n u n t e r s u c h u n g e n  m i t  d e m  V e r 
g l e i c h s m i k r o s k o p  f ü r  a u f f a l l e n d e s  L i c h t .  Glückauf. 68. 
1932. 1029—1032.)

Verf. g ib t folgende Zusammenfassung:
Die Bestimmung des Inkohlungsgrades von Kohlen is t besonders wichtig. 

E in  vom Verf. vorgeschlagenes und von der Firma E. Leitz gebautes Ver
gleichsmikroskop fü r auffallendes L ich t w ird beschrieben, das sich unter 
Verwendung von Vergleichsschliffen zur Bestimmung des Inkohlungsgrades 
benutzen läßt. Die Erscheinungsweise der Inkohlungszustände veranschau
lichen Vergleichsaufnahmen der Kohlenreihe Braunkohle— Anthrazit. Eine 
Normung des Inkohlungsgrades w ird vorgeschlagen. Bemerkenswerte An
wendungsmöglichkeiten des fü r Kohlen-, Koks-, Metall-, Erz- und andere 
Untersuchungen im  auffallenden L ich t geeigneten Vergleichsmikroskopes sind 
die vergleichende Staubanalyse und die Herkunftsbestimmung von Kohlen.

H . Schneiderhöhn.

K . Lehm ann und E. H o ffm a n n : N e u e  E r k e n n t n i s s e  
ü b e r  B i l d u n g  u n d  U m w a n d l u n g  d e r  K o h l e n .  (Glückauf. 
68. 1932. 793—800, 818—821.)

Verf. geben folgende Zusammenfassung:
Auf Grund eingehender petrographischer und chemischer Untersuchungen 

der Ruhrkohlenflöze werden neue Gesichtspunkte fü r deren Entstehung, im  
besondern fü r die Moorbildung aufgestellt. Es w ird angenommen, daß die 
Moorbildung in der Mehrzahl der Fälle bei verhältnismäßig trockenem Trog
grund stattgefunden hat im  Gegensatz zu der wohl selten vorgekommenen 
Verlandung von den Trogrändern her bei nassem Troggrund.

Der Vorgang der Inkohlung is t in  der Hauptsache auf den tektonischen 
Druck zurückzuführen. Die Inkohlungskurve zeigt Sprünge, die jeweils m it
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einh i rad*"raI)b*scben Grenzflächen der einzelnen Kohlengruppen, den Meeres- 
c en, zusammenfallen und sich m it Stellen decken, an denen sich das 

kohri°g rf PhlSCtle Und chemische Verhalten der Kohle geändert hat. Die Glanz- 
die b ' V°n dei InkohlunS weniger stark betroffen worden als die Mattkohle, 
hat D ZUnehmender Inkohlung ihre Eigenarten zum großen Teil eingebüßt 
art  , er„na<dl der Teufe ständig zunehmende Inkohlungsgrad sowie die Eigen

er Schlechtenbildung bestätigen die von L ehmann und von B öttcher 
Ver r< t,en,i Auffassung über die intracarbonische Faltung.

H . Schneiderhöhn.

j H erm ann K le in : D ie  In k o h lu n g  von  B ra u n k o h le  b e i ih re r  
ru c k e rh itz u n g  m it  g e spa nn te m , g e s ä tt ig te m  W asserdam p f. 

l ß erg- u. Hüttenm. Jb. 80. 1932. 55, 102.)

Verf. beschreibt Versuche, bei denen eine Inkohlung von Lignitkohlen 
un von Glanzkohlen von Braunkohlencharakter durch Druckerhitzung m it 

attdampf von 9 und 35 atü bei sehr langer Dauer (3000 und 5000 Stunden) 
'er eigeführt wurde. Der zeitliche Verlauf der Veränderungen der Elementar
zusammensetzung des Wasser- und Aschengehalts und des Gehalts an flüch ti
gen Bestandteilen wurde untersucht. Es ergab sich, daß bei beiden Kohlen 

ei Anwendung sehr langer Druckerhitzung eine starke Anreicherung des Kohlen
stoffgehaltes erfolgt ist. Beim Versuch m it 35 atü entstanden Produkte, 

16 n' ckt kokenden Steinkohlen sehr angenähert sind. Während fü r die 
anzkohle ein Endpunkt der Inkohlung erreicht wurde, war fü r die Köf- 

acher Kohlen ein Gleichgewichtszustand noch nicht erreicht. Eine Fort
setzung des Versuchs m it noch längerer Dauer war nicht mehr zweckmäßig,
wei die Kohlenstücke durch die wiederholte Probenahme zum Schluß schon 
stark zerfallen waren.

von K  h'l'1 d<R e‘»ent' ' c'len Inkohlungsreaktionen konnte eine Vergasung 
werden ° E6nSUl3StanZ durck den gesPannten Wasserdampf nachgewiesen 
Beschaff » 1 WUrden ferner die Veränderungen der physikalischen und äußeren 
des spezT 'vT ^  k' <dderl beobachtet und besonders die Veränderungen 
Versuche 7  (aew' cbis genau untersucht. Verf. versuchte, die bei seinen 
gebnisse R ' °|.>a(ddeI i!n Vorgänge zu erklären. Schließlich wurden die Er- 
Erscheinun11 'v, ^ ° r" an" e bei der natürlichen Inkohlung angewandt. Die 
Kohlen u n ^ h  ' ^  ^  ®ntwässerunS und Verdichtung der wasserhaltigen 
als au 1 | ■ der ^dailzbohlenbi[duiig wurden sowohl bei der künstlichen 
zurückgefüli^t Cr na^drkckeu Inkohlung auf kolloidchemische Reaktionen

kr hl - 16 UswertunS der Versuche m it künstlicher Inkohlung von Braun
en au und pyhsikalischer Grundlage kann nur dann von

w Cr ,|Ur i?le W< *tere Klärung des Problems der natürlichen Inkohlung sein, 
• 7  (le r§c'bnisse m it den geologischen Erfahrungen in Einklang zu bringen 
m ’ erade bei diesem Problem wurde häufig der Fehler gemacht, daß es 

en weder einseitig vom chemischen oder ebenso vom geologischen Standpunkt
. !  ZU dsen versucht wurde, während die Lösung nur durch gemeinsame 
Arbeit gefunden werden kann.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  1 5
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So sollen die Versuche und Betrachtungen des Verf.’s Stoff und An
regungen fü r weitere Nachforschungen in  dieser Richtung liefern.

Die Arbeit w ird durch eine Anzahl von Diagrammen und sorgfältig 
zusammengestellten Tabellen erläutert. Wl. Heng lein.

H . W in te r :  D ie  a n a ly t is c h e  Z e rle g u n g  de r K o h le . (Glückauf. 
68. 1932. 756—759.)

Verf. g ib t folgende Zusammenfassung:
Das von englischen Steinkohlenforschern, wie Stopes, W heeler , Cock- 

ram , Francis u . a., entwickelte Untersuchungsverfahren besteht in  einer 
Zerlegung der Steinkohle in Kohlenwasserstoffe, Harze, Humine und wider
standsfähige erkennbare Pflanzenreste und stellt somit eine wertvolle E r
weiterung und Ergänzung der Elementar- und Kurzanalyse dar. Die Arbeits
weise dieses Verfahrens, das auch zur Bestimmung der Reaktionsfähigkeit 
und der Permanganatzahl der Huminstoffe in der Kohle dient, w ird ausführlich 
beschrieben und durch Beispiele nach Francis in  Zahlentafeln belegt.

H . Schneiderhöhn.

H . S ta c h : D ie  K u t ik u le n  in  de r S te in k o h le . (Glückauf. 68. 
1932. 857—863.)

Verf. g ibt folgende Zusammenfassung:
Nächst den Sporen und Pollen sind die Kutikulen die wichtigsten B i

tumenkörper in  der Steinkohle. Die in  den Kohlenschliffen zu beobachten
den eigenartigen Gefügebilder lassen sich durch den Vergleich m it Kutikulen 
heute lebender Pflanzen erklären. Die Entstehung des Kutikulengefüges 
und die Bildung der Kutikularleisten werden beschrieben und verschieden
artige Kutiku len aus der Ruhrflammkohle und der Saarkohle abgebildet 
und erläutert.

Die petrographische Untersuchung der Kohlen w ird durch die K u ti- 
kularanalyse vervollständigt, die ebenso wie die Sporenanalyse zur Flöz
gleichstellung herangezogen werden kann.

Durch die Inkohlung werden die Kutikulen stärker als die Sporen und 
weniger als die Algen angegriffen. Die Widerstandsfähigkeit der Bitumen
körper gegen die Inkohlung nim m t in der Reihenfolge ab: Sporen und Pollen- 
Kutikulen-Algen.

Der m it Tauchobjektiven untersuchte Kohlenanschliff hat sich gegen
über dem Dünnschliff als durchaus überlegen erwiesen.

H . Schneiderhöhn.

K irc h h e im e r, F .: Zur Pollen- und Sporenanalyse der Kohlen. (CB1. Min.
1932. B. 255—260.)

— Über Pollen aus der jungtertiären Braunkohle von Salzhausen (Ober
hessen). (Dies. Jb. Beil.-Bd. 67. B. 1932. 305—312. M it 1 Taf.)

A ndre D u p a rq u e : Les car act er es p é tro g ra p h iq u e s  des 
h o u ille s  ä coke. (C. R. 194. 1932. 52.)

Der Ausdruck Kokskohle bedeutet nach der chemischen Einteilung 
von Grüner einen durch einen Gehalt an flüchtiger Substanz von 26 und 18 % 
charakterisierten Typ. Die Kokskohle g ib t einen harten Koks, der fü r die
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nahez geeignet is t‘ Nacb dieser A r t  definiert, entspricht der Ausdruck 
der Li* petrograPhisch vollkommen definierten Typ. In  der Kategorie
Eins ' ' 0’ Zf'11 u 10seK<ih 1 en kehrt die Kokskohle wieder. Die erstere is t durch 

C atung dreier makroskopischer Bestandteile gebildet:

Glanzkohle (V itrain), hervorgehend aus chemischem Niederschlag von 
organischem kolloidalen Zement in Abwesenheit jeder organischen 
Überreste.

Halbglanzkohle (Clarain), wo ein Zement Überreste gelilfizierten 
lolzes einschließt oder umgewandelt is t in  Fusain.

Seitliche Massen von Fusain, welche manchmal Betten von gewisser 
Ausdehnung bilden.

als M°m miliroskopischen Standpunkt aus müssen diese Kokskohlen besonders 
S lscbungen in wechselnden Verhältnissen von amorpher Glanzkohle

n usain betrachtet werden, deren Bestandteile le icht isoliert werden
Können.

Die amorphe Kohle allein verwendet, ergibt einen schwülstigen und zer- 
^ rCC bcben Koks, der nicht die Eigenschaften des metallurgischen Kokses 
h o c h ^  ^ lrC a8glutinierende K ra ft und ih r Aufblähungsindex sind sehr

Das isolierte Fusain verhält sich wie ein w irklicher Anthrazit und gibt 
'einen kohärenten Koks. Seine agglutinierende K ra ft und der Aufblähungs- 

s' " d äußerst schwach und fast immer Null. Andererseits zeigt die 
i roskopie der Kohlen, daß das Fusain, das nicht kokfähig ist, vie l häufiger 

ß1 hW i ^ ° ksk0hlen vorbanden D t als in  andern Typen. Man kommt zu dem 
U ’ ab den Fusain enthaltenden Kokskohlen dasselbe eine Rolle spielt.

mische ^  <dn<! bebannte Tatsache, daß gewisse zerriebene Kohlen und Ge- 
im rohen1/ 6̂ 8^ 611 metallurgischen Koks geben, während dieselben Kohlen 
scheinlich d* B r  ^  6inen K °ks von m ittlerer Qualität liefern. Es is t augen- 

Elemente verw irklZeh t r ° Chene MaSS6 die enge Mischung ak tiver und inaktiver

haltpn v » .  n- ^,'rller’ di' b Kohlen, die identische flüchtige Substanzen ent
halten, verschieden in  der Kokfähigkeit reagieren können.

M . H eng lein .

S t o f f e  a f Ch" ^  * 6 K l a s s i f i k a t i o n  d e r  f e s t e n  B r e n n -
l ä g e  (2s UR p e t r o S r a p h i s c h e r  u n d  c h e m i s c h e r  G r  u n d  - 
172—201 ) erS"’ Hütten'  u - Salinenwesen im  Preuß. Staat. 80. 1932. B.

Vorf
einer K r iC k ^ 6™ 6^  ^  ®rundlagen der bisherigen Klassifikationssysteme 
Gültia-kpit ' 'V '1 ZU Prai en> welche von ihnen Anspruch auf allgemeinere
die e L i , ;  T r * ™ :  Die umfangreiche Abhandlung behandelt zunächst 
beiten w ' i ' 1C.0 nkwicklung des Klassifikationsproblems. Von älteren Ar- 
K lass ifiW - 611 16 Tiegelprobe und das System von Gkuner erwähnt. Die 
von Frao 0n ?U der i ’ run<l l age der Kurzanalyse behandelt das „fue l ra tio“
..unit coal“K’ “ aS ” carbon ra tio “  von Pakk. das System von A shley , die 

von Parr, das System von Campbell, die Verwitterbarkeit der

I I .  15 *
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Kohle,
natürlicher, fester 

Brennstoff, überwie

gend aus pflanzlichen 

Stoffen entstanden, 

im  Rohzustand weni

ger als 75 %  Wasser 

enthaltend, in  lu ft
trockenem Zustand 

mehr als 50 % ver

brennliche Substanz

>

o
a3C3*-

m
aa

Farbe braun, locker, 
erdig, slacking weniger 
stark, beim Trocknen 
stark staubend, m it KOH 
dickbraun, H N 0 3 meist 

rotbraun

Farbe braunschwarz bis 
schwarz, sehr fest und 
kompakt, nicht staubend, 
würflig zerfallend, m it 
KO H dunkel- bis hell
braun, H N 03 hellgrün

lich bis gelbbraun

is t

Mci

44q
q

PQ

o
r-4
q
a>

Ungeschichtet, besteht 
nur aus einem einzigen 
Bestandteil, durchweg 
matt, ohne Glanz, musch- 

liger Bruch

M it bloßem Auge oder 
mikroskopisch deutliche 
Schichtung zu erkennen, 
wechselnde glänzende 
(V itr it)  und weniger glän
zende Lagen (D urit), auf 
Schichtflächen oft Fusit

_ W e i c h b r a u n  
k o h l e

H a r t b r a u n 
k o h l e

K ä n n e l a r t i g e
K o h l e

S t r e i f e n 
k o h l e
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Farbe gelb bis graubraun 
erdig> Schichtung un
deutlich, Holz als X y lit  

(Stubben)

Farbe braun, ziemlich 
lest, gut geschichtet,

. W- geschiefert, oft 
reichlich Holz enthaltend

Braunschwarz bis 
schwarz, matt, m it dün- 
nen> hochglänzenden 
Einlagerungen, w ürfli
gem bis muschligem bis 

schiefrigem Bruch

Schwarz, o ft pechartig, 
glänzend, muschliger 
Bruch; sehr steinkohlen

ähnlich

unter 2,2 kännel
artige Kohle

2 ,2 -4  fette Pseudo- 1  
cannelkohle 1

4—8 magere 
über 8 anthrazi- 

tische

unter 2,2 Flammkohle

2,2—4 Fettkohle 
4—8 Magerkohle 

Halbanthrazit 
.mehr als 12 Anthrazit

: E r d b r a u n k o h l e

S c h i e f r i g e
W e i c h k o h l e

: M a t t b r a u n k o h l e

Daneben
Braunkohlenarten

X y lit
Dysodil
Schmierkohle
Schwelkohle
Pyropissit

G l a n z 
b r a u n k o h l e

Brennstoff-

Bitumen diffus verte ilt # Boghead v. homo-1 zahl 
Grundmasse anorganisch ' genen Typ

unter
Bitumen von Algenkolo
nien gebildet 
Grundmasse anorganisch

Boghead vom in 
homogenen Typ
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Kohlen und das „slacking“ , das „sp lit valatile ra tio“  den Wassergehalt der 
Kohlen und das „moisture combined ra tio “ .

Das Kapitel über die Einteilung auf der Grundlage der chemischen 
Elementaranalyse behandelt zunächst die älteren Systeme, dann das Ver
hältnis von Kohlenstoff zu Wasserstoff, das System von C. A. Seyler , die 
Beziehungen zwischen Kurzanalyse und Elementaranalyse, das System'von 
E vans, den Kohlenindex und die neueren Untersuchungen von Apfelbeck, 
Stadtnikoff und Fuchs.

Der Klassifikation auf genetischer und petrographischer Grundlage liege 
zugrunde das System von H. Potonie und die petrographische Zusammen
setzung der Kohle.

Aus dieser Übersicht zeigt sich, daß sich allmählich die Versuche zu einer 
Klassifizierung der Kohlen besonders in zwei Richtungen weiter bewegt haben. 
Einerseits die Klassifikation auf der Grundlage der Kurzanalyse, die andere 
anf der der Elementaranalyse. Beide haben die Tendenz, eine möglichst ein
fache, leicht und schnell auszuführende Bewertungsgrundlage zu schaffen. 
Die Gegensätze zwischen den Anhängern sind dadurch ausgeglichen, daß die 
Elemente der Kurzanalyse und die der Elementaranalyse in  ganz bestimmten 
Beziehungen zueinander stehen, so daß die einen sich durch die andern aus- 
drücken lassen. Aber zwei Grundübel konnten bisher noch nicht beseitigt 
werden. Einmal lassen sich die Kännelkohlen und die Bogheads wegen ihres 
hohen Gasgehaltes und Wasserstoffgehaltes in keinem System befriedigend 
unterbringen, zum anderen haben sich die verschiedenen Klassifikationen 
zwar durchaus fü r die Steinkohlen als brauchbar erwiesen, aber fü r die Braun
kohlen versagt. Für letztere mußte immer das System geändert werden. Es 
is t also zu untersuchen, bis zu welcher Inkohlungsstufe diese Systeme brauch
bar sind. Andererseits is t die Stellung der Kännellkohlen und Bogheads zu 
klären.

Verf. kommt nun zu den n e u e n V o r  s c h 1 ä g e n fü r ein System 
der Kohlen und behandelt die genetischen Beziehungen zwischen Steinkohle 
und Braunkohle, den Unterschied derselben, besonders die drei Braunkohlen
reaktionen, wodurch die Möglichkeit gegeben ist, die Gesamtheit der Kohlen 
in  die beiden großen Gruppen der Steinkohlen und der Braunkohlen zu trennen. 
Innerhalb dieser Gruppen wird dann eine nähere Unterteilung vorgenommen. 
Es werden die petrograpliischen Unterschiede zwischen Streifenkohlen und 
kännelartigen Kohlen, die Beziehungen zwischen Kohle und Schiefer und 
der Aschengehalt überhaupt, die allgemeinen Gesichtspunkte bezüglich 
Probenahme und Analyscnii]ethoden, die Stellung des Anthrazits, dann die 
Einteilung der Streifenkohlen, der kännelartigen Kohlen, fü r die neben chemi
schen besonders mikroskopische Gesichtspunkte eine Rolle spielen, besprochen.

Für die Einteilung der Braunkohlen sind die fü r die Steinkohlen benutzten 
Merkmale nicht brauchbar. Denn die Brennstoffzahl liegt fü r die meisten 
Braunkohlen unter 1 ; sie gestattet innerhalb der Braunkohlen keine weitere 
Unterteilung. Es bleiben die allgemeinen äußerlichen und physikalischen 
Unterschiede übrig, die bei den verschiedenen Braunkohlenarten so sehr von
einander abweichen, daß eine Trennung möglich erscheint. Alle diese Abarten 
lassen sich nach Gothan, Pieizsoh  und Petraschek übereinstimmend m it
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E vans in  zwei Hauptgruppen zusammenfassen: H a r t b r a u n k o h l e n  
u n d  W e i c h b r a u n k o h l e n .

Eie Hartbraunkohlen sind äußerlich vielfach sehr steinkohlenähnlich, 
sind teilweise sehr fest und hart, haben dunkelgraue bis schwarze Farbe, 

unkel- bis schwarzbraunen Strich. Es lassen sich die zwei Untergruppen 
a n z k ° h l e n ( G l a n z b r a u n k o h l e n )  und M a t t k o h l e n  

' a 11 b r a u n k o h 1 e n) unterscheiden. Die Weichbraunkohlen unter
scheiden sich durch ihre weniger feste Beschaffenheit und die meist rein 

raune, vielfach rötlichbraune Farbe. Der Strich ist meist hellbraun bis röt- 
lc Jraun. M it Kalilauge liefern sie dickbraune Lösungen; Salpetersäure w ird 

gelb bis meist rotbraun gefärbt. Es lassen sich folgende Untergruppen unter
scheiden: e r d i g e  W e i c h b r a u n k o h l e n  ( E r d b r a u n k o h l e n )  
l,nd s c h i e f r i g e  W e i c h b r a u n k o h l e n .

Neben diesen vier Hauptarten werden unterschieden: X y l i t e ,  als 
Hölzer von Weichbraunkohlen, P y r o p i s s i t  und S c h w e l k o h l e ,  
charakterisiert durch Anreicherung der Bitumenanteile, D y s o d i  1, ein 
braunkohlenähnliches, bitumenreiches (Sapropel-) Gestein, S c h m i e r -  
b r a u n k o h l e  und F a r b b r a u n k o h l e .  In  der amerikanischen 
Nomenklatur sind die Weichbraunkohlen als „lignites“  bezeichnet. In  diesem 
System ist die stärkere Inkohlung der Hartbraunkohlen gegenüber den Weich
braunkohlen einigermaßen berücksichtigt. Man muß die vier Hauptgruppen 
der Braunkohle noch chemisch charakterisieren-

Zum Schluß sagt Yerf. noch etwas über die B e z i e h u n g e n  z w i 
s c h e n  B r a u n k o h l e  u n d  T o r f .  Zwischen der erdigen Braunkohle 
und dem Torf sind Verwechslungen möglich, so daß eine exakte Abgrenzung 
nötig wird. Im  allgemeinen kann man eine Trennung schon auf Grund des 
Wassergehalts vornehmen, der beim Torf immer über 75% beträgt. Aus berg
feuchtem Torf kann durch gelinden Druck, etwa in der Hand, Wasser aus
gequetscht werden, aus Braunkohle nicht. Im  Torf sind ferner noch viele 

asern und Gewebeteile, Moose usw. erkennbar. Torf is t stechbar, Braun- 
'o le nicht. Torfe enthalten o ft noch reichliche Zellulosemengen.

n einer Tabelle, die zugleich als Schlüssel dienen kann, sind die Bezie
hungen der verschiedenen Kohlenarten zueinander noch einmal zusammen- 
assend dargestellt. Bei der Definition des Begriffes Kohle kam es besonders 

darauf an, die natürlichen Brennstoffe von künstlichen Produkten, z. B. auch 
v011 Koks, zu trennen und andererseits den Unterschied der Kohlen als feste 
Brennstoffe von den flüssigen hervorzuheben, wobei allerdings die Stellung 
der Asphaltite und ähnlicher Gesteine noch ungeklärt bleibt, die wohl kaum 
zu den Kohlen gerechnet werden können. Die Grenze zwischen Kohle und 
Schiefer ist durch Angabe des Aschengehalts festzulegen. Die Brandschiefer 
gehören zu den Kohlen. M . Henglein.

Otto Horn: D ie  E n t w i c k l u n g  u n s e r e r  V o r s t e l l u n 
g e n  ü b e r  d i e  E n t s t e h u n g  d e r  K o h l e n .  (Naturw. 20. 1932. 
647.) V

Agricola (1544) und später W ebster und Boutigny hielten die Kohle 
fü r verdichtetes Erdöl. V alerius Cordus (f 1544) und B. K lein  (1592)
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hielten pflanzliche Materialien fü r das Ausgangsmaterial. D egner  (1760) nahm 
Sumpfpflanzen an, Be r o ld in g en  1778 die Umwandlung von Pflanzenmaterial 
m  lo r f  über Braunkohle zu Steinkohle, ebenso de  L uc . W H utto n  (1833) 
und H. F. L in k  (1838) stellten m it H ilfe des Mikroskopes fest, daß die Stein
kohle strukturierte Teile pflanzlicher H erkunft enthält. Die Kohlenpetro
graphie hat nun neuerdings die Frage zu klären versucht, wie und aus welchen 
Bestandteilen die Kohlen entstanden sind. Nach F ranz F ischer  und Sohra
der  is t die Kohle aus folgenden Hauptgruppen von Bestandteilen der Pflan- 
zen entstanden:

Zellulose -f- Lignin

co2, c h 4 c h 3 COOH y
Aliphatische Säuren methoxylhaltige Huminsäure

CH3OH y

Methoxylfreie Huminsäure

H aO, C02, CH4 y

Kohle

+  Wachse, Harze

Bitumen

r

Nicht wie früher hauptsächlich Zellulose angenommen wurde, sondern im 
wesentlichen Lignin ist die Muttersubstanz der Kohle. W aksman  konnte 
neuerdings zeigen, daß die Produkte der Vermoderung zum einen Teil rück
ständige Substanzen der natürlichen organischen Bestandteile, die dem Ab
bau widerstehen (Lignine, Wachse, Kutine usw.), sind, zum andern sich aber 
auch aus stickstoffhaltiger synthetischer Zellsubstanz der Bodenmikroorganis
men (Chitin usw.) zusammensetzen. Wahrscheinlich liegtfhier eine Quelle für 
den Stickstoff- und Schwefelgehalt der Kohlen. M cK e n zie  T aylor  hat auf 
Grund einer Torfablagerung im  N ildelta die Ansicht entwickelt, daß fü r die 
Umwandlung von Pflanzenmaterial in  Torf, Braunkohle und Steinkohle 
hauptsächlich die Deckschichten ausschlaggebend sind. Eine Überlagerung der 
sauren Pflanzensubstanz m it Calcium-Aluminium-Silikat soll zur Bildung von 
Braunkohle führen. M it alkalischen Substanzen wie Na-Al-S ilikat als Deck
schicht soll Steinkohle entstehen. Ob diese Beobachtungen auf alle Kohlen
lager zutreffen, kann heute noch nicht entschieden werden.

Bergius  ist der Meinung, daß man durch Kenntnis der künstlichen 
Kohlen und die Beherrschung ihres Herstellungsweges der Erkenntnis der 
natürlichen Kohlen und der Aufklärung der chemischen Verbindungen näher 
kommt. Demgegenüber is t zu sagen, daß man die biologischen Vorgänge bei 
der Kohlenentstehung nach dem heutigen Stand unserer Erkenntnis über das 
Schicksal pflanzlicher Substanzen in  der Natur nicht außer acht lassen darf. 
Es is t zweifelhaft, ob die Temperaturerhöhung nur die Geschwindigkeit der 
Reaktion beeinflußt und nicht vielleicht auch deren Verlauf. Die Identitä t
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der künstlichen Kohlen m it natürlichen Steinkohlen is t keineswegs bewiesen 
und auch wenig wahrscheinlich.

Berl, Schmitt und K och (Zs. angew. Chem. 43. 1930. 1018) haben die 
Versuche wieder aufgenommen und ähnlich wie Bergius Zellulose und Lignin 
bei 350° m it Wasser und schwachem A lka li unter Druck erhitzt. Sie erhielten 
künstliche Kohlen aus Zellulose, welche die gleichen Eigenschaften zeigen wie 
typische Gas- und Kokskohlen. Die Zellulosekohlen lieferten, im  Gegensatz 
zu den aus Lignin erhaltenen Kohlen, backende, feste Kohlen. Berl schreibt 
den biologischen Prozessen bei der Kohlenbildung nur eine untergeordnete 
Bedeutung zu und legt den Hauptwert auf die erhöhte Temperatur während 
des Inkohlungsprozesses. Der Bitumengehalt is t nach B erl aus Zellulose 
oder andern Kohlehydraten entstanden. Für die Restkohle läßt er die Lign in
abstammung zu. Den Inkohlungsprodukten (Zellulosekohle und Ligninkohle) 
werden die Formeln C241I1S0 3 und CMH130 4 zugeschrieben. Die Anwendung 
von Formeln auf solche Stoffe hä lt Verf. für abwegig.

F uchs und H orn (Zs. angew. Chem. 44. 1931. 180), sowie H orn und 
Sustmann (Brennstoff-Chem. 12. 1931. 410) haben auf Grund von Versuchen 
festgestellt, daß die künstlichen Kohlen weder m it Steinkohlen noch m it 
Braunkohlen etwas zu tun  haben. Denn weder im  Aussehen noch in  der 
Koksausbeute bestehen Ähnlichkeiten. Die künstlichen Kohlen reagieren 
sowohl m it KO H als auch m it H N 0 3 stark und dürften wohl eher den künst
lichen Huminsäuren nahestehen als den natürlichen Steinkohlen.

Terres (Gas- u. Wasserfach. 73.1930. Sonderheft 1) n im m t wie D onath 
an, daß das Ursprungsmaterial der Braunkohlen ligninreich, das der Stein
kohlen ligninarm bezw. -frei, dafür aber reich an Eiweißstoffen gewesen sein 
soll. Die Druckerhitzungsprodukte, die er aus bakteriell zersetztem Spha
gnum erhielt, zeichneten sich durch einen hohen Stickstoffgehalt aus, der wahr
scheinlich von den Mikroorganismen des biologischen Zersetzungsprozesses 
herrührt. Nach Terres sind die drei Hauptbestandteile der Steinkohle Lignin 
und vielleicht auch Zelluloseabbauprodukte, Fette, Harze und Wachse und 
endlich noch Eiweißzersetzungsprodukte. Die letzteren sollen das hauptsäch
lichste, vielleicht auch alleinige Ausgangsmaterial fü r das Kohlenbitumen 
abgegeben haben. Die Hauptmenge der Steinkohle ist nach Verf. unm ittelbar 
aus den torfartigen pflanzlichen Zersetzungsprodukten unter dem die Inkohlung 
steigernden Einfluß von Druck, Temperatur und vielleicht auch einstweilen 
noch unbekannten Katalysatoren entstanden. Doch wird zugegeben, daß 
die Natur unter gewissen Umständen trotzdem Steinkohle über der Braunkohle 
bildet. Bisher ist es im  Laboratorium noch nicht gelungen, eine Überführung 
von Braunkohle in  Steinkohle durch Steigerung von Temperatur und Druck 
zu erreichen.

Nach Gropp und B ode (Braunkohle. 31. 1932. 277, 302, 309) haben bei 
der Metamorphose, also hei der Umwandlung des Endprodukts der Humi- 
fikation in Kohle, Druck und Zeit nur eine untergeordnete Rolle gespielt, 
während die Temperatur der Hauptfaktor war. Sie fassen die Inkohlung als 
eme Druckverschwelung auf. Ihre künstlichen Inkohlungsprodukte sollen 
petrographisch und chemisch im  weitesten Maße natürlichen Kohlen ent-
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the h tüT ' J erf; ®rschelnt dlese Behauptung wenig wahrscheinlich. Die syn
thetische Herstellung von Kohlen hat nur bedingt beweisende K ra ft

Die weitaus größere Zahl der Forscher sieht heute auf Grund vieler Be-

Je naeb^ hauPtsachllchstes Ausgangs material fü r die Kohlen an.
Je nach der Kohlenart trugen auch noch verschiedene andere biologisch resi-

d u ih h  T  n p  aUCh V° n aDderer alS Pflanzlicher Herkunft und auch 
durch biologische Prozesse neugebildete Stoffe zum Aufbau der Kohle bei.

M . H englein .

2. R e g i o n a l e s .

R V * P 0r: f T en aus den Flözen Ägir und Bismarck des Ruhr
gebietes. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 67. B. 1932. 438—454.)

w e , ! ; : ; M T  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d e n  A u f b a u  d e r  
w e s t f a l i s c h e n  B r  a n d s c h i  e f  e r. (Glückauf. 68. 1932. 921-927.) 

Verf. g ib t folgende Zusammenfassung:

Brfln l iieb mfik r0Skn PiS? e Und Chemische Untersuchung von mehr als 200 
randschieferproben des Ruhrbezirks hat ein aufschlußreiches B ild über den

W n Usicb f f , " 611 d6S Brandschiefers geliefert. Im  Handstück 
lass .n sich zwei Abarten unterscheiden, nämlich 1. eine streifige, m itunter 
auch faserige und 2. eine ruschelige. Die zweite entspricht im  Aufbau völlig

f lä c h e T d u rc h s r !816̂ ! 01̂  tek t°nischer Beanspruchung von vielen Rutsch
flachen durchsetzt und stark gequetscht. U. d. M. kann man den mikrostrei-
igen und den faserigen Brandschiefer unterscheiden. Ihre Abweichungen sind 

primär. Der erste zeichnet sich durch vollkommene Schichtung aus, der zweite 

Fusitsre^6 0Se Arl0rdnu,lg der Gemengteile und hohe Beteiligung allerfeinsten

Der Brandschiefer is t wahrscheinlich in  kleinen, d icht nebeneinander 
iiegemlen Becken entstanden, die von Zeit zu Zeit infolge starker Nieder
schlage uberflutet wurden. Die Geflügelbestandteile sind im BrandscMefer 
m demselben Verhältnisse wie in  der Kohle des gleichen Flözes enthalten. Eine 
Ausnahme bildet der stets reichlich vorhandene und gleichzeitig abgesetzte 
Ton, der zwischen V itn t, zwischen (seltener im) Fusit und im  D u rit a u ftr itt 
Der V itn t  is t auch im  Brandschiefer so gut wie frei von anorganischen Stoffen 
Abgesehen von Infiltrationen im  Fusit, is t der D u rit fast allein der Träger 
der Verunreinigungen. Aufbereitungsverfahren müssen sich demnach auf die 
ausschließliche Gewinnung des V itr its  richten.

Hervorzuheben is t der ganz ausgezeichnete Erhaltungszustand der 
anzenreste namentlich der Megasporen im  Ton des Brandschiefers Bei 

Be! keiner Kohlenart, auch nicht bei den stark inkohlten, war ein Unterschied 
hinsichtlich Menge und Ausbildung der Megasporen des Brandschiefers und

geze icIm eteE rha l/^ 6/ 68̂ 118̂ 11611' ^  beSOnders wertvo11 erscheint die aus
gezeichnete Erhaltung fü r die Untersuchung der Magerkohlen und Anthrazite

le man künftig m it der des zugehörigen Brandschiefers verbinden muß Da 
der Brandschiefer ein Abkömmling der m it ihm  in  demselben Flöze vorkom- 
menden Kohle ist, müssen seine Eigenschaften auf denen dieser Kohle und der 
beigemengten Mineralsubstanz beruhen.
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Unter Brandschiefer sind wechselnde Gemische von Kohle und gleich
zeitig abgesetzter Mineralsubstanz oberhalb einer bestimmten Grenze des 

schengehalts zu verstehen, die man zweckmäßig bei 30% annimmt. Brand- 
sc le er kann demnach bei allen Kohlenarten Vorkommen.

H . Schneiderhöhn.

P- K u k u k  und W . G othan : E in  n e u e r  p f l a n z l i c h e r  
j o i t h o r i z o n t  i n  d e n  u n t e r e n  F e t t k o h l e n s c h i c h t e n  

d e s  R u h r b e z i r k s .  (Glückauf. 68. 1932. 725—728.)
Verf. g ibt folgende Zusammenfassung:
Auf einer Reihe von Zechen des m ittleren Ruhrbezirks ist im  unmittelbaren 

aligenden des Flözes Dickebank eine als Psygmophyllum bezeichnete Pflan
zengattung nachgewiesen worden, die bislang im  Ruhrcarbon so gut wie un- 

e annt war. Der ausgezeichnete Erhaltungszustand der Blattreste und der 
vielleicht dazu gehörenden Fruktifikationsorgane gestattet eine genaue Be
schreibung dieser merkwürdigen Pflanze, deren ordnungsmäßige paläonto- 
ogische Stellung allerdings noch unsicher ist. Praktische Bedeutung hat die 
atsache, daß sich die im  europäischen Carbon nur im  m ittlern Westfälischen 

auftretende Pflanze im  behandelten Gebiet des Ruhrbezirks auf das Flöz Dicke
bank zu beschränken scheint. Es is t möglich, daß sich dieser neue Pflanzen
horizont auch noch auf weitere Erstreckung als niveaubeständig erweist und 
damit eine wichtige Leitschicht darstellt. H . Schneiderhöhn.

A . Brune: P a l ä o g e o g r a p h i s c h e  K o n g l o m e r a t s t u -  
d i e n i m  R u h r c a r b o n .  (Glückauf. 68. 1932. 389—393.)

Verf. g ibt folgende Zusammenfassung:
Die heutigen Erkenntnisse über die Ausbildung und Verbreitung der 

arbonkonglomerate gestatten durch paläogeographische Auswertung Rück
schlüsse auf die Entstehung. An den Beispielen der Konglomerate im  Lie
genden des Flözes Sonnenschein und im  Hangenden des Flözes Präsident 
w ird  nachgewiesen, daß die Materialzufuhr aus nordöstlicher Richtung er- 
o g ist, wobei fü r die Quarzkonglomerate fluv ia tile  Bildung angenommen

CI' muß> während die Toneisensteinkonglomerate an Ort und Stelle im  
ste en en Wasser durch Wellenschlag gebildet worden sind. Die aufgezeigten 

esetzmäßigkeiten w ird man bei Schichtenvergleichen nicht unbeachtet las
sen dürfen. h . Schneiderhöhn.

H e lm u t H o ff m an n: D e r  A u s g l e i c h  d e r  G e b i r g s s p a n -  
n u n g e n  i n  e i n e m  s t r e i c h e n d e n  S t r e b b a u ,  n a c h g e 
w i e s e n  d u r c h  m a r k s c h e i d e r i s c h e  u n d  s t a t i s c h e  M e s 
s u n g e n .  (Diss. Aachen 1931.)

Im  regelmäßig gelagerten und flach einfallenden Gustavflöz der Zeche 
Prosper I I I  wurden die Abbauwirkungen einerseits durch markscheiderische 
Feststellungen der vertikalen und horizontalen Gebirgsbewegungen, anderer
seits durch E rm ittlung der Gesteinsbeanspruchungen auf Grund statischer 

ntersuchungen erfaßt. Der in  der Nähe von Hohlräumen durch Freiwerden 
i  er Kräfte im  Nebengestein eintretende Spannungsausgleich bewirkt Schicht
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gleitungen yon Firste und Sohle, die fü r die Führung des Verhiebs wichtig 
sind. Die günstigste Vertriebsschnelligkeit is t von den geologischen Verhällf 
mssen abhängig, kann aber durch geeignete Betriebsuiaßnlhten I n s t  

eemflußt werden. Große, Richtung und Angriffsfläche des Belastungsdruckes8 
sowie die Möglichkeit eines stetigen Ausgleichs starker Spannungen sind fü r

g le itu n Z  unSeD elnekb S “ f gebend- Durch die Messungen von Schicht- 
f  g ’md D™ckbeanspruchungen im  Abbaufeld und deren Auswer- 
ungen ergeben sich wichtige bergbautechnische Schlußfolgerungen.

. M . H englein.
H einz S c h m itz : D ie  A b b a u m ö g 1 i  c h k  e i t  t i e f l i e g e n  

d e r  B r a u n k o h l e  w e s t l i c h  d e s  H ö h e n r ü c k e n s  d ^ r  
V 111 e. (Diss. Aachen 1931.) s d e r

d“ '  N ' “ U ,SCh,te “  Bucht

■ ®an”  geht Verf- auf die Tektonik und die Stratigraphie der Lagerstätte 
j™ ' 16 r| e “ 1S®e de* geophysikalischen Untersuchungen sind in  zwei An-

gen grundnßlich und im  Profil dargestellt. Die seismisch festgestellten 
a Reichen Staffeln lassen sich zu zwei sich rechtw inklig schneidenden Graben

systemen vereinigen. Die Zahl der Verwerfungen is t zu groß, die der Mutungs
bohrungen zu gering, um den Flözverlauf in den einzelnen Staffeln f e ig e n  
zu können. Das Einfallen der Flöze schwankt, falls man kein Abreißen des 
Gebirges annimmt, zwischen 0» und 1», wobei es im  Höchstfälle in no rd íc Íe r 
Richtung 2,7 und in  nordwestlicher Richtung 2° beträgt.

Die jungtertiären Ablagerungen besitzen nach den neuen Aufschlüssen 
eine unerwartete und außergewöhnlich starke Mächtigkeit. Im  allgemeinen 
lassen sich im  Bereich des Untermiocän vier Flözhorizonte auf weitere Er 
Streckung verfolgen, von denen Flöz 3 (von unten nach oben) dem H auptf^z

Jm hble ibem len Mächtigkeit erhalten. In  der Nähe des T r í ^ r u n g e Í s i í d  
Mächtigkeiten von über 100 m festgestellt, und zwar in  entsprechenderLage

aub dem Höhenrücken der V ille- Im  südiichen 
M itt 35 m i  6 ;1'611 b6tragt die Mächtigkeit des Hauptflözes im

über 60 m hinaus- Auch hier —  die Mäcb-

(f .irellZe ^wisCThen m i°cänen und plioeänen Ablagerungen läßt sich
dem P r S e8en’ ,!C .K l®seloollthschichten dürften nicht als ausschließlich 
dem Iliocan  angehong betrachtet werden.

Für den zukünftigen Bergbau bleibt die Tatsache von besonderer Be- 
deutung daß im  Bereich der Ruhr-Erft-Schollen und des südlichen Ruhrtal- 
rabens fast überall im  Hangenden des Hauptflözes mächtige, wassertragende 

Tone anstehen dm gerade in der unteren Tonzone sehr rein ausgebildet sind 
Nördlich des Untersuchungsgebietes treten die Tonschichten allg me n “  
ruck. Die Kieseloolithschichten bleiben in ihrer Ausbildung sehr mächtD 
wahrend die Braunkohlenstufe schwächer wird. S’

ls t Wle diejenige des Vorgebirges eine echte Humus-Braun- 
ohle. Im  Hangenden der Flöze t r i t t  örtlich bis zu 3 m mächtige Schmier
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kohle auf. Stellenweise ist die Kohle stark lignitisch. Innerhalb des Haupt- 
flozes zeigt die Kohle bereits stark wechselnde Eigenschaften. Stellenweise 
ge 16 arke von dunkelbraun in  schwarz über. Aus den Analysen ergibt sich, 

4 | i . er rp^ert <ler K °dle nur im  Bereich der Ruhr-Erft-Schollen infolge der 
T)° r ' i , -  eufenla§e gegenüber der Tagebaukohle wesentlich gestiegen ist. 
d e>i v  lr° S<lrucl< ergibt sich als die Haupttatsache fü r die Wertsteigerung, 
sind' ntwassemng, der Kohle. Die Vorgänge bei der Druckentwässerung 

erart, daß m it wachsendem Druck der Poreninhalt geringer und das 
r i t t  aniSCh ^gem engte  Wasser abgegeben wird. Im  Verein m it Erdwärme 
H , ®me Beschleunigung des Inkohlungsprozesses ein. Der Reinkohlenheiz- 

koH °r ^Bh'gecden Kohle is t um 200 W. E. höher als der der Tagebau-

Aus dem Gebirgsaufbau ergibt sich die Notwendigkeit eines Abbauver- 
a irens m it Bergeversatz; Bruchbau is t ausgeschlossen. Verf. geht auf den 
bergmännischen Aufschluß der Lagerstätte ein, wobei die Bestimmung der 

teufverfahren, die Schachtförderung und die Wahl der Schachtansatz
punkte besprochen werden. Abbaumöglichkeiten, Streckenvortrieb im  Braun- 
. ohlentiefbau, Streckenförderung, Wetterführung, Wasserhaltung, Besehaf- 
ung von Versatzmaterial und die Kohlenförderkosten im  Schacht werden ein

gehend erörtert. Die W irtschaftlichkeit des Abbaus der Kohle in Abhängigkeit 
von der A rt und Mächtigkeit der Ablagerung, des Wertes der Kohle und der 
allgemeinen Gesichtspunkte is t in  Fällen, fü r welche die angegebene Zusam
mensetzung der Kohle zu trifft, als wahrscheinlich erkannt.

M . H englein .

O. Grupe: Ü b e r  W u r z e l b ö d e n  W e a l d e n s a n d s t e i n  
e r  B ü c k e  b e r g e  u n d  i h r e  B e d e u t u n g  f ü r  d e n  R h y t h -

m o ^ y n a m i s c h e r  V o r g ä n g e .  (Zs. D. Geol. Ges. 83.1931. 224—232. 
M it i  lextabb.)

Snnrnu<>^em Bjsher beschriebenen, 7—8 m mächtigen Komplex abbauwürdiger 
steinb»^tqUaderi Smd die einzelnen- durchschnittlich 0,5—1 m dicken Sand-

eisengebriLnteeL L S y e22«)k°hliSe’ ^  toniSkohlige’ vielfach 2uSleich
® (S. 226) voneinander getrennt. Diese humosen Zwi- 

nnr nnm" h••16 lm ™®r nur aus wenige M illimeter starken, in der Regel wohl 
o ft I  r  Üb®rzügen bestehen (S. 230 f.) und bei ihrer geringfügigen,

vom Ve , T “  agerUI' g dem Au§e ieicht entgehen (S. 232), werden 
. r ,' a S m e r s i o n s f l ä c h e n  aufgefaßt, und zwar als die unter 

tektomsch-oszillatonscher Meeresschwankung jeweils bis zur Verlandung, 
® , Vertorfung emporgetauchten D a c h f l ä c h e n  der zuvor unter 
i , Nvasser a fc^^otzten Sandsteinbänke. Von den jede Sandsteinbank oben 

SaJu ^  611 este§en set zen nun nicht selten, teils aber auch über ganze 
sem  omp exe hin entwickelt, schwärzliche und bräunliche Adern oder 

uc l eme Schnntzen in mehr oder weniger senkrechter Richtung tie f in  die 
basisbildende Sandsteinbank hinein, teils aber auch durch sie hindurch. In 
lauf611 ei^ ê e^®nem schematischen Profil in  der A rt der Querrisse ver-
_ k ,611 .6 bden liegen entweder völlig  verkohlte Wurzelfasern oder auch 

rauneisenhaltige feine Wurzelröhrchen vor, die unter Umständen noch
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etwas kehlige und ockerige Restsubstanz zugleich enthalten können. Die 
Feststellung der Röhrchenform erscheint in  diesem Falle sehr von Belang.
5 ° ™ “  VOt! Wurzelfaserung glaubt man übrigens auch auf dem beigegebenen 
Lichtbilde deutlich zu erkennen.

Es kommt ferner in  Betracht, daß dem Hangenden dieses Sandstein- 
-omplexes em 0,2 m mächtiges Kohlenflöz, von dem ganz ähnlich beschaffene 

Adersysteme ausgehen, sichtbar eingelagert ist, während unter den tiefer 
gelegenen Sandsteinschichten noch weitere Kohlenflöze als Einlagerungen 
folgen. So gelangt der Verf. zu dem Schluß, daß die kehligen Bestege i  m 
A n f a n g s  s t a d i u m  d e r  E n t w i c k l u n g  v e r b l i e b e n e  m o o 
r i g e  B i l d u n g e n ,  die D u r c h a d e r u n g e n  der Sandsteinbänke 
aber d ie  z u g e h ö r i g e n  W u r z e l b ö d e n  repräsentieren. Dazu 

ommt, daß m manchen Bänken in gewissem Abstand von deren Oberkante 
streifenförmige Brauneisenanreicherungen auftreten, welche vom Verf., der, 
wie gesagt, von der Annahme rhythmischer, zu wiederholter Verlandung 
führender Hebungen ausgeht und demzufolge hier dem Grundwasser eine 
Eisenoxyde abscheidende Rolle zuerkennt, als Glei-Horizonte gedeutet werden.

Zur Frage eines derartigen repetierten Auf- und Wiederuntertauchens 
w ird sich bei der gegebenen Sachlage eine entscheidende Aussage kaum machen 
lassen. Die Sedimentationsverhältnisse in  Deltabildungen, wie sie hier ange
nommen werden, sind jedenfalls, wie auch der Verf. betont, sehr komplexer 
JNatur. Und so w ird m it wiederholten regelrechten Versandungen und damit 
verbundenen Anflügen von Vegetation immer gerechnet werden dürfen. Auch 
mehrmalige schroffe Wechsel von sandigen und tonigen Lagen — insofern bei 
verfestigtem Gestein nicht überhaupt nachträgliche diagenetische E nt
mischung m it in  Frage kommt — wären hier nichts Überraschendes.

E . C hrista.

„ " “ I “  V e tte r: D ie  B e d e u t u n g  d e r  S c h o 11 e n t  e k  t  o n i  k  
M i t t e l d e u t s c h l a n d s  f ü r  d i e  E n t s t e h u n g  d e r  e o c ä n e n  

r a u n k o h l e n f o r m a t i o n .  (Jb. Hall. Verbandes. 11. 1932. 5—120.)
Die Mitteldeutsche Hauptscholle (im Sinne von J. Weigelt) ist in  eine 

Anzahl von Emzelschollen zerlegt, die in verschiedenem Sinne gegeneinander 
gekippt sind. Alle Elemente, die uns heute im  Bau des Gebietes entgegen
treten, sind schon zu Beginn des Eocän vorhanden. Im  Eocän setzte eine 
erneute Bewegung ein, durch die sich die Schollenränder aufbogen und der 
Entwässerung den Weg versperrten. Die im  S aufgekippte Ostthüringische 
. c olle lenkt die Entwässerung nach N, die entgegengekippte lusatische 
Scholle und Harzscholle sperren sie ab, so daß ein großes Becken entstand, 
dem von allen Seiten mechanische Sedimente zugeführt wurden. Erst m it dem 
Nachlassen der Hebungsintensität nim m t die Sedimentation ab, es beginnt 

le Flözbildung. In  den labilen Gebieten kommt es zur Bildung von Flöz
gruppen. Auf den flach einfallenden Schollenteilen, wo sich Hebung und Sen
kung aufheben, bilden sich Flöze in  weiter Ausdehnung. Eine neu eintretende 
Bewegungsphase unterbricht die Flözbildung (Zwischenmittel), die danach 
erneut einsetzt (Oberflöz). Erneute Hebung schloß endgültig die Flözbildun°- 
ab (Hangende Sedimente), und die Verlegung der Hebungsintensität nach S
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einp r , „ !  -e das Bmdringen des mitteloligocänen Meeres, das erst wieder durch 
eocänen p ,PPUI1.8 nach N 0  abgedrängt wird. Diese Umkippung machen die 
ihrer 026 .lm  Nordostteil der lusatischen Scholle m it, wo sie (entgegen 
die rninn^ UJ1̂ c^ en Einordnung) nach NO einfallen. Hier legt sich nun auch 

ane Braunkohlenformation diskordant auf.

gune " hÜV St der Vorgallg der Salzauslaugung. Die großräumige Auslän
der A„ i S°h0n V°r  dem Eocän beendet- Eine lokal begrenzte Neubelebung 
genau v läßt sich im  Zeitz-Weißenfelser Revier fü r das Eocän sehr
sind ' .er,0lgen‘ Die Salzspiegeltäler in  der östlichen Umrandung des Harzes 
Bewe^' ° Ch pliocän und stehe“  “ d t der vom Bef. nachgewiesenen pliocänen 
zu» egl” :gsPbase in  Zusammenhang. Zwischen Harz und Flechtinger Höhen- 
hinß- a 611 Ausl;n‘gungen in jeder Bewegungsphase, bis in  das D iluvium  
nmein, stattgefunden.
aj  mecbanischen Sedimente werden im  Anschluß an H arrassowitz 
K; V ' rJ'g<,lagerte Lateritrinden aufgefaßt. In  tropischem Wechselklima bildeten 
g  ächen m it üppiger Vegetation nur in  der nächsten Umgebung der 

raun ohlenbecken, dazwischen lagen Savannen. Dam it erklärt sich auch 
f .af  Pen°dische Trockenlaufen der Flöze, das zur Bildung der Schwelkohle 

U k t * • die SiCl1 aber außerdem in  einem Randgebiet bildete, in  welchem 
6 0nische Bewegungen besonders langes Trockenlaufen verursachten. Eine 
e? )c e Bingliederung der tektonischen Bewegungsphasen und ein Vergleich 

nn anderen alttertiären Ablagerungen ergab, daß die Bewegungen der Schol- 
nnt den Phasen der alpidischen Gebirgsbildung zusammenfallen, 

m zweiten Hauptteil der A rbe it werden die einzelnen Braunkohlen- 
!?pblere genaU UI1tersucht und die Beweise erbracht fü r die im  ersten Teil ge- 

daßenhe;pZUSammenfaSSende Barstellung. AUes in  aHem kann gesagt werden, 
laeerstä+tiTt m̂ st®rgu ltlSes Beispiel fü r die wissenschaftliche Behandlung

g6geben iS t Unter Berücksichtigung aller 
selseitig beeinfl' "  *,eigmsse’ “ “ ter Verknüpfung der zahlreichen, sich wech- 
S ü ^  L e r S r 11? "  Und bedingenden Faktoren wird ein Büd von der 
wie es noch aus k e ^  ' mitteldei)tschcn Baunkohlenbecken entworfen,

zum Vorbild d ie n e n T irT  81611 Gebl6t VOrliegt und anderen Untersuchungen
v . Freyberg.

Zdenko  P eithner- ? „  r p
i n  d e n  F a l k e n a u e r  K d e r  s c h 1 e c h t  e n b i l  d u n g
80. 1932. 93—101.) ° e n f  1 ö z e “ • (Berg- u. Hüttenm. Jb.

d u n g 'h in ^ L f T I  dei Falkenauer Ml,ldc wurden auf ihre Schlechtenausbil- 
S L Se i n l r  7l \ r env tef UChUng UnterZ0gen- Bs wurde gefunden, daß 
ist in  allen Flö ' ' errscken’ Paraklase aber seltener sind. Ihre Richtung 
geg benen Abh M ^  Unelnheiüicb “ “ d «ehr wechselnd, wie aus einer bei 
f a S T z r  r  ^  ZU erkem'"n isE Viele Wasserbestimmungen 
SchlechtenaSb-lH , Abnahme der Feuchtigkeit eine Zunahme der 
A b s o ^ e r u n S f  Verbunden is t‘ Während ¡m L ign it spärliche oder keine 
und treten L  V°rkommen> “ lehren sich dieselben in der Mattkohle
setzen nie in Zahlrelchsten m der Glanzkohle auf. Die Schwundschlechten 

me ms Hangende oder Liegende fort. Sie durchschneiden auch nie die
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Lettenzwischenmittel. Es kann somit geschlossen werden, daß diese Schlech
ten die Folgeerscheinung des Inkohlungsprozesses, das ist eine Schwindung 
infolge der dynamochemischen Inkohlung, sind, während eine andere Gruppe 
von Schlechten, die jedoch nicht so zahlreich au ftritt, m it den Verwerfungen 
in  Verbindung gebracht werden können und daher mechanische Zerreißungen 
des Gebirges darstellen.

Aus der Erkenntnis der unregelmäßigen Schlechtenbildung ergibt sich 
fü r die Praxis die Folgerung, daß bei der Anlage von Abbauen und des zu
gehörigen Streckennetzes auf die Schlechtenstreichrichtung keine Rücksicht 
genommen werden braucht, was jedoch im  Sinne einer wirtschaftlichen Be
triebsführung geschehen müßte, wenn tatsächlich alle Streichrichtungen der 
Schlechten m it dem herzynischen Kluftsystem übereinstimmen würden.

Einen auffallend niedrigen Wassergehalt weisen die Tagebaukohlen von 
Neusattel m it 17,6—19,6% auf. Dieser is t jedoch auf das nachträgliche Aus
trocknen an der Tagesoberfläche zurückzuführen, wodurch sich die vielen 
Risse und K lü fte  nicht nur senkrecht, sondern auch an den Kontaktflächen 
der Streifenarten gebildet haben. Solche Erscheinungen gehören aber nicht 
zur geologischen Bildung, da sie erst durch menschliches Zutun entstanden 
sind. Es w ird auch vielfach festgestellt, daß die Schlechten m it der Höhe 
der Überlagerung an Zahl zunehmen, was m it einem fortgeschrittenen In 
kohlungsprozeß zusammenhängt.

Zur weiteren Ausführung des Zusammenhangs zwischen Schlechten
bildung und Wassergehalt wurde das Lignitflöz der Georgzeche in  Lanz 
untersucht. Überall, wo der Wassergehalt abnimmt, mehren sich die Schlech
ten und das t r i f f t  fü r alle Kohlenarten zu. Die Verhältnisse sind in  andern 
Flözen die gleichen.

Ein Kärtchen gibt den tektonischen Bau der Falkenauer, Elbogener und 
Karlsbader Braunkohlenmulde. M . Henglein .

M e y e r ,  E .: Beitrag zur Geologie der Zittauer Braunkohlenbeckens. (Jb.
Berg- u. Hüttenw. i. Sa. 104. Freiberg i. Sa. 1920. A 72—A 78. M it 2 Taf.
u. 10 Abb.) — Ref. Dies. Jb. 1932. I I I .  77.

E rw in  S iegm und: Z e h n  J a h r e  w e s t o b e r s c h l e s i s c h e r  
S t e i n k o h l e n b e r g b a u .  (In t. Bergw. u. Bergtechnik. 25. 1932. 73.)

Der oberschlesische Steinkohlenbezirk wurde durch die Teilung Ober
schlesiens in der Weise zerschnitten, daß nur ein Viertel der vorhandenen 
Kohlengruben bei Deutschland verblieben. Bis zum Jahre 1929 entwickelten 
sich Förderung und Absatz seit der Teilung in  aufsteigender Richtung. Die 
Absatzlage hat sich seither sehr verschlechtert. Zur Deckung des Ausfalls 
an polnischer Kohle ergab sich fü r den westoberschlesischen Bergbau die Not
wendigkeit, die vorhandenen Gruben entsprechend auszubauen und m it ma
schinellen Einrichtungen auszurüsten. In  verkehrstechnischer Hinsicht ist 
die Lage des westoberschlesischen Steinkohlenbergbaus sehr ungünstig. Es 
zeigt sich immer die Notwendigkeit, der Oder als Wasserstraße erhöhte Be
deutung zu schenken. Diese is t aber mehrere Monate des Jahres versommert 
und nicht schiffbar. Es hat sich die Zufuhr von Zuschußwasser ergeben, das



gesammelt S°nstigen Hocbwasserzeiten an-
im  Bau Wenn 0ttmachau UIld bel Sersno sind zurzeit zwei Staubecken 
der mittleren OH W6Itere Maßnahmen notwendig sind, wie der Ausbau
Industrie durch d / ’ R T  ^  ^  Frachfcverbilligung, welche die Ruhr- 
den S chn ittpun k t^  v *  ßeS)Mlttellandkanals bei Transport ihrer Kohle fü r 
droht dem L u ,  "  M halt’ bei weitem nicht »^geglichen werden. Gefahr 
Polnischen ®St°berschleslscben Steinkohlenbergbau besonders vom deutsch- 
den. D eu tsch^ unabk° mmel1’ deSS<m Rückwirkungen katastrophal sein wer- 

kontingent v o n t ö l Z T  ^  m°natliches R °bleneinfuhr-
“ M . Henglein .

f o l g e Vn ! ? n ° f f :  U n t e r s « c h u n g e n  ü b e r  d i e  S c h i c h t e n 
d e n  K e ! !  ^ ‘ » ^ Z u s a m m e n s e t z u n g  i m  O b e r c a r b o n  
wesen i m Pr , e V  41« 'd e r  8 c h 1 e s i  e n). (Zs. Berg-, Hütten- u. Salinen-

W e n z Ü ‘, hat Pr0fÜe autgenommen und gibt dazu Bemerkungen. Die 
Die A b .  r 3gIT be hat Vlel® ProiÜe geliefert- Sie wurde inzwischen stillgelegt 
Sätze L  6 6r Sedimente der Wenzeslaus- und Rubengrube können als Ab
folge w- h nem emheltllchen Becken betrachtet werden; die Basis der Flöz- 
steioer « n -Vv f  grobklastiscben Sedimenten gebildet, die wohl den Weißen
körner ,ChlChte”  “ gehören. Der Sandstein enthält vorwiegend eckige Quarz- 
Eul ’ “  6n SChWarZC Kohlenbänder und wenig feinen Detritus der 
schem m !  - 8, r /  b6ZW- d6r Umlagerung von kulmischem oder namuri- 
die Zone w " !  ’ k"  ^  Rubcngn,be entspricht diesen Weißensteiner Schichten 

Z J r i  T  T  T  G* bbr“ ei” te” « »“ »  d«m — »  Tonflöz. a  
im  Südbecken d i! k T i r  L l*gendserien b(diandelt und die Flözhorizonte, 
die flözführenden S e r i ^  “ h aS1S’ dl6 r0te Basisserie des Frischauf-Feldes, 

In  der TabeUe o T  ^  ° beren westfälischen Schichten, 
brückener Schichtend! h 61 Versuch gemacht, die Gesteinsgruppen der Saar- 
sieren. Auf eine p fla nze nd i.elnzelnen Neuroder Grubenfeldern zu paralleli- 
zichtet worden. Es werte a°ntologlsche Gliederung ist dabei bewußt ver- 
und die Beckengestalt behandelt”  ^  I)et;roSraPl1ischen Faziesunterschiede

und noch mehr im  Welsen in  den einzelnen Beckenteilen
Basisschichten am größten mul °C T  Unterschiede auf. Diese sind in  den 
Vereinheitlichung der Becken °n ^  zuuehmender Erweiterung und
die Anwesenheit und Verbreitung Z g,?m g e r- Am bedeutsamsten ist dabei 
N-Becken is t sie auf die u» - S r  Zersetzungsprodukte des Gabbros. Im  
Wenzeslausflöz fehlen die ha d  t, U deS Rubenfeldes beschränkt; im  
flöze bezeichnet einen n Rdckstände Die Bildung der Ton
steine und das Versiegen dieser^ T ”  Z,erfa11 der zugeführten basischen Ge- 
daß die Tonflöz7strenff a n T  ^Um^ntatrorr.squeüe. In  Neurode glaubt man, 
verschwinden. Das ist 1 ,  h ! r  Gabbr0 gebllr‘den sind und über dem Diabas 
Gabbro leichter als der r  i !  mfL  ” cbtig' Gewiß verw itte rt der grobkörnige 
enteisentem Diabas lio «  6 Dlf aS’ aber Proben von „vertontem “  und
bildung auch über d ie s f ”  ' " T  8° d aß dle ” chemische“  Möglichkeit der Ton-

N. J a h lc ü  t L t  g‘ Wenn Sie " icht ausgesetzt worden ist, so lag
cü I. Mineralogie etc. Referate 1933 I I  ’ 610
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das daran, daß das Diabasgebiet früher einsank und von den W itterprodukten 
aus N überdeckt wurde.

Alle die obercarbon en Kohlenbecken werden als re lativ kleine Sonder
mulden angelegt, die ruckweise sinken, von grobklastischen Sedimenten ver
schüttet werden, sich dann in ruhigeren Zeiten in übergreifenden Umschlam- 
mungssedimenten und Kohlenlagen auffüllen. Der im  S-Becken vorwiegende 
Materialtransport nach S und SW erklärt weiterhin, daß hier die basischen Zer
setzungsprodukte nicht nur wie im  Rubenfeld auf die Basiszone beschränkt 
sind, sondern bis in  die höheren Saarbrückener Schichten reichen. Der Gabbro- 
rücken lag ja  als schmale Trennungszone zwischen beiden Becken bis zum 
Beginn der Ottweiler Sedimentation zutage. Gegen oben werden die faziellen 
Verhältnisse innerhalb der beiden Becken einheitlicher.

Zum Schluß behandelt Verf. die K o h l e n s ä u r e f ü h r u n g .  Von 
den drei Grundfragen nach der Herkunft der Kohlensäure, den Zufuhrbahnen 
und der Aufnahmefähigkeit der Flöze, is t die zweite besonders von Bedeu
tung. Das S-Becken is t C02-frei, das N-Becken C02-führend. Das erklärt sich 
aus den stratigraphischen Verhältnissen. Die mächtigen, weit aushaltenden 
grobklastischen Horizonte fehlen dem S-Becken; die C02-führende Serie ist 
reduziert und die Sedimente sind vorwiegend tonig oder feinklastisch, also, 
wenig durchlässig. Im  N-Feld herrscht im  Gegensatz dazu ein fast regelmäßiger 
Wechsel sehr grober und sehr feiner Sedimente. Es ist hier also gleichsam 
ein ganzes System von porösen Schläuchen vorhanden, die bei zunehmender 
Vergasung von unten die Kohlensäure in  feinsten Verästelungen in alle Serien 
hineinlassen, ln  der Wenzeslausgrube liegen die Ausbruchgebiete fast durchweg 
dort, wo die eingeschalteten Sandsteinschichten eine besondere Mächtigkeit 
erlangen. Gerade diejenige Beckenzone, in der heute der Bergbau umgeht, 
weist die ungünstigsten Bedingungen auf. Denn der regelmäßige Wechsel von 
porösen und dichten Sedimenten und die den Tonen eingelagerten grob
sandigen Schläuche schaffen die besten Bedingungen fü r ein verästeltes E in
dringen von Kohlensäure, wenn sie unter bestimmtem Druck steht.

Es werden die im  Gabbrogebiet erscheinenden eigentümlich dichten,, 
festen hellgrauen Gesteine von fast muscheligem Bruch beschrieben. So w ird 
bei einem porphyrischen Gabbro die Grundmasse vollkommen vertont, wäh
rend die Einsprenglinge erhalten blieben. An andern Stellen finden sich grobe 
Breccien, in  denen Gabbrobrocken m it serizitisiertem Feldspat und zersetzten 
Diallagen in  einer Kaolingrundmasse, durch Kohle dunkel gefärbt, schwimmen. 
Die Diabase im  S zeigen ähnliche Verhältnisse. In  dem Variolitdiabas, der 
zersetzt ist, erkennt man Variolen m it zonarer Bänderung, verkieselt in  f lu i- 
daler Grundmasse, welche aus einem sehr feinen Gemenge von Chlorit und 
Strahlstein m it Epidot- und Erzkörnern besteht. Daneben finden sich auch 
deutliche Reste m it ophitischer Struktur. M. Heng le in .

G eo log ische  K a r te  des O s tra u — K a rw in e r  B eckens, der 
W e s tb e sk id e n  u n d  des su d e tis c h e n  R a nd g e b ie te s  1 :1 0 0 0 0 0 ; 
entworfen von H. Beck  und G. Gö tzing ek , redigiert von H. V e t t e e s ; m it 
textlichen Erläuterungen herausgegeben von der Geologischen Bundesanstalt 
in  Wien. Druck und Verlag d. kartogr. Anstalt G. Freytag & Berndt A.G. 
Wien 1932. Preis 80 Schilling.
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(Gesenke V°rl.legende geologische Karte umfaßt den Ostrand der Sudeten 
subkamo+u-11 i llo ltschiner Ländchen), das Ostrau— Karwiner Becken, das 
vom ohl USoht  Vorlaild und die Westbeskiden, d. i. also etwa das Gebiet 
während T  B®crwatal- JablunkaPaß gegen N  bis in die Breite von Troppau, 
einerseits T  y -0 -B egrenzung etwa durch dcn Raum von Weißkirchen 

“  °bere Weichseltal andererseits gegeben ist. Zusammen also eine 
viactie von rund 6000 km 2.

anstaR6- ^ 108180116 Grundlage bilden die Aufnahmen der Geologischen Reichs- 
von d m o 1 Vori' riegszeit (B artonec, Beck, Götzinger, T ietze , ü h lig ), 
neue - SPezialkartenblättern nur 17 im  Druck erschienen sind. Ferner
sichtr b rbeiten’ besonders von Patteisky  und F olprecht. Die neue Über
weg 10 6 Zusammenfassung dieser Aufnahmsergebnisse is t u. a. schon des- 
unte n )ZU begrußen’ y e il m it einer Drucklegung der restlichen Kartenblätter 

r en gegenwärtigen Umständen nicht mehr zu rechnen ist.

wei+^i Kt, d^n Verf: gelujlSen> eine fü r eine Übersichtskarte erstaunlich 
brini? 1C11,i E inzelgliederung in  so glücklicher Weise zur Darstellung zu 
Ü h e S r i aß, t r ° tZ der Vielen Einzelheiten der große regionalgeologische 
fnlo- niCbt verloren geht. Die 73 Farbenausscheidungen verteilen sich 
t  ?-.n ernraßen: Devon-Carbon 5, Jura 2, Kreide 24, A ltte rtiä r 14, Jung- 

.,lar ’ Bleistocän 18. Schon die letzte Zahl g ib t eine Vorstellung von der 
1 ,ge enQ611 Femgliederung- U. a. wurden sogar erratische Blöcke m it be

s t t6ren f i snaturen nacb ibrer Gesteinsbeschaffenheit ausgezeichnet. Die 
/r  V grap le wurde durchaus auf den neuesten Stand der Forschung gebracht 

B e d e u W  V°n P a tte is k y )- Wegen seiner großen wirtschaftlichen 
durch Hfiti Wr Tde daS vormiocane Belief des Ostrau— Karwiner Carbons 
Grund der neueren T b AnSCbaUUng gebracht, und zwar wurden diese auf 
den Hauptkamm a v T  bis Weit unter die KarPat ben hinein (bis an 
geben das Flözstrei' b  Besklden) durchgeführt. Wieder andere Höhenlinien 
Profile im  g t ó c £ Ä  a"-  5 farbige
Deckenbau der Beskider 'V *  61 autern die Tektonik des Carbons und den 
zur Bezeichnung der berim.-1*16-81̂ 6 Zahl von bes°nderen Signaturen dient 

Was dip fru • , 8 anmschen Aufschlüsse, Fossilfundorte usw.

geologische Studien'°bedeutet S° . '? chtigen Grenzgebietes fü r regional-

deutendsten Kohlenreviere ist b L T f ^ 18 0 ?  Darstellung eines der be‘  
Es möge nur der Hinweis d-p»+ ++’ p • r f  an dleser Stelle keiner Betonung.

geologischen Unterricht als K e ra ^ 61̂ / ^  d i°Se Karte aU°h fÜr den allgemein 
Deckenbaues gute Dienstp l,/ + ZU,, lasslscbes Beispiel eines weitreichenden 
Ergebnisse h S n  I  Ve ^  Über viele’ hier bereite eingezeichnete 
eei hier nur etwa an d l t  T gebendere Darstellungen versprochen; es 
Wasserscheide von Weiß! • T *  I(>1C. en der nordischen Vereisung über die 
Möglichkeit die Ch,n A6”1 em nert Und an die dadurch gegebene 
sammenzuhängen Tr °  alpmen und der nordischen Vereisung zu-

*  *• S r  ¿ L E S E T * Q“ rtirs en,,rrid,t ,brie“
gut lesbares Einzelheiten bei  aHer Detaillierung in  ein einziges

vereinigt zu haben, die zahlreichen Unterstufen in  ein har-

I I .  1 6
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monisches Farbenbild geprägt zu haben, ist eine außerordentliche Leistung 
der Kartenredigierung. Sehr bedauerlich is t nur der hohe Preis des Karten
werkes. K ieslinger.

Friedrich  N e u w irth : B e iträ g e  z u r K e n n tn is  d e r ö s te r re ic h i
schen B ra u n k o h le n . (Berg- u. Hüttenm. Jb. 80. 1932. 87—93, 136—157.)

Zu den Untersuchungen wurde 1. Trockenkohle vom Karlschacht Köflach,
2. Rohkohle von Zangtal bei Köflach, 3. Rohkohle von Ratten (Oststeier
mark, 4. Glanzkohle von Seegraben bei Leoben, 5. Rohkohle von H art bei 
Gloggnitz herangezogen.

Es werden die Analysen von Durchsclmittsproben dieser fün f Kohlen
sorten gegeben:

c ....................... 37,04 38,75 63,11 43,11
H ........................ 2,95 3,07 4,65 3,09
O +  N ................ . . . 20,50 14,22 16,31 15,63 16,47
h 2o ................... 36,30 36,10 9,40 29,30
Asche ................ . . . 4,81 7,66 5,57 6,79 7,34
Verbr. Schwefel . . . . 0,06 1,83 0,20 0,42 0,69
Heizwert . . . . . . . 4741 3230 3386 5900 3870
Bitumengehalt . . . 4,89 — 3,92 2,44 2,39

davon
Öl bi t umen. . . . . . . 53,4 65,5 69,6 81,6
Festbitumen . . . . . 46,6 — 34,5 30,4 18,4

Sonst is t der Inha lt rein chemisch. M . Henglein .

H a b e rfe ln e r, E .: Beiträge zur Geologie Westbulgariens (m it besonderer 
Berücksichtigung der Kohle). (Schriften a. d. Gebiet der Brennstoff
geologie. Herausgeg. von STUTZER-Freiberg i. S. 8. 74—132.) —  Ref. 
dies. Jb. 1932. I I I .  342—343.

N . P o lu to ff: Das K o h le n b e c k e n  v o n  K u s n e z k  ( W e s t 
s ib i r ie n ) .  (Zs. prakt. Geol. 40. 1932. 71.)

Das Kusnezk-Becken ist zurzeit das größte und reichste russische Kohlen
becken und kann hinsichtlich der Ausdehnung und Mächtigkeit der Flöze, 
sowie der wertvollen Eigenschaften der Kohle den größten Kohlenlagerstätten 
zur Seite gestellt werden. Seit 1914 is t m it den geologischen Untersuchungen 
begonnen und die Kohlenförderung, ausgenommen 1918—1921, gestiegen. 
Das Becken liegt im  SO von Tomsk, wo es in Form eines parallelogramm
ähnlichen Vierecks vom SO nach SW zwischen den Salair- und Kusnezki- 
Alatau-Gebirgszügen streicht. Die größte Länge erreicht 360 km  und die 
größte Breite 120 km ; die Gesamtfläche der produktiven Ablagerungen 
beträgt etwa 26 180 qkm. Im  N reicht das Becken bis über die Transsibirische 
Bahn und im  S bis zum Unterlauf der Flüsse Kondoma und Mrassa. Außer
halb der Grenzen des Kusnezk-Beckens sind noch einige isolierte Kohlen
becken bekannt, wie das Gorlowsk-Becken, welches 60 km  südöstlich von 
Nowosibirsk am Flusse Berd liegt.
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in  der M i t t e l ®  d"  BeckenS bUdet eine Ebene m it einiSei1 Erhebungen, 
Kailo t- SalA i m<!1St aUS Eruptivgesteincn bestehen, wie die Karakan-, 
des Becken! ? ' ^  Taradauow-Bergrücken. Am geologischen Aufbau 
und Sediment-- „  Selner Ränder nehmen metamorphe, massiv-kristalline

süurischen de ^  DaS BeCken Seibät besteht aus cambrischen,
findet sich V ° mschen’ earbomschen Ablagerungen bis zum Jura. Tertiär

mächtigen i " 8®111 Und ^  aUCh die älteren Gesteine, von einer
steine des Tt ^ h nachtertlärcr B ildungen bedeckt. Die paläozoischen Ge- 
gegliedert i . T  Smd m eUle ° bere Produktive und untere kalkige Serie 
Pherie des’ B , ere kom m t als schmaler Streifen fast an der ganzen Peri- 
Sediment" . 6Ck<̂ S V°r  Und g ib t die Verbreitungsgrenze der kohlenführenden 
Konel an' Dle untercarbonischen Schichten werden überall von einem 
Quarz beStehend aus kleinei1 Kieseln von schwarzem F lin t, weißem
welches v  Kleselschlefern m it kieselig-eisenhaltigem Bindemittel, überdeckt, 
Es ist 9  o Unterste Grenze der kohlenführenden Ablagerungen angibt, 
erodierte n u ’ ®teUeilweise 2° —26 m mächtig und liegt diskordant auf der 
duktive n Uberflache des Untercarbons. Die Gesamtmächtigkeit der pro- 
Sie best1), °blchtel1 des Kusnezk-Beckens w ird bis zu 8000 m geschätzt. 
Steinen * " i &US d®m erwahntejl Konglomerat, gelblichgrüngrauen Sand- 
KohlenflVerSChledener Korn&röße’ Sand- und Tonschiefern m it eingelagerten 
In  d n °|Zen Und Koblenschiefern m it Einlagen von Siderit und Mergel.
n-ost ™ ° 61,en Horizonten der produktiven Folge kommen auch E rup tiv 
gesteine und Konglomerate vor.

der W i  koklenfuhrenden Schichten sind meist nur eine Wechsellagerung 

gibt die V T d Und T°nschiefer und arm an Fossilien. Eine Übersichtstabelle 
geht vom Ob ' " T "  def  Produktiven Schichten im  Kusnezk-Becken. Sie 

die MächtigkeR^rli!^ ? !18 ZUm Unteren Jura‘ Der petrographische Bestand, 

8 Serien werden angegeben*11" ^  TierreSte’ S°wie daS i eweiliSe A lter der

sich durch verschied* ^ ? '111586 d<'f  hohleriführenden Schichten zeichnen 
in den Randzonen in ^  ra(*e ^  aus und stehen besonders
Gebirges. Die produk<F ^ Sd<io^®rbbldUIlg ndt der Tektonik des umrahmenden 
m it. Die kohlonfüh ®ck*cJd'en machen die beiden Hauptdislokationen 
und dem Salair in  d e r V w  S®dlmente sind lanSs dem Kusnezki—Alatau
in der NO_SW-Ri b t • ^D-Richtung und am NW-Rand des Beckens
Schichten im  nordw dkdoz*erE Am stärksten sind die produktiven 
als Resultat der Kre* *' ®n Und. nordöstlichen Teil des Beckens gestört 
SW-Ecke des Becken UZU” g der .beiden Hauptdislokationsrichtungen. In  der 
kompliziert. Versch'?)1111 ^  sekler östlichen Grenze ist die Tektonik ziemlich 
Synklinalfalte bald ™ - f^  P,roflle durcb das Be«ken gelegt, lassen eine große 
malern Fallen der un- , 61 ®m ’ badd Bacbem, bald überkipptem, bald nor^ 
häufig, was die \ i -  y T !  erkennen- Der Boden des Kusnezk-Beckens sank 

sich hier ablagern^-onnt*1* g®g®ben ka t’ daß die b*s ® km  mächtige Folge

Die Verteilung , bbau^ drd‘Sen Kohlenflöze ist noch nicht genau festgestellt, 
mäßig. Die TinM1 r- i°  ellmass® bl den einzelnen Serien is t sehr unregel- 

6n uhrimg lst  im  allgemeinen bedeutend. In  industrieller
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Beziehung ist ein etwa 35—40 km breiter Streifen im  südwestlichen Teil 
des Beckens, der längs dem Salair zieht und seiner Kohlenführung nach viele 
westeuropäische Kohlenbecken bedeutend übertrifft, hervorgehoben, ebenso 
ein Streifen vom Flusse Ters bis zur Südgrenze des Beckens. Im  N  hat der 
Teil nördlich der Stadt Schtscheglowsk Bedeutung. Die Kohlenführung 
der einzelnen Serien w ird näher betrachtet. In  der 1300 m mächtigen Ba- 
lachonka-Serie erreicht die Gesamtmächtigkeit der Flöze bis 88 m. Diese 
Flöze fallen m it 50—70° ein und liegen so nahe an der Oberfläche, daß man 
die Kohle teilweise im  Tagebau gewinnen kann. Dieselben Kohlenflöze 
beobachtet man am Kisselowsk-Vorkommen. Nach den neuesten Unter
suchungen erreichen die Kohlenvorräte fü r die Fläche von 18 qkm 
1358 486 000 t. Die Kohlen dieser Serie sind Anthrazite und Halbanthrazite, 
die Vorräte 106 781000 000 t. Die Serien H 3 bis H 4 (Subkemerow- und 
Kemerow-Serie) enthalten 82 540 000 000 t  Kokskohlen, Schmiedekohlen 
und langflammige Fettkohlen, die übrigen Serien Kohlen der Gruppe C 
der internationalen Einteilung 12 000 000 000 t  Vorräte. Der Gesamtvorrat 
beträgt 201,3 Milliarden Tonnen, nach U ssoff 445 Milliarden Tonnen.

Verf. bespricht noch kurz die einzelnen Kohlenarten.
Im  Nachtrag nim m t Verf. noch Stellung zu einer Arbeit von M. N eu 

burg (Bull. geol. and prosp. Service of USSR. 50. Leningrad 1931. 67—82), 
worin entsprechend den drei Phasen der Kohlenbildung und den drei Floren
typen der ganze Schichtkomplex des Beckens in  drei Serien geteilt wird. 
Die Altersbestimmungen der Serien stimmen m it denjenigen von B. Chach- 
loff überein. Ob diese neue Gliederung fü r das ganze Kohlenbecken von 
Kusnezk durchführbar is t und ob sie praktischen Zwecken genügen wird, 
w ird die Zukunft zeigen. M . Henglein .

E . Pogrebitski: The K o k -J a n g a k  (coa l d e p o s it in  C e n tra l 
Asia ). (Transactions of the United Geological and Prospecting Service 
of USSR. 146. Leningrad 1932. 1—43. Russisch m it engl. Zusammenfassung.)

Das Kok-Jangak-Gebiet liegt am Südwestabhang des Ferghana-Gebirges. 
An seinem Aufbau beteiligen sich das Paläozoicum, der Jura, die Kreide und 
das Nachtertiär. Die paläozoischen metamorphen Schiefer m it Einlagerungen 
von kristallinem K a lk  sind fossilarm und werden m it Vorbehalt zum Silur 
gestellt. Das Paläozoicum wurde vor der Ablagerung des Mesozoicum intensiv 
und verschiedenartig disloziert. Die mesozoischen Sedimente lagern m it einer 
scharfen Diskordanz der stark dislozierten und bis zur Fastebene denudierten 
paläozoischen Grundlage auf. Lithologisch werden bei ihnen: 1. jurassische 
graue Sandsteine und Konglomerate und 2. cretacische rot- und buntfarbige 
Sande, Tone, Sandsteine und Mergel unterschieden. Die erste Schichtfolge 
enthält schlecht erhaltene Pflanzenreste, die noch nicht bearbeitet worden 
sind und die aller Wahrscheinlichkeit nach eine genaue Altersbestimmung 
kaum erlauben werden. Verf. konnte die Jurafolge nach petrographischen 
Merkmalen in  zwei Horizonte einteilen: a) in  einen u n te re n  Horizont, der 
vorwiegend aus häufig wechsellagernden Konglomeraten, Schiefern und 
Kohlenflözen besteht, und b) in  einen oberen  Horizont, der nur mächtige, 
graue Sandsteine m it eigenartigen Verwitterungsformen enthält.
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,. r  ] ” assische Konglomerat besteht aus ziemlich gut abgerollten und
Macht' T  GerÖllen. aus Quarz- paläozoischen Schiefern und Kalken. Die
inn der Konglomeratschichten is t verschieden (von 15—20 m bis
ruu— 150 m).

zahlre'16) '’ Urassischen Schiefer sind hauptsächlich dichte Tonschiefer m it 
Kohl™  v  l,al<1 PaPierdü»nen, bald mächtigeren Linsen von Kohlen und 
KohleI1S° i *6̂ ern' ü ' e Schiefer sind buchstäblich von Pflanzenresten erfüllt.

ensubstanz bildet außer den erwähnten Linsen manchmal einzelne 
, Ze Von ansehnlicher Mächtigkeit. Die Flöze sind in  der Regel kompliziert 

~ aut und wahren ihre Mächtigkeit auf eine Erstreckung von 2—3 km  hin. 
"roß ^  geologiscilen Beobachtungen beweisen, daß die Schichten in  einem 
bio en jurassischen, aber ziemlich seichten Wasserbecken abgelagert wurden. 
2q6J  l l ' t,'re kohlenführende Teil der Jurafolge is t 500—600 m und der obere 
o , 7~ 00 m stark. Die auf dem Jura lagernde untercretacische buntfarbige 

in fo lg e  beträgt 800—1200 m Mächtigkeit.
Bnter den nachtertiären Bildungen unterscheidet Verf. Flußterrassen, 

rezente Aluvialablagerung und Löß.
der l<d<t<Jo ik . B i der Tektonik des Gebietes treten deutlich zwei Zyklen 

r  orogenetischen Vorgänge hervor: die variszische und die alpine Faltung. 
61 e gebirgsbildenden Bewegungen drückten sich in  denselben Richtungen 

un an denselben Stellen aus, unterscheiden sich aber durch ihre Äußerungs- 
ormen. Die variszische Faltung war sehr intensiv. Dafür sprechen die über- 
ippte Lagerung der Gesteine, ihre Zertrümmerung, Verdrückung usw. 
ur^die alpine Faltung sind die tangentialen Bewegungen kennzeichnend. 

d * T ve Verwerf ungen fehlen in  dem untersuchten Gebiet. Das Grundelement 
die r f  ^6S Mesozoicum bildet eine Reihe Falten; die größten sind: 
kesai-Mnida ad Mul<ie’ die Markai-Antiklinale, die Dschilandin-Nitsch- 
sind Über ^  Kurabel‘ Kuppel. Charakteristisch fü r die alpine Faltung 

betroffenrShabenUnS<,n’ ^  S°W° ld  das Mesozoicum als auch das Paläozoicum

D s c h e la l-A b a iu n d 'i? ? 11111611 V° n K o k -J a n g a k  ist 25 km von der Stadt 
Kohlenflöze sind • ~ km V°n der M ittelasiatischen Bahn entfernt. Die 
besitzen eine w irtü n  l ' r u  geSagt Wurde’ den Tonschiefern eingelagert und

Das Kok-J h 6 BedeutunS-
führenden meso an^â " ^ orkommen stellt nur einen kleinen Teil der kohle- 
Tjube von W T  '^*da£ erunS dar, die das paläozoische Massiv Sarjunj- 
lagerungen ruh Un# G umgeben. Die kohleführenden jurassischen Ab- 
Ablageriinp-on J.?, aU Paläozoischer Unterlage. Das oberste Glied dieser 
m ittelbar vom 40— 100~-120 m  machtige graue Sandsteine, die un- 
unter folgt m macbtigen Konglomerat unterlagert werden. Dar
verschiede tt n iSt8 Kaupttonschieferfolge (ca. 80 m mächtig), die bis 12 
sind Unter n ° 6 i  826 enBlä lt, von denen einige ziemlich horizontbeständig 
Konglomerat er r Ste”  Tonschief erfolge t r i t t  wieder ein (2 0 -2 5  m) mächtiges 
unmittelbar T  i We ĉ .̂es scharf von dem ersteren unterscheidet und 
folge ist rn  aU ei'zweiten Tonschieferfolge lagert. Die zweite Tonschiefer- 
beträ°t ni f 1. a la c iKgi füh rt keine abbauwürdigen Flöze (ihre Mächtigkeit

6 h t Uber ° ’50 m) und w ird vom Konglomerat unterlagert.
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Sfcratigraphisch noch tiefer erscheint die dritte  Tonschieferfolge, die im  
nördlichen Teil des Vorkommens ein 4,5 m mächtiges Kohlenflöz einschließt. 
Dieses Flöz is t kompliziert gebaut. Es lassen sich bis 11 Lagen Zwischenmittel 
ausscheiden, deren Gesamtmächtigkeit m it 1 m angegeben werden kann. 
Das genannte Flöz te ilt sich in südlicher Richtung in drei selbständige Teile, 
die voneinander 1,5—2 m entfernt sind. Zwei obere Teile sind 0,50 m und 
der untere Teil ist 1,5 m mächtig. Im  unteren Teil der dritten Schieferfolge 
kommt noch ein Flöz vor, welches 0,70 m Mächtigkeit aufweist.

Die vierte Tonschieferfolge (von der dritten wieder durch eine Kon
glomeratschicht geschieden) füh rt einige Kohlenflöze. Das oberste Flöz 
is t ca. 2 m mächtig und durch Ton- und Kohlenschieferlagen verunreinigt. 
Die Mächtigkeit der reinen Kohle beträgt 1—1,3 m. Die Unterlage der vierten 
Schieferfolge bildet ein Konglomerat (30—35 m mächtig).

Darunter folgen noch: eine Tonschieferfolge (20—25 m), ein Konglomerat 
(15 20 m), eine tonig-sandige Folge (5 m) und wieder ein Konglomerat 
(50 m). Das letzgenannte Konglomerat liegt an der Basis der Jurafolge 
und unterscheidet sich von allen übrigen Konglomeraten.

Die beschriebenen Schieferfolgen m it Kohlenflözen verändern ihre 
Mächtigkeit und ihren Bestand im  Streichen, so daß eine Parallelisierung 
solcher Folgen schon in  einer Entfernung von 3—5 km unmöglich wird. 
Das Auskeilen der Flöze w ird nicht durch tektonische Vorgänge bedingt, 
sondern stellt eine normale Erscheinung dar, die m it den Ablagerungs
bedingungen der Flöze zusammenhängt. Es handelt sich hier eigentlich 
um linsenartige Kohleeinlagerungen.

In  tektonischer Beziehung stellt das Kok-Jangak-Vorkommen einen 
Teil des östlichen Flügels der Dschelal-Abad-Senke dar. Das vorherrschende 
Streichen der kohleführenden Schichten ist NO 30°. Der Einfallw inkel der 
Schichten is t stark den Schwankungen unterworfen (zwischen 8—10° und 
60-70», meistens aber 30»), Häufig sind die Schichten auch steil aufgerichtet. 
Überschiebungen innerhalb der kohleführenden Ablagerungen sind vielfach 
festgestellt worden.

Aus allen Schichten sind die Kohlen mehr oder weniger gleichartig. 
Die Kohle is t schwarz, hauptsächlich Glanzkohle (Clarain-Vitrain) m it Linsen 
und m it ständigen Lagen von Mattkohle. Bezüglich ihrer Kokbarkeit sind 
die Kohlen noch wenig untersucht.

Nach Analysen von Prof. Ru bin  (Berginstitut Dnepropetrowsk 1927) 
zeigen die Kohlen folgende Zusammensetzung:

Feuchtigkeit ......................... 12,49
A s c h e ......................................12,47
S c h w e fe l............................. 2,38
Koksausbeute......................... 5330
Flüchtige Bestandteile (in

organischer Masse) . . 41,76 
Charakter des Kokses . . pulverig

12,49 12,82 11,24
6,40 13,36 4,41
1,36 1,33 0,24

54,25 61,02 56,63

43,37 
schwach 
backend 

66,47 

P o lutoff.

Heizwert 56,02

45,72
schwach
backend

60,99

38,98
pulverif

56,60
Die Kohlenvorräte sollen sich auf 10 810 800 t  belaufen.
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' w ° VSk' : M i c r ° s c ° p i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o a l  
- 7 t  0 s h c h n y  , C h e r n o g o r s k i  M i n e s . M i n u s i n s k  B a - 

„ raH q~ tl0nS ° f  the Geological and ProsP- Service »f USSR. 4. Lenin- 
b U’ W ltk 3 plates. Russisch m it englisch. Zusammenfassung.)

ß ie  m i k r o s k o p i s c h e n  E l e m e n t e  d e r  K o h l e  

r u n d m a g g g .  Die Grundmasse is t gewöhnlich streifenartig oder 
rege mäßig körnig. Sie is t mehr oder weniger durchsichtig und zeigt ro t- 

raune Färbung. Dunkle Körner (10—20 ¡i) in  der Grundmasse stellen Bruch
stucke der Zellwände dar.

2. H o 1 z - u n d  P f l a n z e n r e s t e .  Fusain b ildet Streifen und 
msen. Die innere S truktur des Fusain is t am besten in  den Linsen ausge

prägt. Die Zellen des Fusain liegen dicht nebeneinander; sie sind gewöhnlich 
oer, ihre Wände sind schwarz und undurchsichtig. Das Zellengewebe ist 
uu lg zerstört. Es b ildet dann ein regellos angeordnetes Gemenge größerer 

!'n 'fernerer Bruchstücke, die jedoch keine kompakte Masse darstellen. Man 
St° ,aChtet bier ^ f i g  die sog. Bogenstruktur. Bei der Entstehung dieser 

ru tu r spielten Mikroorganismen und vielleicht auch kleinere Wasserlebe
wesen eine wichtige Rolle.

^  S p o r e n .  Von den Sporen ist meist nur die Exine erhalten, die häufig 
m tücke zerrissen worden ist. Vollständige Sporen sind selten.

a) M i k r o s p o r e n .  Ihre Größe is t verschieden. In  den Schliffen, die 
Sen rech t zur Schichtung angefer(igt wurden, erscheinen die Sporen in  Form 
von dünnen etwas gebogenen Linien. In  W irklichkeit sind die Sporen kugel- 
ormig, wie man aus der Gegenüberstellung von in  verschiedenen Richtungen 
nge ertigten Schliffen erkennen kann. Diese Kugeln sind außen m it einem 

v® se en- Der Flügel besitzt die Form eines feinen Ringes, welcher in  

F lüeel^W  °r l^ i  on*16 <l,!r Spore liegfc. Der Durchmesser der Spore m it dem 
aber dnnn ltt , l ' °hne den Flügel 60 Es kommen auch ähnlich gebaute, 
(45 ttj m it i - 7  t1116 ®Poren vor- Ferner aber selten beobachtet man Sporen

auch sokhe s t “  " V ^  d icht m it Dorne"  *>*• Endlich sind
Oberfläche ist i l T  ^ ° rnanden’ dle df® soeben genannten ähnlich sind. Ihre

V°n D “  m it Grübchen versehen. I -  ad- 
sporen bilden hä r  ' f nen gr° ßen Formenreichtum feststellen. Die Mikro- 

4 4  “  ™ iB"  “ *• v „ „

drei Arten nn+0 b ten Individuen erreichen bis 2 mm. Es lassen sich
Hülle Die Hüll ^  ' 7. die Sporen m it dicker, m ittelstarker und dünner

4 K  J k  " *  geWÖhnlich kompliziert gefaltet.
die bald dünn 7 I1)."‘ K utlku la  erscheint häufig und bildet helle Streifen,

5 A i  ^ n ’ d n  f 61 WMdCn- Verf- ve rs c h e id e t drei Kutikulatypen. 
Flözes kmurnon m  i • a ^ e r i  e n. In  fast allen Schichten des untersuchten 
vor die Verf l 7  W größeren’ bald in kleineren Mengen hellgelbe Bildungen 

ovalen Körperchen e L v ^ ’ Bildungen bestehen aus dicht liegenden 
auseezosrnn i i n  . &e VOn l lnen smd rund> die anderen etwas länglich

b • er Durchmesser jedes Körperchens beträgt ca. 10 ¡i. Verf. gibt
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eine genaue Beschreibung dieser Bildungen. Außerdem wurde eine Alge fest- 
gestellt die ihren morphologischen Merkmalen nach große Ähnlichkeit m it 
der Sußwasseralge Hydrodiclyon aufweist. Diese neue A rt belegte Verf m it
dem Namen Hydrodiclyon carbonis. Ihre genaue Charakteristik w ird m it- 
geteilt.

Bakterien kommen in großer Menge vor. Sie sind verhältnismäßig groß 
und gehören den Kocken an. Unter den Bakterien treten zwei Typen besonders 
deuthch hervor. Der erste Typus stellt Kügelchen dar, die dicht und gleich
mäßig m  einer durchsichtigen Masse verte ilt sind. Für den zweiten Typus 
sind ähnliche, aber kleinere Kügelchen kennzeichnend, die noch dichter 
nebenemander liegen.

B e s c h r e i b u n g  des F l ö z e s  „M o s c h t s c h n  y“.
Das Flöz „Moschtschny“  besteht aus 12 Schichten von 4 0 m Gesamt- 

machtigkeit. Sein Profil is t wie fo lg t:

1. Schiefer (Dach des Flözes)
2. Mattkohle m it Zwischenlagen von Glanzkohle (Clarain-

Durain-Typus) ...................................................................... 30cm
3. Glanzkohle (Claraintypus) ............................. «
4. Kohlenschiefer .........................................  g ™

5. Sandiger Kohlenschiefer m it Kohleneinlagen ................. 23 cm
6. Geschichtete Glanzkohle (Claraintypus), die nach unten in

Schiefer übergeht ...................................................................... 47 cm
7. Kohlenschiefer m it Kohlenlagen ............................................ 20 cm
8. Kohle (bestehend aus Wechsellagerungen von Glanz- und

Mattkohle) . . .  „ „0 . .........................................................  oü cm
9. Glanzkohle (Claraintypus) m it starkem Glanz und Muschel

brach ......................................................................................  30
10. Kohliger Tonschiefer m it Mattkohle von breccienartigem

Charakter .....................................
11. Kohle (D u ra in ty p u s ) ..................................................... c. C'"
12. Sandstein .........................................  ’ Cm
13. Kohle (C la ra in ty p u s ).................................  1 17 ° m
14. Schiefer (Sohle des Flözes).

Jede einzelne Schicht des Profils w ird vom Verf. ausführlich charakteri
siert.

Ü b e r  d i e  B i  1 d u  n gs  b e d i  n g u  n g e n d e s  F l ö z e s  „Moscht-
schny“ .

Die genaue Analyse der Bildungsbedingungen der einzelnen Schichten 
des Flözes führte Verf. zu folgendem Schluß: Alle Beobachtungen lassen die 
Annahme, daß während der Ablagerung des Flözes „Moschtschny“  keine 
wesentlichen Veränderungen sowohl im  Ablagerungsraum wie auch in  der Um- 
gegend stattgefunden haben. Es handelte sich hier höchstens um verhältnis
mäßig unoedeutende Schwankungen in der Feuchtigkeit des Klimas und in 
der Menge der Niederschläge.

Mikroskopische Untersuchungen haben gezeigt, daß alle Kohlen den 
Humuskohlen angehören. Sie enthalten ansehnliche Mengen von Sporen und
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auch von Kutikulen. Sie müssen in  die zweite Gruppe (Gaskohlen) von G r ü n e r  

gestellt werden. Die ausgeführten chemischen Analysen stimmen gut m it den 
rgebmssen der mikroskopischen Untersuchungen überein.

—
<£> _bO__

C H S + O N Æö gn 
<

ä S'o a> S3 ¿4 a> Fl
uc

h
B

es
ta

n
te

ile O
«

Kohle aus der Schicht 8 77,89 5,66 14,41 2,04 3,80 4,69 40,6 55,6

Kohle aus der Schicht 3 77,49 5,71 14,55 2,25 4,05 4,81 43,6 52,3

N. Polutoff.

2. Ergolskaia: D e s c r i p t i o n  o f  t h e  m i c r o s c o p i c a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  c o a l  o f  t h e  D v u k h a r s h i n n y  s e a m ,  
C h e r n o g o r s k i  M i n e s ,  M i n u s i n s k  B a s i n .  (Transactions of 
the Geolog. and Prosp. Service of USSR. 4. Leningrad 1930. W ith. 3 plates. 
41 -70 .)

Das ,,Dwucharschinny“ -Flöz ist das oberste unter den fünf abbauwürdigen 
Flözen der Tschernogorski-Gruben im  Minusinskbecken. Das unterste Flöz 
»Moschtschny“  wurde von W. E l o w s k y  und das m ittlere Flöz „W elikan“  
von M. Z a l e s s k y  beschrieben.

Das mikroskopische B ild  des „Dwucharschinny“ -Flözes stim m t im  all
gemeinen m it dem der tiefer liegenden Flöze überein. Die Gesamtmächtigkeit 
des Flözes beträgt 1,75 m, von denen auf die Kohlenmassen 1,50 m entfallen. 
Die Kohle gehört zu den Streifenkohlen und läßt leicht alle vier Hauptkom
ponenten unterscheiden. Einzelne Schichten des Flözes sind durch Kohle 
von verschiedenem Typus vertreten. Es waltet jedoch die Glanzkohle vom 

aramtypus vor. Man beobachtet stellenweise auch fusainreiche Schichten.

j  r ^ 11. m as s e: Die Grundmasse ist mehr oder weniger durchsichtig 
(>Zel^ i..CUle ro Di raune Farbe. Die S truktur der Grundmasse is t stellen- 

T °. gleichartig. In  den Präparaten (nach der Methode von
.  _ p  , • eo a°htete Verf. in  in der Grundmasse scharf hervorttetende dich- 
E ti+qCoU 16n 61 ^ rlmc*masse von ovaler oder unregelmäßiger Form. Ihre
P , u lGsveise -onnte nicht geklärt werden. Außerdem wurden in der 
Grundmasse kleine Pyritwürfe l festgestellt.

v  ° 1 m i n 6 1 6 m 6 n * e‘ Holzreste) Sporen, Kutikulen und Algen bilden
die Formenelemente der Kohle.

l , n „ J , le . i i uIZreSoe kommen in  größerer Menge vor und sind nach ihrem Ha- 
, \  rer D uktur verschiedenartig. Sporen beteiligen sich am Aufbau

(i- 6 111 5ekr bedeutender Quantität. In  erster Linie sind es natürlich

scheiden •>Ŝ 0rei1' konnte unter den Sporen drei Haupttypen unter

saß  ̂ ®Poren< die wahrscheinlich einen Flügel in  der Äquatorialebene be-

1’) Sporen ohne den Flügel, der 
chen bedeckt war. Durchschnittlich 6

Oberfläche aber von Dornen, Zähn- 
im  Durchmesser.
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c) Sporen m it dicker Hülle, die m it großen Auswüchsen versehen is t. 
Ihre Größe is t verschieden. Manchmal erreichen sie 60—100 p. Im  Gegensatz 
zu den beiden ersten Typen w ird der dritte  Typus selten beobachtet.

Die Makrosporen treten im  allgemeinen seltener und nicht in  allen Schich
ten des Flözes auf. Ih r Durchmesser beträgt bis 1 mm und sie sind m it bloßem 
Auge wahrnehmbar.

Kutikulenreste sind im  Flöz „Dwucharschinny“  eine häufige Erschei
nung. In  einigen Schichten kommen sie massenhaft vor. Die Kutiku len bilden 
feine, häufig lange Streifen von hellgelber, oranger oder rötlicher Farbe. Diese 
Streifen liegen manchmal parallel den Schichtflächen der Kohle. Eine Seite 
der Kutikulastreifen trägt gewöhnlich Zähnchen.

Die im  Flöz „Dwucharschinny“  in  großer Menge vorkommenden Algen 
gehören der A rt Pastillus cellulosus Zal . an, die aus dem Flöz „W elikan“  
von Zalessky beschrieben wurden. Es handelt sich hier um 1,5—2 mm lange 
hellgelbe Körperchen einer kolonialen Algenform.

In  einigen Schichten wurden dunkelrote und rote Bildungen von un
bestimmter Form beobachtet, deren Natur n icht geklärt werden konnte.

Profile des Flözes:
1. Kohlenschiefer (Sohle des F löze s ).........................
2. Rußschicht .........................................................
3. Kohle (Clarain-Duraintypus) .............................
4. Kohlenschiefer .....................................................
5. Kohle (Claraintypus) .........................................
6. Kohle (Fusaintypus) .............................................
7. Kohle (unten Fusain, oben Clarain) ................
8. Kohlenschiefer .....................................................
9. Kohle (Claraintypus) .........................................

10. Kohle (Claraintypus) m it Pyriteinschlüssen und
sphäroidaler Absonderung .............................

11. Kohle (C la ra in ) .................................................
12. Kohle (C la ra in ) .....................................................
13. Schiefer.........................................

• . 0,23 m
. . 0,01—0,02 m 
. . 0,18—0,19 m
• . 0,06—0,07 m
• ■ 0,32 m
• • 0,10 m
■ • 0,43 m
• - 0,17—0,19 m
■ ■ 0,12 m
von

0,90 m 
0,10 m 
0,11 m 
0,25 m

Jede Schicht dieses Profils w ird  von Verf.’in  ausführlich beschrieben.
Die Schicht 3 stellt eine dichte Kohle aus Wechsellagerungen von Glanz- 

und Mattkohlenstreifen dar. Die ersteren walten jedoch vor. A uf den Schicht
flächen der Kohle wurden von M. Zalessky die Abdrücke von Neuroganga- 
mopteris cardiopteroides Schmalh. und Noeggerathiopsis aequalis Goepp. 
festgestellt. Die Schicht 3 enthält geringe Mengen von Fusit. Den Haupt
bestandteil dieser Schicht bilden Mikrosporen, die ungleichmäßig verte ilt 
sind. An einigen Stellen konnte die Verf. bis 600 Stücke auf 1 mm* zählen. 
Kutiku len kommen massenhaft vor. Die Algen v e rtr itt Pastillus cellulosus 
Za l .

Die Kohle der Schicht 5 is t gleichartig, pechschwarz, glänzend, fein ge
schichtet. Der Fusit bildet in  ih r Linsen. Die Sporen sind in  verhältnis
mäßig kleiner Menge vorhanden. Kutikulen wurden häufig beobachtet. 
Algen sind selten.



Te
ch

ni
sc

he
 A

na
ly

se
 

E
le

m
en

ta
ra

na
ly

se

Kohle; Regionales, 253



2 5 4 Lagerstättenlehre.

Die Kohle der Schicht 6 unterscheidet sich scharf von der vorher
gehenden. Sie is t leicht, m att und scheint äußerlich aus dicht zusammen
gepreßten Stücken von Faserkohle zu bestehen. U. d. M. ste llt diese Kohle 
eine Wechsellagerung von Fusain- und Xylain-Linsen m it feinen Streifen 
der Grundsubstanz vom Vitraintypus dar. Die Mikrosporen sind in  einer 
ansehnlichen Menge in der Kohle zerstreut. Die Makrosporen kommen in 
größerer Quantität als in  anderen Schichten des Flözes vor. Die K u tiku la r- 
reste sind schlecht erhalten und nicht zahlreich. Die Alge Pastillus cellu- 
losus Zal . wird selten beobachtet.

In  der Schicht 7 wechsellagern die Glanzstreifen m it Mattlagen. A u f 
den Schichtflächen kommt Fusain vor. Seine Menge nim m t im  oberen Teil 
bedeutend ab. Die Mikrosporen erscheinen ziemlich selten und die Makro
sporen wurden überhaupt nicht angetroffen. Algen sind auch selten.

Die Schicht 9 is t durch eine leichte, pechschwarze Glanzkohle vertreten. 
Sie enthält fast keine Mattstreifen und wenig Faserkohle. Die Mikrosporen 
treten in großer Menge auf und sind unregelmäßig verte ilt (von 100—260 
auf 1 mm2). Die Makrosporen fehlen

Die Kohle der Schicht 10 scheint auf den ersten B lick Mattkohle zu sein. 
Tn W irklichkeit weist sie eine Reihe von M att- und Glanzstreifen auf; jedoch 
sind die ersteren zahlreicher. Die Kohle nähert sich dem Durain-Typus. 
Sie enthält zahlreiche Pyritkristalle, vie l Kutikularreste und auch Algen.

Die nächstfolgende Schicht 11 bildet eine schwarze Glanzkohle von musche
ligem Bruch. Die Wechsellagerung von M att- und Glanzstreifen t r i t t  deutlich 
hervor. Die Kohle enthält Zwischenlagen von reinem V itra in  und zahlreiche 
Einschlüsse von Faserkohle. X y la in  und X ylo -V itra in  werden selten beobachtet. 
Die Mikrosporen sind gleichmäßig verteilt. Dasselbe g ilt auch fü r die Algen. 
Kutikularreste erscheinen häufig. Makrosporen wurden nicht beobachtet.

Endlich füh rt die oberste Schicht 12 eine dichte, geschichtete Kohle 
aus wechsellagernden M att- und Glanzstreifen. Fusain bildet kleine Linsen 
(Bogenstruktur!). Makrosporen fehlen. Mikrosporen sind in  großer Menge 
vorhanden. Algen sind ebenfalls zahlreich.

Die chemische Zusammensetzung der Kohle aus verschiedenen Schichten 
des Flözes is t aus vorstehender Tabelle ersichtlich:

Die Verf.’in  n im m t fü r das beschriebene Flöz autochthone Entstehung 
an. Die besprochene Arbeit enthält viele farbige Mikrophotographien.

N. P o lu to ff.

NI. V o lk o w : The coals o f th e  U p p e r P e tc h o ra  bas in . (Trans
actions of the Goal, and Prosp. Service of USSR. Nr. 18. Leningrad 1931.
1—31. W ith  2 pl. Russisch m it engl. Zusammenfassung.)

Die Kohlevorkommen im  Petschora-Land sind seit M itte des vorigen 
Jahrhunderts bekannt. Die Beschaffenheit und das A lter der Kohle sind ver
schieden. Die älteste Kohle is t im  Devon sedimentiert worden. Ihre Vorräte 
sind geringfügig. Dasselbe g ilt  auch von der jurassischen Kohle. Die Carbon- 
und besonders die Permkohle kommt in größeren Mengen vor und erlangt 
somit eine praktische Bedeutung.



am F l ! i 8l nd\ Arbeit behandelt in  erster Linie die Kohlevorkommen 
unternerm' T >Sehl“ 1’ emem rechten Nebenfluß der Koss-ju. Die Kohle is t 
11 f L  AlterS (A rtillsk ' Stuie) und b ik let im  Koschim-Becken
Mächtigkeit1 k’93, d’33, 1,55, 0,65 und 0,95 m

6 05-13  in  schwankt von 12,11-87,28 %, die Feuchtigkeit von

teile zeigen 39 V°n 2’° 9~ 6’31% ; die ilücbtigen Bestand-

k,,r 7Paer K °ks Ist Pulverartig; der größte Teil der untersuchten Proben is t 
• urzflammig und schwach rußend.

Heizwert wechselt zwischen 3538 und 5051 Kal.

keit I 9 ‘u ? hlenpr0be aUS dem erSten Kohlenflöz i 2-1 m) ergab z. B. Feuchtig- 
,14; flüchtige Bestandteile ohne Feuchtigkeit 32,27; Koks 42 06- 

- sc engehalt 13,43; Schwefelgehalt 1,76; Heizwert 3912 Kal. 

ca 26m Gesamtmäclltigkeit der unterpermischen Ablagerungen beträgt 
unten)- ^  &e Werden vonl Verf' in  5 Serien « “ geteilt (von oben nach

1- die K ong lom era tse rie ....................................  250,00 m
2. die kohleführende S e r ie .......................   523,93
3. die Ü bergangsserie ........................................  324,59
4. die kalkig-sandig-tonige Serie ......................  872,91
5. die untere oder kohlefreie S e r i e ..................  500,00 „

, , DlC Serie 4 enthä lt eine reiche Prodwctas-Fauna, wie z. B. Productus 
Frcks SpHKRN"’ P,r ' orienta^ s Frcks., Pr. M iviensis d ’Orb., Pr. volkovi 
Stuck ' C°ra D G rb ’ ’ p>r' ^^ieafus W aag., Pr. kuhk ii Frcks., Pr. irginae 
Chanrtivn aBße^dem Kamellibranchiaten und Chonetes solida K rot. und 
alter der SerlTT8 K r o t - Beide letzteren Formen weisen auf das Artinsk- 

D l  koh f  k 1D- E in cäh " lich« Fauna kom m t auch in Serie 3 vor. 
und Kohlenflözen™1/ ' 6 bestebt aus Sandsteinen, Tonschiefer, Kalken

»«Ich« <0-2 M« “ h“  “ <1 » e » d-

w e r d e tm T f f i^ d ie  t *  ^  deshalb in  erster Linie ins Auge gefaßt

sonst ausländische u n d ^D o M 'z -K o h irJ^ ’1™ ? 81'  ™ d Archangelsk’ welche 
dieses Gedankens • j , . b e verwenden. Bei der Verwirklichung
kergen-Kohle zu rechnen**5 m it ^  K °nkurre“ z der englischen und Spitz-

N. P o lu to ff.

1929 a lon e  th  l  ßeo l og i c a l  S u rve y  d u r in g  th e  S um m er 
o i l  d is t r ic t  fo r  and i t s  t r ib u ta r ie s  in  th e

Geol. Prosp. Service 80 ^  (Bulk ° f  the “
m it engl. Zusammenfassung.) ' ' 193L 1305“ 1322' Russisch

der ErhebuneenhtenfGCbilit  *St 61116 Reibe kleiner meist südnördlich streichen- 
mebungen untercarbonischer Schichten vorhanden. Den Kern der

Kohle; Regionales. 2 5 5
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Antiklinalen bildet ein Kalkstein, der an einer Stelle folgende Fauna über
lieferte: Productus vim inalis W h ite , Pr. burlingtonensis H a ll , Pr. semireticu- 
latus Mart. var. antiquissima L ic it in ., Pr. sedaliensis W eller  (?), Pr. ovatus 
H a ll , Chonetes dalmaniana de K on., Schizophoria resupinata M arth (?), 
Sch. poststriatula W eller  (?), Syringopora parallela F ischer, S. reticulata, 
Goldfuss, S. conferta K eys., S. capillacea L udw ig  u . a.

Die Kalke werden von kohleführenden Schichten überdeckt, die stellen
weise flözführend sind. Die stratigraphisch höher liegenden Schichten gehören 
dem Oberperm, und zwar, wie Pflanzenreste zeigten, der Kasan-Stufe an. 
Das Paläozoicum is t von einer mächtigen diluvialen Decke überlagert.

Ölanzeichen sind überall zu sehen. Verf. beobachtete 5 Vertiefungen, 
die m it Asphalt ausgefüllt waren. Die größte von ihnen war 1,5 m lang 
und 1 m breit. Der Asphalt is t zähe und dicht. Alles deutet darauf hin, 
daß im  Untergrund des Territoriums Erdöllager existieren müssen. Ob sie 
industriell wichtige Vorräte aufweisen, sollen die geplanten Bohrarbeiten 
zeigen. N . P o lu to ff.

E. B ö h n e : D ie  S t e i n k o h l e n v o r k o m m e n  P e r s i e n s .  
(Zs. prakt. Geol. 40. 1932. 113, 132, 145.)

Verf. berichtet zunächst allgemein über die geologische Stellung und 
Verbreitung der kohlenführenden Schichten, die zu dem großen Zug rhätisch- 
liassischer Ablagerungen, der sich von Fünfkirchen über Kleinasien, Persien, 
Turkestan, Mongolei nach China erstreckt, gehören. In  Persien transgredieren 
diese kohlenführenden Schichten unm ittelbar über die dunklen, Bryozoen 
und Productus führenden Obercarbonkalke. Die Trias feh lt; erst gegen ih r 
Ende beginnt eine Wechsellagerung sandig-toniger Sedimente, die bis in die 
M itteljurazeit eine stellenweise über 1000 m mächtige Schichtenfolge aufbaut. 
Im  oberen meist flözärmeren Horizont sind Fossilien noch nicht gefunden; 
seiner Lagerung nach müßte er zum Mittleren Dogger gehören. Die Kohlen
vorkommen Persiens sind auf die nordöstliche Hälfte des Landes beschränkt. 
Im  W  und NW  scheint der kohlenführende Jura überhaupt zu fehlen.

Eine Übersichtskarte der persischen Kohlenlagerstätten is t beigegeben. 
Das Elbursgebirge is t der wichtigste Kohlenbezirk. H ier ist die Steinkohlen
formation zwischen den schroffen Gebirgsmauern des älteren (Obercarbon) 
und des jüngeren Kalksteins (Oberjura), Talfurchen oder sanfter geformte 
Bergzüge bildend, vom Sefid-Rud im  W  bis nach Schah-Rud im  0  bekannt 
und scheint über Chorassan m it den afghanisch-indischen und turkestanischcn 
Kohlenvorkommen in  Verbindung zu stehen.

B e s c h r e i b u n g  d e r  e i n z e l n e n  K o h l e n b e z i r k e .

1. Die Steinkohlen Nordpersiens. In  den die kaspische Senke südwärts 
umrahmenden Gebirgsketten t r i t t  die Steinkohlenformation des Jura m it 
Sandsteinen und Schiefertonen schon westlich des Sefid Rud-Tales in  den 
Gilaner Alpen auf, doch sind Steinkohlen aus diesem Teil des Gebirges nicht 
bekannt. Bei Rudbar bildet die Steinkohlenformation m it Sandsteinen, weißen 
Kieselkonglomeraten und Schiefertonen als breiter Sattel den Kern der Haupt
kette. Südlich des Dorfes sind diesen Schichten bis 15 m mächtige Brand
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schieferflöze m it 2—12 cm breiten Streifen schiefriger Steinkohle eingelagert. 
Beim Dorf Komulä im  0  sollen in  diesem Horizont Steinkohlenflöze von \  m 
Mächtigkeit zutage treten. Die Steinkohlenformation soll weiterhin, von ter
tiären Lavaergüssen vielfach verdeckt, sich über den Tacht i  Suleiman nach 
0  ziehen. Die Steinkohlenzone des Schah-Rud-Tales scheint sich m it nörd
lichem Einfallen durch das obere Keredj-Tal über Gardjira—Schemschek— 
Gerambdar zum Demawend hin fortzusetzen. Den dazu gehörigen Südflügel 
findet man dicht am Gebirgsrand des Elburs und unweit der großen Straße 
Käswin—Teheran in  dem Steinkohlengebiet von A b i j e k  — E s k e n a n  — 
F e s c h e n d  wieder. Eine Übersichtsskizze dieses Gebiets ist beigegeben. 
6 km östlich Käswin treten Juraschichten aus den alttertiären Lavadecken 
und Steinmergeln des Gebirgsrandes zutage. In  Käswin w ird Steinkohle ge
brannt, die aus diesem Gebiet stammen soll. Bauwürdige Flöze sind aber erst 
östlich von Siaran im  N  von Kischlak bekannt. Eine Scholle der Steinkohlen
formation taucht hier unverm itte lt aus den tertiären Gesteinen empor und 
bildet einen etwa 30 km langen Streifen eines sanftgeformten Berggeländes, 
der im  W  bei dem Dorf Abijek 4 km bre it ist und sich nach 0  allmählich aus
spitzt. Bei starker Einzelfaltung zeigen die Schichten im  allgemeinen südliches 
Einfallen. An der Basis der über 1000 m mächtigen Schichtenfolge schiebt 
sich bei Abijek eine Zone blasenreicher Melaphyrergüsse m it dunkelgrau- 
grüneu, grifflig  zerfallenden Schiefermergeln ein, die weiter nach 0  zu aus
keilt. Darüber fo lg t in  einer Wechsellagerung fester Sandsteine und milder 
Schiefertone der Untere Flözhorizont.

Im  W des Gebiets, westlich Abijek, sind mindestens 5 bauwürdige Flöze 
aufgeschlossen, die nahe der Tagesoberfläche 40—60 cm Mächtigkeit er
reichen und m it 40—60° S einfailen. Sie führen eine kleinstückig brechende, 
m itunter durch Brandschiefer verunreinigte Kohle von 7000—8000 Cal., die 
sich gut verkoken läßt. Weiter östlich sind im  Oberlauf des bei Muzgul in die 
Ebene mündenden Tales die Gruben von Eskenan-Tschemburek, von deren 
15 Flözen 7 als leidlich bauwürdig erschlossen wurden. Ih r Streichen wechselt 
stark, während das Einfallen vorwiegend steil südlich gerichtet ist. Die Kohle 
is t eine gute Kokskohle. Östlich Eskenan bei H iv  verschwinden die Kohlen
schichten unter der breiten diluvialen Schotterfläche von Schalamezar. Erst 
im  Oberlauf des Flusses, der etwa 3 km  westlich von Hör vom Gebirge herab
kommt, finden sich wieder nennenswerte Aufschlüsse. Weiter nach O nehmen 
die Flöze an Güte und Mächtigkeit ab. Im  Oberlauf des Horflusses, wo der 
Gebirgsrand m it der Felsenmauer des Obercarbonkalkes nach N zurückspringt, 
treten bei Sefiderek zwei Flöze auf, deren Dicke einschließlich mehrerer 
Brandschieferlagen je rund 1 m beträgt. Bei Feschend und Ardahe werden 
im  Abstand von etwa 200—300 m vom Carbonkalk 4—5 senkrecht einfallende 
Flöze unterschieden, von denen im  Ausbiß nur 2 an 40 cm erreichen. In  der 
Tiefe mag die Mächtigkeit zunehmen. Die Kohle von Feschend enthält bei 
7300 Cal. 78,8% C und über 11% Asche.

Bei Ardahe schiebt sich durch Vorspringen der Carbonkalkgrenze nach S eine 
Juramulde ins Paläozoicum ein, in  der sich noch einige spärliche Aufschlüsse 
m it bis 1 m Kohle finden. Der den Gebirgsrand begleitende Streifen kohlen
führender Schichten verschwindet ostwärts unter den tertiären Steinmergeln

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. IX. 17
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des Kurdanbeckens. Auch in der östlichen Fortsetzung der Randflexur im  
unteren Keredj-Tal scheint der kohlenführende Jura zwischen Paläozoicum 
und Tertiär zu fehlen. Im  ganzen Gebiet vom Unterlauf des Keredj zum 
Djadjerud und weiter östlich über den Gebirgsstock des Harekuh bis zur 
Stadt Demawend und Djabun werden die paläozoischen Aufbrüche vielfach 
von Oberer Kreide und Tertiär unm ittelbar überlagert. Der Jura scheint dem
nach hier nur lückenhaft, und zwar in  flözleerer Fazies ausgebildet zu sein. 
Vielleicht ist auch das in der älteren Kreide aufgefaltete Elbursgebirge weit
gehend noch vor Ablagerung der Oberen Kreide und der grünen Schichten 
des A lttertiärs abgetragen worden und so auch der produktive Kohlenjura 
entfernt worden. E in isolierter Rest flözleerer Juraschichten liegt im  Berg
gelände zwischen den Schlössern Doschantäpä und Sor Hissar und is t das 
nächste Juravorkommen bei Teheran, in  dessen nächster Umgebung also 
die bauwürdige Steinkohle fehlt. Nur dunkle bituminöse Schiefer kommen 
zwischen grünen Andesittuffen und Steinmergeln des A lttertiä rs an vielen 
Orten der Umgebung Teherans vor.

Es werden Kohlenanalysen, Heizwert, Schwelversuch, Zusammensetzung 
des Destillationsgases, sowie 4 Profile zur Eläuterung des Textes beigegeben.

Nördlich der großen Meigun-Aftsche-Überschiebung sind bauwürdige 
Flöze in  dem Steinkohlengebiet von S c h e m s c h e k  — L a l u n  — G e r -  
m a b d a r  anzu treffen. Es werden zwei Übersichtskarten dieses nördlich 
Teheran gelegenen Gebiets beigegeben, sowie ein P rofil N — S durch den 
Schemschek-Kohlenbezirk vom Kolumbastak-Gebirge nach Meigun. Die 
Kohle des unteren Horizonts is t eine gute Fettkohle, die des oberen is t west
lich Derbendesär, wo anscheinend ein Andesitausbruch die Kohle verändert 
hat, eine gute anthrazitische Magerkohle.

Die Fossilien des unteren Horizonts zeigen eine typische Räth-Liasflora.
D a s  K o h l e n v o r k o m m e n  d e s  n ö r d l i c h e n  E l b u r s ,  

M a s e n d e r a n  u n d  H e r a s - T a l e s .  Aus dem Tal des Narudbar 
berichtet Stahl von mehreren bis 2 Fuß mächtigen Flözen. Ostwärts schließen 
sich die Aufschlüsse in den Tälern von Lavid j, Vaz, Mahun und Räzäkä bis 
zum Herasan. Die Kohle t r i t t  hier eng m it Toneistensteingeoden verbunden 
auf. Auf letzteren beruht die alte Eisenhüttenindustrie Masenderans. Im  
Oberlauf des Angitarud bei Mahun sind die Ablagerungen bauwürdig; die 
zahlreichen, vom Fluß angeschnittenen Flöze führen reine Kohlenbänke bis 
zu 80 m Mächtigkeit. Auch im  Oberlauf des Räzäkä-Flusses, der in  den Heras 
mündet, treten etwa 1 Dutzend Flöze zutage, die eine reine Kohlenmächtig
ke it von je 60—190 cm haben. Im  Oberlauf des Heras, wie in  dem westlich 
abzweigenden Nur-Tal t r i t t  die Kohlenformation mehrfach in  den Sattellinien 
m it bauwürdigen Flözen zutage. Unter den Laven des 5900 m hohen Dema- 
wend ist die Kohlenformation weit verbreitet. Bei dem Dorf Ask und bei 
Abigerm ist sie aufgeschlossen. Auch am Südrand der Lavadecken des Dema
wend bei Peluv t r i t t  die Kohlenformation zutage. Hier und am Paßweg vom 
Heras-Tal nach Ahbala sind Kohlen gegraben worden. Die Kohlenformation 
bildet, zwischen der Callovien-Oxford-Kalkmulde des Bastan-Gebirges und 
dem Obercarbonkalk des Haschim-Kammes in  Spezialsättel und -mulden ge
fa lte t, ein etwa 5 km breites zerschnittenes Berggelände.
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D ie  K o h l e n v o r k o m m e n  d e s  ö s t l i c h e n  E l b u r s .  Bei 
Sari sollen neuerdings gute Kohlen erschlossen worden sein. Von Semnan an 
nim m t nach 0  die Flözführung im  oberen Teil der Schichtfolge zu. Im  Unter
lauf des Rion treten Flözehen von wenigen Zentimeterstücken dicht hei der 
Karawanserei Tschaschchuran zutage. Am Gebirgsrand nördlich Guschä bei 
Der war, wo der kohlenführende Jura in  überkippter Stellung das Paläzoicum 
unterlagert, is t ein Kohlenflöz von nur 20 cm Mächtigkeit am Ausgehenden 
durch zwei Schächtchen erschürft. E in  bauwürdiges Flöz findet sich erst 
25 km nördlich Damghan bei Ostareh. Weiter ostwärts kommen nach Stahl 
Kohlen bei Tarzirä, nach T ietze in  der Gegend von Schahrud am Südfuß 
des Tapal-Berges und bei Tasch in  einer Jurazone vor. In  Chorassan wird 
bauwürdige Kohle von vielen Orten genannt, wie bei Mesched, beim Dorf 
Nowdeh an einem Zufluß des Gurgan, bei Neghander, Torghä, Kelati abdul, 
Kuhsär und Keradjol.

D ie  S t e i n k o h l e n v o r k o m m e n  Z e n t r a l p e r s i e n s .  Zwi
schen Kashan und Ispahan im  Kohrud Gebirge beginnen die zentralpersi
schen Juravorkommen. Kohle t r i t t  erst am südlichen Gebirgsrand auf. Nach 
Stahl kommt Steinkohle bei Tschah Paläng im  Siahkuh auf dem Wege von 
Anarek nach Ardekan vor. Westlich Bafk soll am K otä l i  Lu r Steinkohle auf- 
treten. Steinkohlenflöze sind ferner in dem ganzen Gebiet von Bafk bis K irman 
und darüber hinaus nach 0  vorhanden und wahrscheinlich größtenteils abbau
würdig, aber fast an keiner Stelle erschürft. Im  Tal des Mugirt-Flusses, das 
200 m tiefer in  die Juraschichten eingeschnitten ist, is t die Steinkohlenforma
tion  gut aufgeschlossen. Die Flöze sind von Toneisensteinnieren begleitet; 
zwei von 45 und 45 cm Mächtigkeit erwiesen sich als bauwürdig. Weite Ver
breitung hat der Steinkohlenjura im  Talbecken von Baschkan und Bohrud, 
nordwestlich Kuhbenan. Steinkohle wurde im  Dehmelek-Tal südöstlich Basch
kan in Flözehen bis zu 25 cm und in  der Talenge in solchen bis 40 cm Mächtig
ke it gefunden. Östlich Aspitsch waren nur Brandschieferflöze zu erkennen. 
Südöstlich dicht am N-Fuß des Tochradje-Gebirges treten Flöze bis zu 35 cm 
Stärke zutage. Bei den Dörfchen Reschidabad und Gesekun wurden nur 
Flözehen m it 20—25 cm Glanzkohle in  einem mächtigen Brandschieferhori
zont erschürft. A uf dem Wege Kuhbenan—Fitkuh  g ib t Stahl 0,75 m mäch
tige abbauwürdige Flöze einer kurzflammigen Sandkohle an. 20 km südlich 
Kuhbenan, am W-Hang des Tochradje-Gebirges, nahe Dersegun, sollen zwei 
bauwürdige Flöze von 45 und 60 cm reiner Kohle aufgeschlossen sein.

Gute Steinkohlenflöze treten 24 km  westlich K irm an am N-Fuß des 
Bademun-Gebirges bei den Dörfchen Tschakenudj und Schemsabad auf. Der 
Lagerung nach muß der Kohlenhorizont von Kirm an dem M ittleren Dogger 
angehören. Südöstlich von Kirman, von Mahun nach Rayien, wo der kohlen
führende Jura in gleicher Lagerung zwischen Paläozoicum und Oberer Kreide 
beobachtet werden kann, sind Kohlenflöze nicht bekannt. Es w ird jedoch an
genommen, daß der gleiche Flözhorizont auch weiter nach SO den Rand der 
Lut-W üste begleitet.

Anschließend werden die wirtschaftliche Bedeutung der Steinkohle für 
Persien, der heutige Stand der Erschließung und die Zukunftsaussichten der 
einzelnen Felder erörtert. Bei der schwachen Besiedlung des Landes und

I I .  17 *
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der Anspruchslosigkeit der Bevölkerung werden fü r die ersten Jahrzehnte 
die in  der Nähe der großen Städte, der Kraftwagenstraßen und der Bahn
linie gelegenen Kohlenfelder zur Erschließung kommen. In  der Transport
frage sind in  den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erzielt worden. Denn 
die Entwicklung des persischen Bergbaus ist völlig  von der Transportfrage 
abhängig. Der bisherige Bergbau is t daher auch sehr prim itiv . Verf. beschäftigt 
sich besonders m it der Versorgung von Teheran, welche Hauptstadt ja  den 
größten Kohlenbedarf hat. Der 35 km  Lu ftlin ie  entfernt gelegene Djadjerud- 
Kohlenbezirk m it seinen günstigen Flözverhältnissen kann die Versorgung 
Übernehmen. M . H eng le in .

F o x ,  C. S. : The Natural H istory of Indian Coal. (Mem. of the Geol. Surv.
of India. 57. Calcutta 1931. 308 S. M it 17 Taf.)

G e e ,  E. R. : Geology and Coal Resources of the Raniganj Coalfield. (India 
Geol. Surv., Mem. 61. Calcutta 1932. 343 S. M it 20 Taf. u. 2 Abb.) 

C a m b i e r ,  R .: Contributions à l ’Etude Géologique des Bassins Houillers 
de la Luéna. (Ann. du service des mines du comité spécial du Katanga.
I .  Bruxelles 1930. 53 S. M it 10 Taf.)

S t o c k l e y ,  G.: Report on the geology of the Ruhuhu Coalfields. Njombe- 
Songea Districts. Being a prelim inary geological survey of the Karroo 
rocks, East of Lake Nyasa, and technical report on the coal samples by
F. Oates. (Dar es Salaam 1931.)

b) Öllagerstätten.
1. A l l g e m e i n e s .

Erdölbohrungen in Kalisalzbergwerken. (Petroleum. 28,13. Wien 1932.18—20.)

G i l l ,  St.: New apparatus for precise measurement of bottom hole pressures. 
(O il Weekly. 65. 3. Houston 1932. 27.)

J. C halm ers, D . B. T a lia fe rro  & E . L . R a w lin s : F l o w  o f  
a i r  a n d  g a s  t h r o u g h  p o r o u s  m e d i a .  (O il Weekly. 64, 12.

Houston 1932. 19—30.)

Versuche zeigen Temperaturabfall beim Gasfluß (Ausdehnung), gerad
linige Beziehung zwischen Druckabfall und Quadrat der Entfernung, Be
ziehung der Korngröße und der Porosität zum Gasfluß usw. K re jc i.

F- W . Lee and J . H . S w a r tz :  R e s i s t i v i t y  m e a s u r e 
m e n t s  o f  o i l b e a r i n g  b e d s .  (U. S. Bur. Mines. Techn. Pap. 1930. 
488.)

Es w ird über Versuche, die von den Verf. nach dem WENNEs’schen 
Verfahren in  der von R ooney-Gish angegebenen Form in einem flachen Öl
feld im  Allen-County vorgenommen wurden, berichtet. M . Henglein.

K e ß l e r ,  J. B. A .: Plan zur Erzielung des Gleichgewichts zwischen Welt- 
Erdölproduktion und Weltverbrauch. (M it Einschluß Rußlands und 
in  Übereinstimmung m it dem amerikanischen Recht.) (Petroleum. 28 
11. Wien 1932. 1—7.)
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A . Birger und C. D ahlberg : A s f a l t  o c h  t j ä r a  f ö r  v ä -  
g ä n d a m a l .  (Asphalt und Teer fü r Straßenzwecke.) (Sver. kom.-tekn. för. 
festskr. 1928. Stockholm 1929.)

Kurzer Überblick über die Eignung und über die vielseitigen Verwendungs
methoden zur Unterhaltung der Straßen. R udo lf Schreiter.

A . B irger und C. D ahlberg : N a g r a  o r d  o m  A s f a l t .  (Einige 
Worte über Asphalt.) (Teknisk T idskrift. 59. Väg och Vatten. Stockholm 1929. 
1—6. M it 10 Abb.)

Zusammensetzung, Vorkommen und Verwendung.
R udolf Schreiter.

2. E n t s t e h u n g ;  M i g r a t i o n  des  Öl es .

P o to n iö , R.: Neues zur Erdölentstehung. (Naturwissenschaften. 20. 1932 
H. 16.)

B loesch : Ölmuttergesteine und Ölmigration. (In t. Zs. d. Bohrtechn. 40. 
1932. 31—33.)

P ie pe r, W  : Georgius A gricola über Vorkommen und Verwendung von 
Erdöl in  Deutschland (Zs. „K a l i“ . 26. 1932. H. 7.)

T h ie lm a n n : Das Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl in 
den deutschen Ländern. (Zs. „K a l i“ . 26. 1932. H. 9.)

H . Ries: B e rg o lja n s  u p p k o m s t. (Vetenskapen och live t, Arg. X IV . 
243—246. Stockholm 1929.)

Die verschiedenartige Entstehung der Erdöllagerstätten w ird in der 
vorliegenden knappen Studie von verschiedenen Gesichtspunkten aus be
handelt. R udolf Schreiter.

E . B erl, A . Schm idt. H . Biebesheim er und W . D ienst: D ie  E n t 
s te h u n g  von  E rd ö l,  A s p h a lt  u n d  S te in k o h le . (Naturw. 20.1932. 652.)

Wie man fü r die verschiedenen Kohlenarten nicht eine einheitliche 
Entstehungsweise annehmen kann, so rechnen die Verf. auch fü r die E n t
stehung der Erdöle nicht unbedingt m it gleichen Ausgangsstoffen und gleichen 
geochemischen Entstehungsbedingungen. Die geringe optische A k tiv itä t 
tierischer Fette reicht n icht aus, um die teilweise recht hohe optische A k tiv itä t 
vieler natürlicher Erdöle zu erklären. So w ird m it Walden  auf pflanzliche 
Stoffe als Urmaterial des Erdöls hingewiesen, die wie die Zellulose, Stärke, 
Zucker, Harze, Wachse, ätherische Öle u. a. von Natur aus eine höhere 
optische A k tiv itä t aufweisen. Eine Erklärung der Erdölbildung durch trockene 
Destillation der Pflanzen oder hieraus prim är gebildeter Kohle hat wenig 
Wahrscheinlichkeit, da der dabei entstehende Teer sich wesentlich von 
natürlichem Fett unterscheidet. Auch finden sich in der Nähe der Erdöl
lager keine Kohlen.

Die Versuche der Verf. über die Inkohlung von Zellulose im  alkalischen 
Medium zeigen, daß man m it wachsendem Verhältnis von A lka li zu Zellulose 
auf Kosten der unlöslichen Restkohleanteile in  steigendem Maße mehr lösliche,
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weicher und flüssiger werdende Bitumenstoffe erhält. Bei Verwendung von 
Ätzalkalien und Calciumhydroxydlösungen in  geeignetem Verhältnis zur 
Zellulose entsteht eine vollkommen lösliche, teerige, asphaltähnliche Masse, 
die an der L u ft unter Verdickung zäher und viskoser wird. Ebenso füh rt 
die Inkohlung der Zellulose m it Aufschlämmungen von gefälltem Calcium
carbonat und von natürlichem Dolom it zu vollständig verpechten, asphalt
ähnlichen Stoffen. Durch Hydrierung dieser Produkte wurde eine grünbraune, 
fluoreszierende, leicht bewegliche Flüssigkeit m it den Eigenschaften natür
licher Erdöle erhalten. In  ähnlicher Weise wie durch Hydrieren wurden auch 
durch Kracken die schwarzen, teerartigen Inkohlungsprodukte in erdöl
ähnliche Kohlenwasserstoffe überführt.

Die Verf. geben in  großen Zügen einen Überblick über die Bildung von 
Kohle und Erdöl aus pflanzlichen Stoffen. Aus folgendem Schema läßt 
sich eine zwischen Kohle und Erdöl bestehende enge Verwandtschaft er
sehen:

Wasser oder wenig

Zellulose
I

Y
Zwischenprodukt
/  \

/  v
mehr A lka li

Bitumen und Restkohle
Hydrieren

X  X

Protosubstanz

I
Kracken 

Y
Asphalte

Oxydation-
Kondensation

Asphalte

Basenaustausch von Kochsalzlösungen (Meerwasser) m it als Perm utit 
wirkendem Deckengebirge bewirkt die alkalische Reaktion des Inkohlungs
mediums. Vielleicht liegt auch hier eine Erklärung fü r das häufige Vorkommen 
von Salzlagern in der Nähe der Erdöllagerstätten. Wahrscheinlicher und 
befriedigender vom geologischen Standpunkt ist es jedoch, die alkalische 
Reaktion auf Kalkstein- und Dolomitdeckgebirge zurückzuführen. Die 
Versuche der Verf. haben auch gezeigt, daß die Inkohlung der Zellulose 
m it Calciumhydroxydlösungen, m it Calciumcarbonat- und Dolomitaufschläm
mungen zu den gleichen Ergebnissen füh rt wie die Inkohlung m it Ä tzkali
lösungen. Durch Senkungen gelangte das entstandene Protoprodukt in 
Zonen höherer Temperatur, wo durch einen Hydrier- oder Krackvorgang



die Erdölbildung vor sich ging. Bei Annahme von Krackvorgängen sind die 
hierbei entstehenden hochsiedenden Asphalte in unzulänglichen Tiefen ver
blieben, während die flüchtigeren, weniger viskosen Erdöl-Kohlenwasser
stoffe hochstiegen und sich kondensierten. Die Wanderung w ird  bevorzugt 
in vertikaler Richtung, daher sind die Erdöllagerstätten meist allochthon. 
Die faßbaren Asphalte sind entweder durch geologische Hebungen aus der 
Tiefe in uns zugängliche Gebiete gebracht worden. Sie können sich aber auch 
m der Nähe der Erdoberfläche durch Einwirkung von Sauerstoff auf das 
Protoprodukt gebildet haben. Bei Annahme von Krackprozessen bietet 
chemisch die Bildung keinerlei Schwierigkeiten, bei solcher von Hydrierung 
w ird man nach einer Erklärung fü r die Entstehung des Hydrierwasserstoffs 
verlangen. Seine Entstehung glauben die Verf. m it dem fast regelmäßigen 
Vorkommen von Schwefellagern, H 2S-haltigen Quellen in  der Nähe von Erdöl
lagerstätten und m it dem Auftreten von Schwefelwasserstoff im  Erdgas 
in Beziehung bringen zu können. Durch Einwirken von Wasser auf Schwefel
eisen könnte Wasserstoff entstehen, jedenfalls H 2S, das auch stark hydrierende 
Eigenschaften besitzt. Die Verf. behandeln noch die optische A k tiv itä t 
und geben ein Schema der Bildung von Bitumen und Restkohle aus Zellulose.

Die Erdölbildung wurde von den Verf. unter neuen Gesichtspunkten 
betrachtet. Dieser Weg der Bildung soll nur eine von den vielen Möglichkeiten 
aufzeigen, nach denen die Erdölkohlenwasserstoffe sich gebildet haben können. 
Die Verf. geben zu, daß außer der Zellulose sicher auch tierische und pflanz
liche Fette und Eiweißstoffe, Harze und Wachse in  mehr oder weniger starkem 
Maße beteiligt waren. M . H eng le in .

3. C h e m i s c h e  u n d  P h y s i k a l i s c h e  V e r h ä l t n i s s e .

K . K re jc i-G ra f:  R a d iu m  u n d  H e liu m  in  E rd ö lla g e rs tä tte n .  
(Petroleum. 28, 14. Wien 1932. 12—14.)

Der m ittlere Ra-Gehalt der von W. Salomom-Ca lv i angeführten Salz
wasser beträgt 0,38 M illiardstel %, der Durchschnittsgehalt der Erdkruste 
w ird auf 0,20 0,26 M illiardstel %  geschätzt. Bei gleicher Größenordnung 
liegt also das Problem beim Fehlen entsprechender Ra-Mengen in anderen 
als Lagerstättenwassern, was m it Salomon-Ca lv i auf die S04-Ionen solcher 
Gewässer zurückgeführt wird. U-Anreieherung findet sich im  schwedischen 
Kolm. K re jc i.

P. S abatier: N ic k e l als K a t a l y s a t o r  che m isch e r R e a k tio n . 
(Allg. öst. Chem.-Techn. Zs. 50, 6. Wien 1932. 39.)

Hydrierung von Kohlenwasserstoffen, in K ontakt m it H, durch frisch
reduziertes Ni. K re jc i.

S c h a a rs c h m id t, A .: Eine Methode zum Nachweis und zur Abtrennung
von Kohlenwasserstoffen m it verzweigten Ketten aus natürlichen oder
künstlichen Kohlenwasserstoffgemischen. (Petroleum. 28 12. Wien 1932.
1 -4 .)

Öl; Chemische und Physikalische Verhältnisse. 263
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I. I. Gardescu: Some e x p e r im e n ts  in  th e  b e h a v io u r  o f N a tu ra l 
Gas in  Sand R e se rvo irs . (O il Weekly. 69, 13. Houston 1932. 22—26.)

Befürwortet, auf Grund experimenteller Kurven Sonden einblasen zu 
lassen (blow itself in) und vergleicht die W irkung m it der Gasentbindung 
und Flüssigkeitsförderung beim plötzlichen Öffnen einer Bierflasche [Ref. 
denkt mehr an Reinigung von Zufuhrwegen]. K re jc i.

K e rr, R. C.: The physical characteristics of mud fluids. (Oil Weekly. 64 12.
14 18; 13. 27; 65, 1. 57. Houston 1932.)

4. R e g i o n a l e s  

E u r o p a .

K o b e r, L .: Der Hauptdolom it des Mittleren Zechsteins als Erdölmutter
gestein. (Zs. „K a l i“ . 26. 1932. H. 9.)

S a lo m o n -C a lv i:  Die Erdölhöffigkeit von Süddeutschland (Brennstoff- 
Chemie. 18. 1932. 108—109.)

W äger, R : Zur Frage der Erschließung von Helium in  Deutschland (Zs 
„K a l i“ . 26. 1932. H. 15.)

K auenhow en , W .: Heliumgewinnung in  den Vereinigten Staaten und ihre 
Aussichten in Deutschland. (Zs. „K a l i“ . 26. 1932. H. 9 u. 10.)

P. K u k u k :  Zwei  V o r k o m m e n  v o n  K o h l e nwa s s e r s t o f f en  im  
S te in k o h le n g e b irg e  des R u h rb e z irk s  (G lückauf.68.1932.1077— 1080.) 

Verf. g ib t folgende Zusammenfassung:
Der beschriebene Erdölfund auf der Zeche Ewald Fortsetzung hat ge

zeigt, was früher oft bestritten worden ist, daß auch im Carbon des Ruhr
bezirks größere Erdölansammlungen auftreten können. Dabei braucht das 
Carbon selbst nicht als Lieferer in Frage zu kommen. Möglicherweise werden 
solche Funde noch einmal wirtschaftliche Bedeutung erlangen. Nach der 
Seltenheit der bislang bekannten reichen Vorkommen zu urteilen, sind aber 
die Aussichten, im  westfälischen Carbon auf praktisch verwertbare Erdöl
mengen fündig zu werden, nicht sehr groß. Das Auftreten des Erdwachses 
auf der Zeche Rheinpreußen 1/2 läßt vermuten, daß im  Ruhrbezirk, wie in 
Mitteldeutschland, Öle verschiedener Zusammensetzung vorhanden sind, die 
wahrscheinlich auch verschiedenen Ölmutterhorizonten entstammen.

H . Schneiderhöhn.
E . Schroeder: Ü b er d ie  E n ts te h u n g  und  das A u f t r e t e n  des 

Er dö l s  i n  der  No r d d e u t s c h e n  T ie febene. (In t. Bergwirtsch. u. Berg
technik. 25. 1932. 18.)

Die Erdöllagerstätten in der Norddeutschen Tiefebene sind organischen 
Ursprungs. Sie werden in primäre und sekundäre Öllagerstätten eingeteilt.

Die primären Lager sind flözartig gelagert, meist ergiebig, gasreich 
und wasserarm. Die sekundären Lager treten gewöhnlich in Linsen oder 
Nestern auf, sind wasserführend und haben geringen Öl- und Gasgehalt. 
E in genetischer Zusammenhang der Ölvorkommen m it den Salzstöcken 
wird abgelehnt. Die letzteren haben bei ihrem Durchbruch durch die jüngeren 
Schichten die primären Lager aufgerichtet und dadurch in ihren oberen Teilen
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eine Ölanreicherung bewirkt. Sie haben auch ein System von Spalten und 
K lüften geschaffen, in denen das Erdöl emporsteigen und das poröse Neben
gestein imprägnieren konnte. In  Hannover sind eine Reihe von primären, 
dem Wealden angehörigen Erdölvorkommen bekannt, in  deren Nähe kein 
Salzstock festgestellt worden is t; andererseits g ibt es Salzstöcke ohne jede 
Ölführung. Die Aufsuchung besonders neuer Erdöllagerstätten w ird immer
hin vom Gelände auszugehen haben, in dem Zechsteinsalzstöcke im  Unter
grund festgestellt sind, um sie allgemein als richtunggebende Gebirge zu 
bewerten.

In  dem besprochenen Gebiet sind vier größere, zusammenhängende 
Erdölvorkommen: 1. Wietze—Steinförde; 2. Hänigsen—Obershagen—Nien
hagen; 3. Oberg; 4. Ölheim. In  Wietze—Steinförde befinden sich die Öl
horizonte im  Rät, Oberen Dogger, im  Malm, Wealden, Senon, sowie im  Tertiär 
und D iluvium . Nur die drei letzteren Vorkommen sollen sekundär sein. 
Die Vorkommen im  Wealden werden bergmännisch unter Tage gewonnen. 
In  Hänigsen— Obershagen—Nienhagen sind primäre Lager im  Rät, Unteren 
Dogger und in Unterer Kreide (Valendis-Schichten) erschlossen, sekundäre 
im Oberen Dogger, Senon, Tertiär und D iluvium . Die sandig ausgebildeten 
Polyplocus-Schichtm des Unteren Doggers und die Sande des Wealdenlagers 
bilden den Horizont fü r die Öllager um Oberg, bei denen aber eine Feststellung, 
ob primären oder sekundären Ursprungs, noch nicht gemacht werden konnte. 
In Ölheim lieferten neben den Rätsandsteinen und denen des Unteren Doggers 
die Schichten des Wealden das Erdöl. Auch konnte hier der Ursprung der 
Lager bisher nicht einwandfrei geklärt werden.

Die Durchschnittsmächtigkeiten fü r die ölführenden Formationen 
werden angegeben. Bisher wurden Ölbohrungen fast nur in  den Randzonen 
der Salzauftriebe angesetzt und dabei, soweit sie fündig wurden, meist nur 
sekundäre Lager erschlossen. Heute sucht man entfernt von den Salzkörpern 
die primären Lager durch Bohrungen in  größere Tiefen unm ittelbar zu er
fassen. M . H eng lein .

A . Bentz: Z u r  E n t s t e h u n g  d e r  h a n n o v e r s c h e n  E r d 
ö l l a g e r s t ä t t e n .  (Petroleum. 28, 13. Wien 1932. 1—10.)

Diese wichtige Arbeit erschien auch in den Tägl. Ber. Erdölind. und in  
In t. Zs. Bohrtechn. und wurde von dort referiert. [Vgl. Ref. ds. Jb. 1932. 
I I  541.] K re jc i.

F . M athes und A . N oack : D a s  N a t u r g a s  v o r k o m m e n  
v o n  V o l k e n r o d a  i. T h ü r i n g e n .  (Umschau. 36. 1932. 681.)

Das den Bohrungen von 1930 entströmende Ölgasgemisch wird in  einen 
Abscheider geführt zur Trennung von Gas und Öl. Auf je 1 cbm Erdöl werden 
300 cbm Naturgas gefördert. Das Erdöl wird restlos zu Benzin verarbeitet. 
Das Gas besteht in  der Hauptsache aus Methan. Verf. beschreiben einen Ap
parat, einen Wassergasgenerator, in  dem durch Leiten von Wasserdampf 
durch eine glühende Koksschicht ein als Wassergas bezeichnetes Gasgemisch 
gewonnen w ird. Durch Zumischung von nicht umgewandeltem Naturgas zu 
dem Generatorgas erhält man ein den Normen entsprechendes Stadtgas.

M . H englein.
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R udolf W äg er: H o f f n u n g e n  a u f  E r d ö l  i n  S ü d d e u t s c h 
l a n d .  (Umschau. 36. 1932 . 245.)

Verf nennt das Gebiet nördlich der Alpen und die Rheinebene zwischen 
Basel und Frankfurt als süddeutsche Landstriche, welche die Aufmerksam
keit der Erdölgeologie auf sich gezogen haben. Spuren von Erdöl und Asphalt 
sind ja  bekannt. In  Pecheibronn wird Erdöl gewonnen, Die in der Rheinebene 
vorgenommenen Bohrungen ergaben wohl Öle und Erdgase, aber nie in  ge
winnbarer Menge. Verf. sieht in der Rheinebene den Typ der tertiären Graben
brüche. Als ein Erdölgebiet kann man sie aber nach Ansicht des Ref. bis heute 
nicht bezeichnen auf Grund des geringen Vorkommens bei Pecheibronn.

M . Henglein.
W a a g e n ,  L. : Die Bohrtätigkeit in Sisak in 1930. (In t. Zs. Bohrtechn 40 

Wien 1932. 6 ff.)

F r e d e r i c k s , G . : La série pétrolifère de la Tchoussovaia, son âge et 
distribution dans l ’Oural. (Bull. Corn. géol. 48. Leningrad 1929. 253—256. 
Russisch.) — Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  203—204.

H . Fredericks: Z u r  G e s c h i c h t e  d e r  g e o l o g i s c h e n  E r 
f o r s c h u n g  d e s  u r a l i s c h e n  E r d ö l s .  (Bull. Geol. and prosp. 
Service. 50. Nr. 34. Leningrad 1931. 537—540. Russisch.)

Die Frage nach dem A lter der ölführenden Schichten des Ural ist bis je tz t 
noch nicht endgültig gelöst. Es bestehen zwei gegensätzliche Auffassungen: 
ein Teil der Forscher schreibt den betreffenden Schichten carbonisches A lter 
zu, der andere setzt die ölführenden Gesteine ins Perm. Verf. ve rtr itt die 
zweite Auffassung. Seit der Entdeckung des Erdöls herrscht bald die eine, 
bald die andere Richtung vor. Das Carbon bildet nach Verf. im  Erdölgebiet 
nur die von der Denudation verschonten Inseln in den permischen Ablagerun
gen und es gehöre viel Glück dazu, um eine solche und dabei ölführende Insel 
in  der Bohrung anzutreffen. Während des Zusammentreffens der Ölgeologen 
1931 in Moskau wurde wieder das Carbonalter fü r die Ölschichten ange- 
^ommen. N. Po|utoff-

A s i e n .

U w a t o k o ,  K u n i o :  The Oil Shale Deposit of Fushun, Manchuria. 
(Journ. of Fac. of Sei., The Hokkaido Imperial University. Ser. IV . 1. 
Nr. 2. 113—205. M it 13 Taf. u. 18 Textabb.)

K u r o d a ,  T a k e o :  On the stratigraphy of the Oil-prospecting région 
in Japanese Sakhalin. (Journ. Geol. Soc. 37. Tokyo 1930. 672—676.) — 
Ausz. in  Japanese Journ. Geol. and Geogr. 8. Tokyo 1931. (32.)

J. A . Ledeboer: D e  m i n e r a l e  b e s t a n d d e e l e n  v a n  de  
a s p h a l t  v a n  B o e t o n .  [Die Mineralbestandteile des Asphalts von Bu- 
ton.] (De Mijning. 13. Bandoeng 1932. 177—179.)

Kleine sedimentpetrographische Studie über die jüngeren Asphaltkalke 
der Insel Buton im  SO von Celebes (vgl. Ref. dies. Jb. 1930. I I .  247—249).

Der grobkörnige Teil des Materials besteht vorherrschend aus auffallend 
wenig beschädigten Globigerinenschalen, nur zu 3% aus Kieselschalen anderer
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Foraminiferen, gröberen Stückchen von Kieselschwämmen und terrigenen 
Silikatkörnern. Die Korngröße der letzteren bleibt unter 0,074 mm. Aus 
diesem Befund wird auf eine Absatztiefe von über 200 m geschlossen. Stellen
weise sind die Globigerinengehäuse jedoch vergrust und enthalten die Kalke 
Korallenreste und wenig oder nicht beschädigte, neogene und rezente Mol
luskenreste. In  wesentlich größerer Tiefe als 200 m können daher erstge
nannte Kalke nicht gut entstanden sein. Trotzdem darf angenommen werden, 
daß auf die Zeit ihrer Bildung eine rasche Hebung erfolgte, worauf die Korallen 
und Mollusken führenden Kalke abgesetzt wurden. F. Musper.

A u s t r a l i e n .

E. C. A ndrew s: P r o s p e c t i n g  f o r  „ o i l “  i n  A u s t r a l i a  a n d  
N e w  G u i n e a .  (Econ. Geol. 27. 1932. 365—379, 471—486.)

Der erste Teil der Arbeit bringt eine Übersicht über die in den einzelnen 
Staaten Australiens sowie in  Neu-Guinea ausgeführten Untersuchungsarbeiten 
und Bohrungen m it Angabe der aufgewandten M itte l. Bauwürdige Ölmengen 
sind bisher nirgends angetroffen worden, auch nicht in  Neu-Guinea, wo ober
flächliche Ölanzeichen ziemlich häufig sind. Der zweite Teil bring t allgemeine 
Betrachtungen über die Ursachen der Ölarmut Australiens. Es w ird dar
gelegt, daß nicht nur die Öl-, sondern auch die Kohlenvorräte auf der Nord
halbkugel sehr vie l größer sind als auf der Südhalbkugel. Dies erklärt sich 
nicht nur aus den größeren Landmassen der Nordhalbkugel, sondern auch aus 
Unterschieden im  geologischen Bau. Nach einer kurzen Darlegung der Haupt
züge des geologischen Baues der ölreichen Kontinente werden die einzelnen 
Züge des geologischen Baues Australiens geschildert unter besonderer Dar
legung der Umstände, welche die Ölführung unwahrscheinlich machen. Verf. 
schließt, daß an sich das Vorkommen bauwürdiger Ölmengen noch nicht ganz 
ausgeschlossen ist, es is t jedoch nicht zu erwarten, daß eine Öllagerstätte 
von weltwirtschaftlicher Bedeutung gefunden wird. H u m m el.

A f r i k a .

G. E g lo ff. E. A . Nelson und P. Truesdell : D i e  Ö l f e l d e r  
i m  a l t e n  Ä g y p t e n .  (Petroleum. 28, 11. Wien 1932. 7.)

Wirtschaftliches 1865—1929. K re jc i.

N o r d - A m e r i k a .

W o o l n o u g h ,  W. G.: Report on Tour of Inspection of the Oil Fields of 
the United States and Argentina and on Oil Prospects in Australia. 
(Canberra, Australien, 1931. 118 S. M it 36 Fig.)

A r n o l d ,  R a l p h  and W i l l i a m  J. K  e m n i  t z e r: Petroleum in the 
United States and its possessions. (New York, Harper & Bros. 1931. 
1052 S. $  12,50.)

H . B. G oodrich: E a r l y  d i s c o v e r i e s  o f  p e t r o l e u m  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  (Econ. Geol. 27. 1932. 160—168.)



26 8 Lagerstättenlehre.

Die Geschichte der amerikanischen Ölproduktion beginnt nicht erst 
1859 m it der Bohrung von Drake in Pennsylvanien, sondern schon 1814 
m it einer Bohrung in  Ohio; diese wurde noch in der ersten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts von einer ganzen Beihe weiterer Bohrungen in verschiedenen 
östlichen Staaten gefolgt. H u m m el.

W i n c h e s t e r , D e a n  E.: New Oil and Gas Map of New Mexico. (Socorro, 
State Bureau of Mines and Mineral Resources. 1931.)

J i l l s o n . W .  R .: Natural gas in  Western Kentucky. (Kentucky Geol. Surv. 
Ser. V I. 38. Francfort 1931. 190 S. M it 23 Abb.)

— Oil and gas in  Eastern Kentucky. (Kentucky Geol. Surv. Ser. V I. 39. 
Francfort 1930. 632 S. M it 42 Abb.)

— Geological map of Kentucky 1 : 500 000. (Kentucky Geol. Surv. Ser V I 
1929.)

— Structural geological map of Kentucky 1 : 500 000. (Kentucky Geol. 
Surv. Ser. V I. 1931.)

— Natural Gas Sands of Western Kentucky. (Kentucky Geol. Surv. 
Ser. V I. Francfort, Kentucky 1931.)

G ü n t e r ,  H.  and G. M. P o n t o n :  The possibility of Petroleum in Florida. 
(Florida State Geol. Survey. 21—22. Report. 1931. 7 S.)

W . H . Bradley: O r i g i n  a n d  m i c r o f o s s i l s  o f  t h e  o i l  
s h a l e  o f  t h e  G r e e n  R i v e r  f o r m a t i o n  o f  C o l o r a d o  a n d  
U t a h .  (U. S. Geol. Surv. Prof. Paper. 168. Washington 1931. 58 S. M it 
28 Taf. u. 3 Textfig.)

Nach einer kurzen Schilderung der regionalen Verbreitung, der Lagerungs
verhältnisse und der stratigraphischen Beziehungen wird die Gesteinsbe
schaffenheit der lakustrischen eocänen Ölschiefer eingehend beschrieben. 
Dabei werden die Begriffe „o i l shale, marlstone, mudstone, claystone, silt- 
stone, shale und paper shale“  erörtert und definiert. Unter dem Mineral
bestand ist besonders bemerkenswert das ziemlich häufige Auftreten (bis zu 
16% des Gesteins) von Zeolithen (Analcim und Apophyllit), welche durch die 
E inwirkung des salzhaltigen Seewassers auf vulkanische Aschen entstanden 
sind. Der Gehalt an organischer Substanz ist schichtweise starken Schwan
kungen unterworfen, er w ird graphisch dargestellt. Die Hauptmasse der 
organischen Substanz ist strukturlos und isotrop, teilweise ist Doppelbrechung 
vorhanden. Anschließend werden die Mikrofossilien beschrieben. Unter den 
Pflanzen sind zweifelhafte Bakterien und zahlreiche Pilzsporen zu nennen; 
unter den zahlreichen Algen sind die Cynanophyceen vorherrschend. Diatomeen 
fehlen vollkommen. Von höheren Pflanzen wurden Sporen und Pollen nach
gewiesen. Von Tieren wurden Rhizopoden, Insekten und eine Milbe gefunden. 
Im  Schlußabschnitt wurde versucht, auf Grund der festgestellten Tatsachen 
die hydrographischen Verhältnisse des Greenriversees zu rekonstruieren.

H u m m el.

J e n n y ,  W. P.: New calculation method shows ultimate East Texas yield. 
(Oil Weekly. 64, 13. Houston 1932. 21.)



B r  a u c h 1 i , W .: Das Oklahoma City-Olfeld. (Petroleum. 28.14. Wien 1932.
1— 12.)

M o n r o e ,  W. H .: The Jackson Gas Field, Hinds and Rankin Counties, 
Mississippi. (U. S. Geol. Surv. Buli. 831. A. 17 S. M it 2 Taf.)
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S ü d - A m e r i k a .

Informe de la Dirección General de Minas y  Petróleo 1930. (La Paz, Bolivien.
1931.)

K . Erm isch: Z u s a m m e n h a n g  v o n  E r d ö l  u n d  S a l z  i n  
K o l u m b i e n  ( S ü d a m e r i k a . )  (Zs. prakt. Geol. 40. 1932. 156 S.)

Kolumbien steht hinsichtlich seiner Erdölproduktion zurzeit an zweiter 
Stelle in  Südamerika, an achter in der Weltproduktion. Das Erdöl Kolum 
biens is t größtenteils Tertiär-Ö l, entstanden am Rand eines brackischen 
Meerbusens. Man sollte in  der Nachbarschaft solche Bildungen aus Salzen 
finden. Verf. geht auf die Bildungsbedingungen von Erdöl- und Salzlager
stätten ein und gibt zu, daß Zusammenhänge zwischen Salz und Erdöl be
stehen. Die Salzlagerstätten sind aber keineswegs auf Ölregionen beschränkt. 
Andererseits soll es wohl keine Ölregion der Erde geben, in der Salzerschei
nungen ganz fehlen. Das g ilt auch fü r Kolumbien. So is t das Wasser der Erdöl
ausbisse oder -Seepages, welche Verf. im  Magdalena-Gebiet und im  Bereich 
von West-Sinu besuchte, salzig, wenn auch nur in  geringem Maße, ebenso 
das Wasser der Schlammsprudel (volcanes) in  dem zuletzt genannten Areale. 
Es soll sich hier weniger um Beziehungen zu salzigen Wässern als vielmehr 
darum handeln, ob und welche Relationen bestehen zwischen den großen 
Salzkörpern, unter denen gelegentlich auch kaliführende sein können, und 
dem Petroleum.

Verf. erwähnt dann das Auftreten fein verteilter Kohlenwasserstoffgase 
im  Kalibergwerk Desdemona, die zugleich m it gelblichem, stark paraffinösem 
Erdöl austreten. In  Kolumbien finden sich mächtige Steinsalzvorkommen 
auf dem Rücken der Ostkordillere unweit der Landeshauptstadt Bogota bei 
den Orten Zipaquira und Nemocón. Ih r  A lter w ird als cretacisch bezeichnet. 
Es liegen jedoch weder Nachrichten vor über Kalisalzspuren, noch über m it- 
vorkommende Kohlenwasserstoffe in  flüssiger oder gasförmiger Form.

Für Kolumbien stellt Verf. hinsichtlich der Beziehungen von Petroleum 
zum Steinsalz im  allgemeinen fest:

1. Die mächtigen Steinsalzvorkommen der kolumbischen Ostkordillere 
sind frei von „hidrocarburos“ .

2. Die fü r das Magdalena-Tal als Ölhorizont allein oder ganz wesentlich 
in Frage kommende Chuspas-Stufe (Oligocän) is t salzfrei. Die Wasser der 
Austritte sind ganz schwache Solen.

3. Die miocänen Erdölvorkommen des West-Sinu-Gebietes stehen im  
Zusammenhang m it unbedeutenden Soleaustritten und armen Salzwässern. 
Anscheinend handelt es sich um Auslaugungsprodukte gewisser, leicht salziger 
Miocänsedimente. E in Salzlager ist bis je tz t nicht bemerkt worden.
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Ref. bemerkt hierzu, daß die vielverheißende Überschrift des Aufsatzes 
etwas anderes erwarten ließ, als die Feststellung von gemachten und bekann
ten Beobachtungen. Die Frage wurde nicht kritisch behandelt.

M . Henglein.

M . Rodríguez &  J. M . Cristi: E s tu d io  geo lóg ico  y económi co 
de los esqu is tos  b e tu m in o so s  de L o n q u im a y . (Bol. Minero de la 
Soc. Nac. de Minería. 43. Santiago 1931. 206—249. M it 1 Kartentaf., 1 Profil- 
taf., 1 B ildtaf. u. 3 Textabb.)

Am Oberlaufe des Flusses Bio Bio, 80 km  östlich der Station Cura Cautín, 
die in  der Provinz Cautin an einer Zweigstrecke der chilenischen Längsbahn 
liegt, so daß als nächster Hafen der Kriegshafen Talcahuano (bekannt durch 
die vorgelagerte Insel Quiriquina) in  Betracht kommt, is t das Untereocän 
in Form von bituminösen Süßwasserablagerungen ausgebildet. Diese nach 
dem Orte Lonquimay benannte Gesteinsfolge nim m t an der Erdoberfläche 
etwa 14 000 ha ein als Bestandteil des andinen Faltengewölbes m it nord
südlichem Hauptstreichen, das hier interessanterweise durch eine Quer- 
undation in O— W  kompliziert wird.

Die stark wechselnde Schichtenfolge von insgesamt 250 m Mächtigkeit 
setzt sich zusammen aus Schiefern, Mergeln, Kalkschiefern, Kalken und 
Sandsteinen, die im  Bereiche eines großen Binnensees abgesetzt wurden. 
Bitumenreiche Gesteinsbänke wechseln m it bitumenfreien, wobei die Bank
mächtigkeiten zwischen wenigen Zentimetern und einigen Dezimetern 
schwanken. Besonders bitumenreich pflegen die tonigen Bänke zu sein, 
während oolithische Kalke zwar beim Anschlägen stark bituminös riechen, 
aber bei der Destillation kein Öl liefern. Aus den sandigen Bänken dürfte 
das Bitumen ausgewandert sein. In  der Sierra del Progresso findet sich aus
nahmsweise eine geschlossene Folge bituminöser Bänke von 83| m Mächtig
keit. Meist keilen die einzelnen Schichtglieder auf kurze Entfernung linsen
förm ig aus. Folgende Fossilien sind durch B urckhardt  und durch F elsch 
bekannt geworden: ün io burckhardti M.-E., Bythinia capitata M.-E., Actaeonina 
fischen M.-E., Ancylus humboldti M.-E. und Cy-pris sp.

Der Gehalt der mächtigeren Bänke an destillierbarem Rohöl schwankt 
zwischen 0 und 35 1 pro Tonne, was fü r die technische Ausbeutung nicht aus
reichend erscheint. Mehr als 15 Schichtprofile werden detailliert beschrieben 
unter Angabe des aus den einzelnen Bänken gewonnenen Rohöls, Ammoniaks 
und leichtflüchtigen Gases.

Im  Hangenden der bituminösen Serie folgen bitumenfreie Tone und 
Sande, die aus flacherem Wasser abgesetzt wurden als die Bitumengesteine, 
weiterhin pyroklas tische Sedimente und schließlich Basaltdecken oligoeänen 
Alters. Wetzel.

1. J. Keidel & A . Hem m er: In fo rm e  p re lim in a r  s o b r e  las 
in v e s tig a c io n e s  ef ec t uadas  en la  re g ió n  p e t r o l í f e r a  de M a g a l
lanes en los meses de ve r a no  de 1928— 1929. (Bol. Minero de la 
Soc. Nac. de Minería. 43. Santiago 1931. 706—717.)
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2. J. Decat & R. Pomeyrol : In fo rm e  geo lóg ico  s o b r e  las 
p o s ib ilid a d e s  p e tro li fe ra s  de la  re g ió n  M a g a lla n ic a . (Daselbst. 
763—766.)

Die beiden Berichte über das südlichste Erdölgebiet Amerikas sind nicht 
ohne weiteres miteinander in  Einklang zu bringen, weswegen sie im  folgenden 
getrennt referiert werden:

1. Zwischen der Westküste des Feuerlandes und der Südküste des fest
ländischen Patagoniens liegen Inseln bezw. Halbinseln, die zur Nordostflanke 
(Außenflanke) der patagonischen Kordillere gehören. Am dortigen Falten
bau beteiligen sich jungcretacische ölführende Sedimente, die nur an wenigen 
Stellen ohne weiteres zugänglich sind, öfters aber an den Inselküsten unter 
den Meeresspiegel tauchen oder von Tertiär überdeckt werden. In  dem Maße, 
wie man sich der Achse des Kordillerenbogens nähert, gehen die mesozoischen 
Sedimente, zumal das Liegende der Oberkreide, in metamorphen Zustand, 
in G raphitphyllite und Graphitquarzite, über. Die jungcretacischen Schichten 
stellen eine „bituminöse Stufenfolge“  dar, aus deren jüngsten Lagen sich 
gasförmige Kohlenwasserstoffe befreien.

Die bisherigen Mächtigkeitsangaben fü r die Oberkreide bleiben hinter 
der W irk lichkeit zurück, es handelt sich tatsächlich um dieselbe Größen
ordnung der Mächtigkeit, wie beim hangenden Tertiär, das z. T. auch fazielle 
Anklänge zeigt. Die Oberkreide scheint m it dem Maestrichtian abzuschließen. 
Die transgredierende Tertiärschicht dürfte oligocänes A lte r haben. Über 
die tektonischen und stratigraphischen Verhältnisse dieser Überlagerung 
finden sich in der L ite ratur irrtüm liche Angaben, aus günstigen Aufschluß
punkten dürfte hervorgehen, daß die Dislokationen, die das Tertiär betroffen 
haben, schwächer sind als die der Kreide. F elsch gliederte das Tertiär in 

2. Schichten von Loreto 
1. Schichten von Boquerón

dabei unterschätzte er die Mächtigkeit von 1., das wahrscheinlich 400 bis 
450 m Dicke erreicht, worauf dann 2. m it 500 m Mächtigkeit fo lgt (diese 
Ermittelungen sind fü r die Wahl von Ansatzpunkten fü r künftige Bohrungen 
wesentlich). Die tertiäre Schichtfolge besteht vorwiegend aus sandigen 
Litoralbildungen m it stellenweise eingeschalteten paralischen Kohlenflözen.

Die Oberkreide gliedert Verf. in

2. Canelo-Schichten 
1. Schichten von Kap Prat.

2. erhält seinen Namen vom Rio Canelo, der in  den Otway-Busen mündet. 
Es handelt sich um dunkelgraue, meist sandige Mergel m it eingeschalteten 
glaukonitischen Bänken. Die m ittlere Mächtigkeit dürfte 300 m betragen. 
Die Schichten bilden eine Mulde zwischen dem Otway-Busen und der 
Magellan-Straße. Das fü r 1. namengebende Kap Prat liegt am Otway-Busen. 
Die Schichten bestehen aus dünnen Bänken von feinsandigen Mergeln, 
von Mergelsanden, Kalksanden und Glaukonitsanden. Hier, besonders im  
unteren Teil der Prat-Schichten, werden die größten Gehalte an Kohlen
wasserstoffen vermutet. 1. und 2. erreichen zusammen wohl über 1000 m 
Mächtigkeit.
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2. Das untersuchte Gebiet zerfällt geographisch in  3 Teile, nämlich 
1* ktück patagouisches Festland, 2. dessen Halbinsel Brunswick und 3. die 
Insel Riesco, wobei 1 + 3  von 2 in geologischer Hinsicht etwas unterschiedlich 
sind (vielleicht beruhen darauf z. T. die Abweichungen der beiden Berichte 
voneinander). Folgende Schichtfolge wird aufgestellt:

Schichtname

10. Palomares-Form.
9. Lignit-Formation
8. Sande von Lynch

7. Formation von 
Lena Dura

6. Sande von Rio 
Grande

5. Formation von 
Agua Fresca

4. Formation der 
zugeschütteten 
Gangspalten

3. Formation von 
Canelo

2. Basalkonglomerat

1. Liegendes

Aufschlußort 

Cerro Palomares

Chorillo Lynch

Rio Lena Dura

Rio Grande

Rio Agua Fresca

Küste von 
Brunswick

Schichtporosität 
und Fazies

groß, meist Konglomerat 
groß

groß, Litoralsande m it Mu
schelbänken u. Glaukonitlagen 
gering, teils tonig, teils grob

sandig
groß, Fazies wie 7, gebiets

weise verschieden 
gering, tonige Sande und 

Mergel
groß, schiefrige Sandschich
ten, m it Erdbebenspalten, die 
auch m it schiefrigen Sanden 

erfü llt
groß, Sandschichten

m it zerstreuten Gerollen, 
150 m mächtig 
z. T. Granit

Bitumengehalt von praktischer Bedeutung wird nur von den Schichten 3, 
4 und 6 vermutet, aber auch dort nur in Situationen, wo er nicht durch 
tektonische Beanspruchung reduziert wurde. Dünne bitumenführende Lagen 
treten auch in 5 und 7 auf, können aber nur Bedeutung gewinnen, falls 
ihre Mächtigkeit irgendwo im  Gebiete anschwellen sollte.

Es werden einige tektonische Charakterzüge angegeben, wie die Ab
schwächung der Faltungsintensität gegen 0 , die Asymmetrie der Antiklinalen, 
Verstellung und Zusammenrückung der mindestens 21 Antiklinalen im  Fort
streichen nach SO, geschlossene Gewölbeform einiger Antiklinalen usw.

Trotzdem die früheren Bohrungen erfolglos waren, w ird die Fortsetzung 
der Bohrarbeiten an geeigneteren Punkten empfohlen. W etzel.

Liptobiolithe.
S tü tz e i, Helmut: Systematik und Tabellen der fossilen Harze. Autoreferat 

über Vortrag. (Fortschr. Min. 16, 1. 1931. 138.)
Schwarz,  F .: Mikroskopische Prüfung von Ozokerit, Ceresin, Montanwachs, 

(Berg- u. Hüttenm. Jahrb. Leoben. 79. 1931. 142.) — Vgl. Ref dies 
Jb. 1932. I. 462—464.
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E. Hoogeveen: Bar ns t een ,  h e t goud  der zee v a n ’ t  noorden . 
(Studien. T ijdschriit voor Godsdienst, Wetenschap en Letteren. 61. Jahrg. 
112. Teil. 2. Halbjahr 1929. 127—130.)

Der Aufsatz ist eine gemeinverständliche Darstellung über den Bernstein, 
seine Geschichte und seine Bedeutung fü r die Aufklärung der vorgeschicht
lichen Handelsbeziehungen und fü r die Wissenschaft, wobei vor allem auch 
die im  1. Heft der vom Referenten herausgegebenen „Bernsteinforschungen“  
niedergelegten Tatsachen ausgiebig Verwendung fanden. K . Andrée.

F r itz  M usch ick : D er B e rn s te in , seine E n t s t e h u n g ,  Ge
w in n u n g , V e ra rb e itu n g  u n d  B e d eu tu ng . (Geogr. Anz., horausgeg. 
von Hermann Haack. 82. 1931. 140—147. M it 8 Abb. auf 4 Taf.)

Die Ausführungen des Verf.’s, welche an manchen Stellen, so bei der 
Beschreibung der Bildung des Bernsteins und bei der etwas breiten Darstellung 
des Bernsteinfischens in der Brandung, reichlich überschwenglich klingen, 
behandelt nach kurzen Ausführungen über die Entstehung des Bernsteins 
die jetzige Gewinnung desselben in Palmnicken, beschreibt alte Tagebauten 
auf Bernstein zwischen Neukuhren und Rauschen an der nördlichen Sam- 
landküste, wendet sich dann der Bernsteinfischerei, der Sortierung des Bern
steins, der Preßbernstein-Herstellung und der Verwendung des Materials 
fü r die Schnitzkunst und zur Herstellung von Schmuck- und Rauchutensilien 
zu. In  der Anordnung gehen die Beschreibungen teilweise etwas durcheinander. 
Auch haben sich einige Irrtüm er eingeschlichen. So w ird nicht flüssiger Bern
stein, sondern flüssiges Bernstein-Kolophon zur Abkühlung ausgegossen, 
in  den Farbenfabriken w ird nicht Bernstein-Kolophon, sondern Bernsteinsäure 
gebraucht, und m it der Aussage, daß der Geruch in  der Bernstein-Schmelz
fabrik in Palmnicken ein „angenehmer“  sei, w ird Verf. gewiß allein stehen. 
Jeder, m it dem der Referent bisher durch diese Schmelzfabrik gegangen 
ist, und das sind nicht Wenige, hat diesen Geruch noch als sehr unangenehm 
und zum starken Husten reizend empfunden und sich gefreut, wenn er wieder 
draußen war. Allerdings gewöhnt man sich an den Geruch; aber behaupten 
zu wollen, daß er, vor allem in  dieser Konzentration, auch noch „gesund“  
sei, steht wohl ebenso einzig da. Die Angabe, „daß es tie f in  der Ostsee zwei 
große Felder versunkenen Bernsteinwaldes gibt, das eine nördlich von Danzig 
und dem Frischen Haff, das andere nördlich von Memel und dem Kurischen 
H a ff“ , dürfte dem Verf. kaum von wissenschaftlicher Seite gemacht worden 
sein. Vor allem muß das Festland, auf dem der ehemalige Bernsteinurwald 
wuchs, wohl sehr vie l weiter nördlich gesucht werden, und die Angaben des 
Verf.’s beziehen sich wohl auf die Vorkommen Blauer Erde am Grund der 
Ostsee, die hier oder da von den Wogen derselben aufbereitet werden und den 
Bernstein liefern, welchen die Fischer an der Küste gewinnen; von der ur- 
eigentlichen Lagerstätte des Bernsteins, dem Waldboden des Bernstein
festlandes, aber hat noch kein Mensch jemals etwas gesehen. Vielmehr geht 
Alles, was man in dieser Hinsicht auszusagen vermag, auf die Untersuchung 
der Bernstein-Inklusen zurück.

Trotz dieser Einwände gibt der Aufsatz dem Fernerstehenden einen ganz 
guten Überblick über die im  T ite l desselben angeführten Fragen. Die Tafel-

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. l g
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abbildungen bieten vier Bilder aus dem Tagebau von Palmnicken, zwei aus 
der Bernsteinwäsche, eines vom Aussuchen des zusammen m it Tangen ge
fischten Bernsteins und ein wenig deutliches B ild von zwei Bernstein- 
Inklusen. K . Andrée.

K . A . Jurasky : Ü b e r  r e z e n t e s  u n d  f o s s i l e s  H a r z .  
(Brennstoff-Chemie. 12. 1931. 161—163. M it 7 Abb.)

Alle Harze sind Stoffwechselprodukte der Pflanzen, nur der Schellack 
ist Abscheidung der Lacklaus. Die physiologische Aufgabe der pflanzlichen 
Harze, welche als Bxkrete aufzufassen sind, liegt im  Wundverschluß, sowie 
im  Schutz gegen Austrocknung und Fäulnis, auch bewirken sie gelegentlich 
den Abschluß bestimmter Gefäße von der Saftleitung. M it Ausnahme des 
Guajakharzes liegen die pflanzlichen Harze stets in  flüssiger Form vor und 
sind Lösungen fester Bestandteile in ätherischen Ölen. Die Harze im  engeren 
Sinne erstarren rasch durch die Verdunstung flüchtiger Bestandteile, durch 
chemische Umwandlung usw. Ihnen gegenüber bleiben die Balsame lange 
flüssig und plastisch. Die Gummiharze sind m it Pflanzengummi vermischte 
Exkrete. Unter „physiologischen Harzen“  versteht man nach T schirch  solche, 
welche den in der unverletzten Pflanze angelegten primären Harzbehältern 
entstammen. Verwundungen der Pflanzen bringen nicht nur die bereits vor
handenen Harzgewebe zu »verstärkter Produktion, sondern bedingen auch 
Neuanlage sekundärer Behälter, deren Produkte, die „pathologischen Harze“ , 
manchmal chemisch abweichend beschaffen sind. Gewisse Pflanzen, welche 
normalerweise nicht einmal entsprechende Sekretionsorgane besitzen, er
zeugen sowohl solche, wie Harz erst im  Bedarfsfälle nach Verwundungen; 
hier sind alle Exkretbehälter rein pathologischer Natur.

Besonders bezeichnend is t die Fähigkeit, Harze zu bilden, bei den Gymno
spermen, vor allem den Coniferen; aber auch die verschiedensten Gruppen 
von Angiospermen besitzen die Fähigkeit, Harze zu erzeugen, in  reichem 
Maße, und viele wichtige Harze stammen z. B. von Umbelliferen, Diptero- 
carpaceen, Burseraceen, Convolvulaceen, Compositen, Caesalpinoideen (Ko- 
pale), Anacardiaceen, ja auch einzelnen Liliaceen und Palmen. Die im fossilen 
Zustande so wichtigen Coniferenharze sind ausnahmslos solche bestimmter 
chemischer Stellung (Resinosäureharze). Während der Fossilisation oxydieren 
sich die Harze unter dem Einfluß des Luftsauerstoffes, unterliegen Poly
merisationsvorgängen u. a. m., wobei oft eine Herabsetzung der Löslichkeit 
bis zu völligem Verlust und eine Erhöhung des Schmelzpunktes vor sich geht. 
Im  übrigen gehören die Harze (nebst den Wachsen) zu den gegenüber der 
Fossilisation resistentesten Stoffen und sind nahezu unfähig, sich chemisch 
weiter zu verändern. Außer dem Bernstein besitzen auch die Harze der 
Braunkohlengewächse große wissenschaftliche Bedeutung, denn ihren kon
servierenden Eigenschaften vor allem is t die tadellose Erhaltung so vieler 
Holzreste in  der Braunkohle zu verdanken (Lignite, Stubben!). Wenn auch 
unter den Gewächsen der Braunkohlenflora viele harzproduzierende Laub
hölzer vorhanden gewesen sein dürften, sind doch fast nur Gymnospermen 
zur Erhaltung gekommen, weil allein bei dieser Pflanzengruppe die sog. Ver
kienung vorkommt, d. i. Durchtränkung großer Membrankomplexe m it
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Harzsubstanzen, während bei den Laubhölzern das Harz im  allgemeinen 
die Membranen nicht durchdringt und sie daher auch nicht konservieren 
kann. Beobachtungen an rezenten Coniferen zeigten, daß am harzreichsten 
das Wurzelholz sowie Wurzelanlauf und Erdstamm bis 2 m über dem Erd
boden sind. Die Südhälfte eines Stammes ist harzreicher als die Nordhälfte, 
alte Bäume harzreicher als junge, Individuen wärmerer Standorte harzreicher 
als solche kälterer. Es wäre wichtig, solche Feststellungen auch an Braun
kohlenstubben durchzuführen. Der Fusit (Faserkohle, fossile Holzkohle) 
besteht fast ausschließlich aus harzdurchtränktem Coniferenholz. Die Schwel
kohle, welche bald selbständige Flöze, bald (meist helle) Einlagerungen in 
normaler Braunkohle bildet, besteht aus Anhäufungen von Harzen in  Ver
bindung m it anderen Bitumenbestandteilen. Eigentümlichkeiten der in  der 
Schwelkohle zu beobachtenden Harzkörper scheinen dem Verf. darauf hin
zudeuten, daß es sich in  ih r nicht um den Zersetzungsrückstand frischen 
Torfes handelt, sondern um einen solchen mehr oder minder fertiger Braun
kohle, in  welcher die Harzkörper bereits bestimmte Veränderungen erlitten 
hatten.

In  jüngster Zeit wurden von verschiedenen Forschern auch in  paläozoi
schen Kohlen Harze in  keineswegs unbedeutender Menge entdeckt. Bisher 
hatte man diese Harze als Umwandlungsprodukte etwa vorhanden gewesener 
Wachse angesehen. Verf. füh rt sie aber auf die zu den Gymnospermen gehörige 
Pflanzengruppe der Cordaiten zurück, welche im  Holzbau und in  der Führung 
von Exkretbehältern sehr àn die Coniferen erinnern. So is t es wahrscheinlich, 
daß der Fusit der Steinkohle aus Cordaitenholz, das wegen seines Harzgehaltes 
besser als andere Materialien erhalten blieb, entstanden ist.

Die instruktiven Abbildungen stellen Mikrotomschnitte von Braun
kohlenhölzern m it tropfenförmigen, halbkugeligen und prismatisch die Par
enchymzellen des Holzes erfüllenden Harzkörpern, sowie Harzkörper in 
oberschlesischer Steinkohle dar. K . A ndrée.

H . Steinbrecher: Z u r  K e n n t n i s  d e r  f o s s i l e n  K o h l e n 
h a r z e .  (Brennstoff-Chemie. 12. 1931. 163—165.)

Bei seinem Studium der Beziehungen zwischen Vorkommen, chemischer 
Natur und Herkunft der fossilen Braunkohlenharze unterschied Verf. die 
Bitumenharze und Retinifce. Unter Bitumenharzen versteht er alle fossilen 
Kohlenharze, welche in  inniger Vermischung m it fossilem Wachs als Braun
kohlenbitumen (Montanwachs, Erdharz) in  der Kohle ziemlich gleichmäßig 
verte ilt sind, während er unter Retiniten diejenigen verstanden wissen w ill, 
welche ohne Wachsbeimengungen in  Form selbständiger Splitterchen und 
Körner bis zu Faustgroße in  die Kohle eingelagert sind. Beide Harzarten 
unterscheiden sich schon durch Farbe und Löslichkeit. Die Bitumenharze 
sind fast ausschließlich dunkelrotbraun und in dünner Schicht k la r durch
sichtig, sie lösen sich leicht in den gebräuchlichsten organischen Lösungs
m itteln. Die Retinite dagegen sind meist gelb bis hellrotbraun, klar durch
sichtig bis milchig getrübt und in  den erwähnten M itte ln gar nicht oder nur 
unvollkommen löslich. Retinite sind stets hart und spröde, während das 
Bitumenharz nach vollständiger Befreiung von Wachs teils harte und spröde,

I I .  1 8  *
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teils klebrige und knetbare Massen darstellt. Beide Gruppen sind übereinstim
mend als Gemische von freien Säuren, Estern, Kohlenwasserstoffen und Resten 
von ätherischen Ölen erkannt worden; doch prägen sich im  einzelnen jene 
Unterschiede im  Vorkommen und physikalischen Verhalten auch in  der che
mischen Natur aus. Diese is t durchaus eine Stütze fü r die Auffassung, daß 
auch die fossilen Bitumenharze vornehmlich aus Harzen von Coniferen ab
geleitet werden müssen, wie auch ein Vergleich m it dem Bernstein zeigt, der 
bezüglich seines Gehaltes an freien Harzsäuren einerseits und an Estern und 
Kohlenwasserstoffen andererseits m it dem Bitumenharze der Oberlausitzer 
Braunkohle vollkommen übereinstimmt. Gewisse quantitative Abweichungen 
könnten bei Annahme des gleichen Urmaterials, z. B. durch verschiedene 
örtliche Verhältnisse und besondere Umstände während der Inkohlung be
w irk t sein. Verf. nim m t an, daß die Retinite schon vor dem Untergange der 
Mutterpflanzen als geformter Harzfluß m it der Atmosphäre in Berührung 
kamen und dadurch in  bestimmter Richtung chemisch verändert und gegen 
weitere Einflüsse, z. B. der Inkohlung, widerstandsfähiger gemacht wurden; 
dagegen soll das Urmaterial der Bitumenharze im  Innern des Pflanzenkörpers, 
also innerhalb der Zellen bezw. der Interzellularräume m it der Vegetation 
untergegangen und in dieser Form vorwiegend nur der Inkohlung ausgesetzt 
gewesen sein, durch die es eben andere Umwandlungen erfuhr, als die zuerst 
genannten Harze. Neuere Untersuchungen verschiedener Autoren haben nun 
ergeben, daß die Annahme von H. P o t o n ié , daß die steinkohlenbildenden 
Pflanzen keine harzführenden Organe enthalten hätten, nicht aufrecht er
halten werden kann und daß auch die Steinkohlen erhebliche Mengen extra
hierbarer Stoffe von Liptobiolith-Charakter enthalten, die nicht erst durch 
den Extraktionsprozeß, z. B. aus den Huminstoffen, entstanden sein können. 
Es darf vielmehr angenommen werden, daß das nicht sapropelitische Bitumen 
der Steinkohlen aus Wachsen und Harzen früherer Pflanzen hervorgegangen 
ist, die im  Gegensatz zu dem Urmaterial des Braunkohlenbitumens durch 
Polymerisation während der langen Zeitdauer der Steinkohlenbildung in einen 
anderen Zustand gebracht wurden. Auch kommt wahrscheinlich eine Um
wandlung speziell der Harzsäuren zu Steinkohlenbitumen m it in Betracht.

K . A ndrée.

Laszlo Zechm eister: A d a t o k  a z  A j k a i t  e g y  h a z a i  
f o s s z i l i s  g y a n t a  I s m e r e t é h e z .  M it deutscher Zusammen
fassung: Zur Kenntnis des A jkaits, eines fossilen Harzes aus Ungarn. (Math, 
u. naturwissenschaftl. Anz. d. Ungarischen Akad. d. Wissensch. 43. 1926. 
332—341.)

Das gelbe bis dunkelbraunrote, durchscheinende Harz bildet mohn- 
bis nußgroße Einschlüsse in der obercretacischen Braunkohle bei A jka, einem 
Dorf im  Kom ita t Veszprim, Bezirk Devecser in  Ungarn. Härte 2J, spez. Gew. 
1,05—1,06, in  dünner Schicht schwach doppeltbrechend, kaum löslich in 
A lkohol und Äther, zu 4% in  Chloroform. A jka it ist asche-, N- und halogen
frei. Säurezahl 0, Verseifungszahl ca. 160. Beim Erhitzen entweicht I I 2S, 
dann ein O-haltiges, S-armes Öl (82 Gewichtsprozent des Harzes), aber keine 
Bernsteinsäure, die auch beim alkalischen Abbau nicht entsteht. Beim Kochen 
m it Salpetersäure werden 6,5% N  aufgenommen (gegen 5,8% beim Bernstein).
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Hellgelbe Stücke enthalten: 80,38% C, 11,00% H, 7,20% 0 , 1,42% S

Dunkle Stücke enthalten: 79,01% C, 9,89% H, 9,61% 0 , 1,49% s

Nach dem S-Gehalt steht A jka it zwischen Bernstein und R etin it (m it 
0 2 %) und T rinkerit und Tasmanit (m it 4—5%). K . A ndrée.

Friedrich  P rockat: A m b e r  m i n i n g  i n  G e r m  a n  y. (En
gineering and Mining World. 1. New York 1930. 150—152. M it 10 Abb.)

In  der kleinen gut illustrierten Arbeit (nur die Insekteninklusen hätten 
durch bessere Objekte wiedergegeben werden sollen) g ibt Verf. ein anschau
liches B ild  über die Gewinnung des Bernsteins im  Tagebau von Palmnicken 
im  Samlande und über seine erste Vorbereitung zur weiteren technischen 
Verwertung. K . A ndrée.

Eduard S tu rm : S c h w a r z o r t  ( K  u r i s c h e  N e h r u n g ,  
M e m e l g e b i e t ) .  (E bert ’s Reallexikon der Vorgeschichte. 11 1928' 
373—379. M it Taf. 119—120.)

Schwarzort, der wichtigste Fundort ostbaltischen Bernsteinschmuckes 
der jüngeren Steinzeit, liegt auf der Kurischen Nehrung, 20 km  von deren 
Nordspitze entfernt, am Ufer des Kurischen Haffs. Der Bernsteinschmuck ist 
m it den ersten Stücken in  den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts bei der 
Ausbaggerung der Fahrrinne vor Schwarzort vom Grunde des Kurischen 
Haffs gewonnen worden, und bei der systematischen Abbaggerung der Lager
stätte in den Jahren 1880/1882 wurden insgesamt 434 Stücke gesammelt, 
welche die Grundlage der K iEBs’schen Arbeit „D er Bernsteinschmuck der 
Steinzeit , 1882, bildeten. Die Funde liegen z. T. in  der Bernsteinsammlung 
der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr., z. T. in  der Sammlung der Bern
steinwerke Königsberg i. Pr., einer Abteilung der Preußischen Bergwerks- und 
Hütten-A. G., sowie eine kleinere Anzahl im  Prussia-Museum und in  der Vor
geschichtlichen Abteilung der Staatlichen Museen in  Berlin. Die im  Privat
besitz von Professor K lebs gebliebenen Stücke sind seinerzeit m it dessen 
ganzer Sammlung in  den Besitz der Bernsteinsammlung der Albertus-Uni- 
versität übergegangen. Der Verbleib einer schönen, nach New York gelangten 
Privatsammlung ist nicht bekannt.

Die Schwarzorter Bernsteinlagerstätte, etwa 650 m vom Haffufer der 
Nehrung entfernt, befindet sich in  Haffsandablagerungen, und die Artefakte 
lagen hier nesterweise unter einer sterilen Sanddecke von 2—4 m Stärke, 
zusammen m it rohem Bernstein, sog. Sprockholz und anderen Stoffen. Es 
dürfte sicher sein, daß das Material dieser Lagerstätte aus dem Ursprungs
lager fortgeschwemmt wurde, und letzteres kann nur an einer Küste gelegen 
haben. Es bleibt daher, wie Verf. meint, die einzige Möglichkeit, daß „d ie 
Bernstein-Artefakte von irgendeiner Stelle des Haffufers unter unbekannten 
Umständen ausgespült und auf dem Boden des Haffs zusammen m it Roh- 
Bernstein abgelagert worden sind. Dabei kann die primäre Lagerstätte von 
der sekundären bei Schwarzort nicht allzu fern gelegen haben, weil die Gegen
stände vom Wasser durchaus nicht abgeschliffen sind. In  Betracht kommen 
zunächst die Nehrung selbst und das östliche Ufer des Haffes bei Prökuls“ .
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Bei diesem Ort liegt eine ebenfalls früher ziemlich reiche Bernstein-Lagerstätte, 
aber in  Ostseesanden, und ist wohl eine besondere Bernsteinanreicherung 
längs eines Punktes der alten Küste, welche ehemals von der damals nörd
licher gelegenen Nordküste des Samlandes über Sarkau und Kossitten, sowie 
die Windenburger Ecke nach Prökuls sich hinzog, als die Nehrung selbst sich 
noch nicht vollständig ausgebildet hatte, jedenfalls, soweit das Stück Ros
sitten—Memel in  Frage kommt. Da auch bei Prökuls einige vergleichbare 
Artefakte gefunden wurden, besteht nach Ansicht des Referenten doch die 
Möglichkeit, daß auch die Schwarzorter Fundstücke, ebenso wie das ganze 
Schwarzorter Bernsteinlager auf eine ehemalige Ansammlung von Bernstein 
in  Strandbildungen der Ostsee zurückgeführt werden können, welche nach
träglich nach Bildung des Haffs durch das Fertigwerden der Nehrung von 
Haffsanden überdeckt wurde, und man könnte sehr wohl denken, daß die 
Erzeugungsstätte der Artefakte nicht in  der heutigen Umrandung des Haffs, 
sondern an der in  früherer Zeit weiter nach N  liegenden Nordküste des Sam
landes zu suchen wäre, woselbst die Steinzeit-Bevölkerung die beste Gelegen
heit hatte, Bernstein zu sammeln und sicher, wie verschiedene Gräberfunde 
zeigen, auch zu verarbeiten. Denn es muß berücksichtigt werden, daß die 
Küste des Samlandes unter dem Angriff des Meeres zurückweicht, zurzeit 
jährlich im  Durchschnitt etwa | — J m, so daß vor etwa 4000 Jahren die 
Nordküste bei Annahme der kleineren Zahl 2 km  weiter nördlich gelegen haben 
müßte, als heute. Es wäre daher nur natürlich, anzunehmen, daß die Arte
fakte an der Bernsteinküste selbst hergestellt wurden und infolge der Zer
störung der Wohnstätten der Bernsteinschnitzer durch die Küstenversetzung 
und den Küstenstrom der ehemaligen Küste entlang verfrachtet sind. Daß 
die Stücke keine größere Abnutzung zeigen, braucht bei dieser Annahme 
nicht zu stören, da der Bernstein in  der See in der Regel eingewickelt in  See
tang transportiert wird, wodurch er, zumal bei seinem geringen spezifischen 
Gewicht, einen Schutz gegen Abreibung erfährt. Wenn, wie Verf. anführt, im  
Jahre 1925 ein Fund von vergleichbaren Bernsteinschmucksachen (ein 
Knopf m it V-Bohrung, das Fragment eines Ringes und ein kegelförmiger An
hänger) bei Dubbeln, westlich Dünamünde an der Küste des Rigaschen Meer
busens, aus Seetang geborgen wurde (die Stücke liegen im  Lettischen Staats
museum in  Riga), so zeigt dieses, wie weit ein solcher Transport im  Seetang 
ohne wesentliche Beschädigungen vor sich gehen kann.

Die Bernstein-Artefakte von Schwarzort werden vom Verf. noch m it 
einer ganzen Reihe von prähistorischen Grabfunden verglichen und ergeben 
m it ziemlicher Sicherheit ihre Datierung in  die I I I .  Periode von Montelius. 
Ihre Bedeutung fü r den Prähistoriker liegt vor allem darin, daß sie zur A uf
stellung eines ostbaltischen Kunstkreises führten, dessen Zentrum, mög
licherweise auch Ursprungsort an der Samländischen Bernsteinküste lag. 
Diese Kunstregion charakterisieren u. a. die plastischen Arbeiten, sowohl 
Menschen- wie Tierdarstellungen. Es ist das ein Nach- und Weiterleben der 
«pipaläolithischen Kunst der Jäger und Fischer. K . Andrée.

K . Lehm ann: Ha r z  V o r k o mme n  in  w e s tfä lis c h e n  K o h le n 
f l özen.  („G lückauf“ . Jg. 66. 1930. 1367—1368. M it 2 Abbildungen.)
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. E ‘ H offmann hat in Gasflammkohlenflözen der Zeche Brassert eigen
artige Harzvorkommen festgestellt, welche in  der vorliegenden Arbeit genauer 
untersucht werden. Das Harz is t ziemlich häufig zu finden und t r i t t  meist 
in  Linsen von mehreren Millimetern Dicke und einer seitlichen Erstreckung 
von wenigen Zentimetern bis zu mehreren Dezimetern auf. Es sind Linsen 
bis zu 1 m Ausdehnung beobachtet worden. Das Harz ist tombakbraun, 
leicht zerreiblich und im  Bruch stengelig und blätterig. Als benachbarte 
petrographische Bestandteile können sowohl Mattkohle als auch Glanz- und 
Faserkohle auftreten. Als Durchschnitt werden 86 % flüchtige Bestandteile 
und 0,1 %  Asche im  Harz angegeben. Das Harz hat offenbar seit der Bildung 
durch Inkohlung und andere Umstände wesentliche Beeinflussung und Um
änderung erfahren. U. d. M. sieht man im  Reliefbild in  der größtenteils gleich
artigen Harzmasse eigenartige schlierenförmige Bildungen, welche vielleicht 
auf kolloidchemische Vorgänge hinweisen. Es besteht die Möglichkeit, daß 
das Harz prim är zwischen den übrigen Moorbestandteilen abgesetzt worden 
ist, nachdem es etwa nach der Verwundung einer carbonischen Pflanze aus
geflossen war. Dieses ist jedoch weniger wahrscheinlich als die Annahme, 
daß sich in  den heutigen Harzschnüren die ursprünglich in  den einzelnen 
Pflanzen vorhanden gewesenen Harzbestandteile gesammelt haben, und zwar 
entweder in  der Form, daß sich die kolloidalen Harze von den übrigen Kolloiden 
getrennt ausschieden, oder aber, daß eine Wanderung der ursprünglich in 
den Pflanzen fein verstreuten Harzteilchen zu den heutigen Fundstellen 
während oder nach der Flözverfestigung stattfand.

Das Harz hat einen sehr niedrigen Zersetzungs- und Zündpunkt und be
s itz t außerordentlich hohen Gehalt an flüchtigen Bestandteilen. Daraus kann 
man schließen, daß die Flöztemperaturen wenigstens an den Stellen, wo Harz 
au ftr itt, zu irgendwelchen geologischen Zeiten infolge von Auflagerungs
druck [als wichtiger wäre wohl das Ansteigen der Geoisothermen bei Fort
dauer der Sedimentation unter gleichzeitiger Absenkung anzusehen! Ref.] 
oder tektonischer Beanspruchung sich nicht in dem Maße erhöht haben können, 
wie es verschiedene Forscher annehmen. Bei einer Temperatur von über 
325° C, welche fü r die Umwandlung der Braunkohle in Steinkohle angenommen 
wird, müßte das Harz langst verschwunden sein, da kein Wiederabsatz durch 
Sublimation stattfindet. So sind derartige Harzvorkommen wichtig fü r die 
Aufklärung der Umstände der Kohlenbildung. Des weiteren aber läßt sich 
da manche Flöze besonders stark harzführend sind, diese Erscheinung vie l
leicht auch zur Flözgleichstellung mitbenutzen. Dabei is t zu beachten, daß 
das Vorhandensein von Harz das Ergebnis chemischer Analysen stark be
einflussen kann, da es den Gehalt an flüchtigen Bestandteilen erhöht. Diese 
Tatsache erklärt vielleicht manchen Widerspruch in  chemischen Analysen 
von Gas- und Gasflammkohlenflözen. K . Andrée

W a lth e r  B ern t: D e r B e rn s te in  in  der N ordsee. (Natur und 
Museum. 58. 1928. 302—306. M it 1 Abb.)

Verf. geht aus von den Berichten des Pytheas, der um das Jahr 300 v. Chr. 
von Marseille aus als Forscher und in Verfolgung von Handelsinteressen das 
Nordseegebiet fü r die römische W elt gewissermaßen neu entdeckte, und
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berichtet weiterhin auch über die Äußerungen, welche Plinius der Jüngere 
über den Bernstein und seine Schätzung im  alten Rom getan hat. Allerdings 
is t es keineswegs sicher, daß alles das, was Verf., wenn auch m it Vorbehalten, 
auf den Nordseebernstein bezieht, w irklich in  dieser Richtung zu deuten ist. 
Die Reise eines römischen Ritters, die dieser von der Römerstadt Carnuntum 
bei Wien aus zu den Fundstellen des Bernsteins unternahm und deren Ertrag 
zum Ausschmücken der großen Spiele des Kaisers Nero benutzt wurde, is t 
wohl sicher nach dem Samlande und nicht nach der Nordsee ausgeführt 
worden. Dagegen is t das, was Pytheas und Plinius über die „Bernsteininseln“  
berichten, und was sich einerseits auf die Insel Borkum, andererseits auf 
Helgoland, das vor 2000 Jahren allerdings einen wesentlich größeren Umfang 
hatte, als heute, bezieht, von Interesse. Andere der erwähnten Aussagen 
beziehen sich auf den Bernstein überhaupt, ohne Rücksicht auf seine Herkunft, 
so seine Verwendung als Räucherwerk, so die Herstellung künstlicher Inklusen- 
Verfälschungen, die künstliche Färbung des Bernsteins, seine Eignung als 
Am ulett und Sympathie-Heilmittel.

Daß die Nordsee auf Helgoland, den Inseln und Halligen längs der schles- 
wigschen Küste und auch auf den Inseln von Borkum bis Wangeroog Bernstein 
noch heute auswirft, ist altbekannt. Wenn aber Verf. angibt, daß der Nordsee
bernstein im  Gegensatz zu dem der Ostsee selten eine dickere Verwitterungs
kruste habe, da ihn das Wasser vor der E inwirkung der L u ft bewahre, so 
vergißt er dabei, der Abreibung in  der Brandung zu gedenken, welcher auch 
eine Bedeutung fü r diese Tatsache zukommt. K . A ndrée.

W a lth e r  F ischer: V on  dem  be i S chm iedebe rg  im  sächs ischen 
K u r -K re is  in  dem  J a h re  1731— 1733 gegrabenen B e rn s te in . 
(Sitz.-Ber. und Abh. der Naturw. Ges. Isis in  Dresden. Jahrg. 1929. [Dresden
1930.] 33—47. M it 4 Abb.)

Unter wörtlichem Abdruck einer Reihe diesbezüglicher alter Akten 
äußert sich Verf. über die zur Zeit Augusts des Starken in der Umgebung 
von Schmiedeberg, unweit Torgau, ausgeübte Gewinnung von Bernstein 
und knüpft einige Bemerkungen geologischer A r t  an, die sich hauptsächlich 
auf die Frage beziehen, ob das dortige Bernsteinvorkommen, von dem Proben 
nicht mehr vorliegen, eine Scholle im  D iluvium  darstellt, oder welcher A rt 
es sonst sein mag. Verf. betont besonders, daß der meiste Bernstein offenbar 
in  Tonen und nur vereinzelt in  den Geschiebesanden gefunden sei, was gewisse 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Deutung des Bernsteins als Diluvialgeschiebe 
m it sich bringe, wozu allerdings zu sagen wäre, daß es doch durchaus unsicher 
sein muß, was die alten Akten aus dem ersten D ritte l des 18. Jahrhunderts 
unter „T on “  verstanden haben. Wenn übrigens berichtet wird, daß schon 
nach 1§ Jahren das Graben des Bernsteins bei Schmiedeberg aufgehört hat, 
so is t die seinerzeitige Freude der Sachsen, das Bernsteinmonopol Preußens 
durchbrochen zu haben, nur von kurzer Dauer gewesen. K . A ndrée.

H . Seger: D e r B e rn s te in fu n d  vo n  H a r t l ie b  b e i B res lau . 
(Altschlesien. M itt. des Schles. Altertumsvereins und der Arbeitsgemeinschaft 
fü r oberschlesische Ur- und Frühgeschichte. Herausgeg. von H ans Seger. 
3. Heft 2/3. Breslau 1931. 171— 184. M it 4 Textabb. u. Taf. X I.)
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Im  Frühjahr 1906 wurde zwischen den Dörfern Hartlieb und Oltaschin 
bei Gelegenheit der Anlage des neuen Rennplatzes von Breslau und des Baues 
einer neuen Haltestelle an der Bahnstrecke Breslau— Koberwitz eine Aus
schachtung durchgeführt, in  welcher nach Abdeckung der Ackerkrume in 
der darunter befindlichen Kiesschicht eine gewaltige Menge Rohbernsteins 
gefunden wurde. Das Gewicht wurde auf 8— 10 Zentner geschätzt; es soll 
später auf rund 12 Zentner erm itte lt worden sein. Eine Auswahl der größeren 
und die m it Abdrücken versehenen Stücke wurden auf bewahrt; die Haupt
masse, aus Brocken und sog. Firnis bestehend, wurde zu industriellen Zwecken 
verkauft. Zunächst herrschte der Eindruck vor, daß die Ablagerung natür
lichen diluvialen Ursprungs sei, da Bernstein bekanntlich in  Schlesien und 
besonders in  der Gegend von Breslau häufig als Geschiebe angetroffen wird. 
Für diese Ansicht konnte auch sprechen, daß die Bernsteinstücke sich über 
einen weit größeren Raum verteilten, als sie fü r sich allein beansprucht haben 
würden. Es gab darin Stellen, die beinahe frei davon waren, und es schien, 
daß sie an der Peripherie dünner gesät waren. Man mußte die Bernsteinstücke 
aus dem lehmigen Sand und Kies ausklauben wie die Kartoffeln, die kleineren 
sogar aussieben. Demnach fehlten fü r eine Vergrabung durch Menschenhand 
jegliche Anzeichen. Auch war zu bedenken, daß der weitaus größte Teil 
des gefundenen Bernsteins wegen seiner geringen Größe fü r die Verarbeitung 
in  der Vorzeit ungeeignet erschien, und daß zwar aus Norddeutschland und 
Dänemark nicht wenige prähistorische Bernsteinniederlagen bekannt waren, 
daß es sich aber dabei fast immer um bearbeiteten Bernstein handelt, während 
größere Depots von bloßem Rohbernstein in  der Fachliteratur damals kaum 
erwähnt waren. Gegenüber dieser in  mehreren Zeitungsberichten zum Aus
druck gekommenen Auffassung sprach sich in  einem A rtike l der „Schlesischen 
Zeitung“  vom 16. Juni 1906 Professor Gü r ic ii aus und kam zu dem Schluß, 
daß ebenso wie bei dem merkwürdigen Granatkristallfund auf der Breslauer 
Dominsel vom Jahre 1886 auch die Aufspeicherung des Hartlieber Bernsteins 
durch Menschenhand erfolgt sein müsse. Auch Pa u l  D ahms  hat in  einem 
unter dem 14. X I.  1914 erstatteten Gutachten den Fund fü r ein Werk von 
Menschenhand erklärt. Der speziellen Deutung des bernsteinerfüllten Schachtes 
als normale Vorratsgrube möchte Verf. nun zwar nicht beipflichten, sondern 
hä lt die Fundgrube fü r das Produkt einer einmaligen Vergrabung, fü r ein 
aus Furcht vor Beraubung angelegtes Versteck. Nach ihm  war der Bernstein 
vermutlich fü r den Transport in  Ledersäcken verpackt, die vom Besitzer an
gesichts drohender Gefahr in  einem eilig aufgewühlten Loch verscharrt worden 
sind. „V ie lle icht hat man, um die Entdeckung zu erschweren, den Schacht 
absichtlich schräg abwärts und ungewöhnlich tie f geführt und die ver
schiedenen Lagen durch eingestreute Zwischenschichten von Erde getrennt. 
Nachdem dann die schützenden Hüllen vermodert waren, verteilte sich ih r 
Inha lt unter dem Druck der darüber lastenden Erdmassen in  dem das Loch 
ausfüllenden lockeren Boden. A uf diese Weise läßt sich der Befund einiger
maßen befriedigend erklären.“  Bezüglich des Alters dieses Depotfundes 
zieht Verf. nur einen Steinwurf weit entfernte Wohn- und Abfallgruben, 
sowie zwei Vorratskeller aus der früheren Bronzezeit heran und schließt 
daran äußerst interessante Ausführungen über den prähistorischen Bernstein
handel, welche hier ausführlicher wiedergegeben seien.
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Bernstein ist eine länderverbindende Handelsware, und wenigstens in 
so gewaltiger Menge kann er nur auf dem Wege des Imports nach Schlesien 
gelangt sein. Diese Menge setzt außerdem ein natürliches Vorkommen von 
unbegrenzter Ergiebigkeit voraus. Es liegt auf der Hand, daß dieser Bedingung 
einzig und allein das Hauptgebiet der Bernsteingewinnung, die samländische 
Küste, genügt. Stimmt also die angegebene Datierung, so ist dam it auch das 
hohe A lter des baltischen Bernsteinhandels bewiesen, nicht etwa bloß fü r 
Ostdeutschland und Polen, sondern ganz allgemein. Denn es wäre verfehlt, 
hier eine Grenze ziehen zu wollen. Geradeso wie in  Schlesien ist in  Böhmen 
das frühe Bronzealter der an Bernsteinschmuck reichste Abschnitt des A lte r
tums. Halsketten m it nahezu 100 Perlen sind in den Frauengräbern der 
Aunjetitzer Friedhöfe nichts Außergewöhnliches. Die beiden Länder bilden 
in  dieser Zeit eine kulturelle Einheit, sie tauschten ihre Waren aus, und sie 
haben sicher auch eine gemeinsame Bezugsquelle fü r ihren Rohbernstein 
gehabt. Ja, man möchte glauben, daß der auffallende Reichtum der Zwischen
gebiete an Bronze und anderen Erzeugnissen der Aunjetitzer K u ltu r eben auf 
dem Durchgangsverkehr m it dem „Gold des Nordens“  beruhte. Dank seines 
Zinnbergbaus war Böhmen damals das Zentrum eines ausgebreiteten Handels, 
der seine Fühler nach allen Seiten, auch nach Südeuropa, ausstreckte. Es is t 
nicht einzusehen, warum der über Schlesien eingeführte baltische Bernstein 
von diesem Handel ausgeschlossen gewesen sein sollte. Dazu steht aber die 
von Olsjiaüsen  begründete und seitdem allgemein angenommene Theorie 
des vorgeschichtlichen Bernsteinhandels in schroffem Widerspruch. Nach 
ih r wäre der baltische Bernstein erst seit der Römischen Kaiserzeit in  Süd
europa bekannt und das Samland die Hauptquelle fü r den Bernsteinhandel 
geworden. Vorher sei der größte Teil des Bernsteins von der Westküste 
Schleswig-Holsteins und Jütlands gekommen, der Weg die Elbe aufwärts 
nach Böhmen, von da durch das spätere Noricum, vielleicht auch zur Um
gehung der Alpen durch Pannonien, bis ans Adriatische Meer gegangen. Auch 
wenn man m it M o n telius  den Wechsel des Weges nicht erst in  die Römische 
Kaiserzeit, sondern schon in  die M itte des letzten Jahrtausends v. Chr. verlegt, 
bleibt die Datierung des Hartlieber Bernsteinschatzes in das frühe Bronze
zeitalter dam it unvereinbar, man müßte dann annehmen, daß Böhmen von 
beiden Wegen und beiden Bezugsquellen Gebrauch gemacht hätte. Wahr
scheinlich ist das nicht, und man kann als Gegengrund anführen, daß in  Mähren 
der Bernstein bis auf eine einzige Perle vollkommen fehlt. Die E infuhr von 
NW  her mochte sehr wohl an der Elbquelle und der schwach besiedelten 
Mährischen Landhöhe haltmachen. Schwer begreiflich wäre es dagegen, 
wenn ein von der ostpreußischen Küste kommender Handelsweg Oberschlesien 
und Mähren ganz beiseite gelassen hätte, obwohl sie die direkte Verbindung 
m it dem S darstellten und in den Tagen des römischen Welthandels tatsächlich 
den Hauptverkehr aufgenommen haben. Freilich bereitet auch die Ols- 
HAUSEN’sche Theorie gewisse Schwierigkeiten: die vielen Bernsteinbeigaben 
in  den frühbronzezeitlichen schlesischen Gräbern wären folgerichtig, so seltsam 
uns das anmutet, als böhmischer Im port zu betrachten. Diesen Schluß hat 
denn auch J. M. de  N avarro  in  seiner Arbeit über den prähistorischen Bern
steinhandel 1925 gezogen.
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Zum Schluß seiner wichtigen Arbeit füh rt Verf. dann noch weitere Schatz
funde von unbearbeitetem Bernstein an, welche ihm  L a  B au m e  und Gaerte  
m itgeteilt haben (so fast einen Scheffel Succinit unter einem großen Granit
block auf dem Gute Georgenswalde, Kreis Fischhausen, an der samländischen 
Nordküste, einen Fund, der schon 1867 beschrieben wurde; ferner ein Ton
gefäß m it 9 kg Rohbernstein, das im  Mai 1900 in  Zipplau, Kreis Danziger Höhe, 
gefunden wurde; schließlich einen Fund von 3 Zentner Bernstein bei Ley- 
suhnen, Kreis Heiligenbeil). K . A ndrée.

Läszlö Zechm eister und V era  V rabély  : Ü b e r  T e l e g d i t ,  
e i n  f o s s i l e s  H a r z  a u s  S i e b e n b ü r g e n .  (CB1. Min. 1927. A. 
287—290.)

Die Verf. untersuchten, nachdem sie unlängst das Harzmineral A jka it 
aus der ungarischen Oberkreide beschrieben hatten, ein zweites fossiles Harz, 
welches ebenfalls der Gosauformation angehört und bei Szäszcsör (Kom ita t 
Szeben) in Siebenbürgen nur spärlich gefunden w ird und in der L ite ratur 
gelegentlich unter der Bezeichnung „Succinit“  erwähnt wurde, dessen Iden
t i tä t  m it Bernstein aber nicht in Frage kommt. Das Harz ähnelt vielmehr 
dem Harz von Ajka, das in bezug auf den Schwefelgehalt zwischen R etin it— 
Succinit einerseits und T rinkerit—Tasmanit anderseits steht. Das Harz stammt 
aus den auf kristallinen Schiefern abgelagerten Schichten der Oberkreide, 
und zwar aus den tieferliegenden Teilen derselben, welche unbedeutende 
Linsen von Kohle und verkohlte Baumstämme enthalten.

Der Telegdit bildet honiggelbe bis gelbbraune, kolophoniumähnliche, 
amorphe, sehr spröde Stücke von 1—2 cm Durchmesser bis zu Nußgröße. 
Gepulvert erscheint er blaßgelb. E r w ird beim Reiben negativ elektrisch. 
Spez. Gew. =  1,09 (Pyknometer). Härte 2 | (Mohs.). Lichtbrechungsvermögen 
nD =  1,5416 (bestimmt von Fri. M. V e n d l  am Totalrefraktometer nach 
A b b é -P u lf r ic h -Zeiss). Beide Daten gelten auch fü r A jka it (Härte 2-J, n{,8 =  
1,5412).

Das Harz besitzt keinen scharfen Schmelzpunkt. Beim Erhitzen ent
w ickelt es Schwefelwasserstoff in  Strömen. Über 300° fä rb t sich die erweichte 
Masse dunkel, und zwischen 360—400° destilliert ein eigentümlich durch
dringend riechendes 01 ab. Im  Gegensatz zu Succinit erscheinen dabei aber 
keine Kristalle von Bernsteinsäure, die w ir bei einem Kontrollversuch in der 
gleichen Apparatur leicht erhielten.

Die Löslichkeit is t größer als die von A jka it. Von siedendem abs. Alkohol 
werden rund 27%, von Äther 33%, von Chloroform 63% der Substanz auf
genommen. Epichlorhydrin und Cajeputöl sind fast ohne Einwirkung.

Die Zusammensetzung des Telegdits von Siebenbürgen ist folgende: 
76,93% C, 10,17% H, 11,17% 0 , 1,73% S, 0% Asche.

In  einer Tabelle vergleicht Verf., geordnet nach dem Schwefelgehalt, die 
chemische Zusammensetzung folgender fossiler Harze: Walchowit, Retinit, 
Gcdanit, Succinit, Cedarit, A jka it, Telegdit, Trinkerit, Tasmanit.

K . A ndrée.
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W a lth e r F ischer: D a s  e h e m a l i g e  B e r n s t e i n k a b i n e t t  
i m  D r e s d n e r  Z w i n g e r .  (Wissenschaft! Beilage d. Dresdner Anzeigers.
9. Jg. Nr. 44 v. 8. Nov. 1982. 175—176.)

Die zwischen 1728 und 1730 eingerichtete Sammlung, über welche außer 
einigen kurzen Notizen des Verf.’s in  den Sitzungsberichten der Naturwissen
schaftlichen Gesellschaft „Is is “ , Dresden 1929, kaum etwas Zusammenfassen
des veröffentlicht worden ist, ist wohl die vollständigste und berühmteste Bern
steinsammlung überhaupt gewesen, die in dieser alle Seiten des Bernsteins 
berücksichtigenden Weise je existiert hat. Ih r W ert lag einerseits in  den 
Kunst- und kunstgewerblichen Gegenständen, welche noch heute im  Dresdner 
„Grünen Gewölbe“  die Bewunderung des Beschauers erwecken, zum anderen 
in  den zahlreichen Inklusen, welche zuerst von N a th a n a ë l  Se n d e l  1742 
und später (1830 und 1845) von G. C. B e r en d t  untersucht wurden. Einen 
besonderen Auftrieb bekamen die Bestrebungen zur weiteren Ausgestaltung 
dieses Bernsteinkabinetts durch die allerdings nur ephemeren Bernsteinfunde 
in der Umgebung von Schmiedeberg bei Torgau (siehe das Beferat S. 280). 
Damals wurden zahlreiche private Bernsteinsammlungen angekauft, u a. 
manches Material aus dem Besitz von N a th a n a ë l  Se n d e l , der als Kgl. Poln. 
Medikus und ordentl. Physiker zu Elbing wirkte, und dessen große Bernstein
arbeit noch heute unsere Bewunderung erregt. Manche Stücke des ehemaligen 
Bernsteinkabinetts sind zwar im  Laufe der Zeit in  Verlust geraten, ein Teil 
is t beim Brande des Zwingers im  Mai 1849 verloren gegangen. Die natur
wissenschaftlichen Teile der Sammlung gehören je tz t der im  Zwinger unter
gebrachten Mineraliensammlung, während die Kunstschätze, wie gesagt, ins 
„Grüne Gewölbe“  kamen, wo sie sich seit 1789 befinden. K . A ndrée.

F. W . F re ih err von Bissing: S t u d i e n  z u r  ä l t e s t e n  K u l t u r  
I t a l i e n s .  I I .  E t r u s k i s c h e  S k a r a b ä e n  u n d  S k a r a b ä o i d e  
a u s  B e r n s t e i n .  („S tud i Etruschi“ . 5. Comitato permanente per TEtruria
[Centro d i A lt i Studi dell’ Ente Fascista d i cultura Firenze]. 49_69. M it
Taf. I I — IV.)

Die Untersuchung des bekannten Verf.’s hat ergeben, daß die Mehrzahl 
der etruskischen Bernstein-Skarabäen aus Vetulonia kommt, während an 
Orten, wie Ancona oder im  Gebiet von Bologna, wo an sich reichliche Bern
steinfunde gemacht werden, Skarabäen und Skarabäoide fehlen. Ornamentik 
und Technik dieser Skarabäen stimmen m it der Technik der übrigen Bern
steinfunde und der Ornamentik gleichzeitiger etruskischer Metallgeräte über
ein. Auch die nahe Parallele des im  Circulo del Tridente gefundenen Bern
steinaffen m it Bronzeäffchen aus Vetulonia unterstreicht den Zusammenhang 
der dortigen Bernsteinarbeiten m it den Metallarbeiten, wie Gleichartiges bis
her weder an anderen italienischen Fundstellen, noch außerhalb Italiens, 
etwa in  Ägypten, wo auch Bernsteinarbeiten Vorkommen, noch in  K le in
asien und Syrien nachweisbar ist. Verf. äußert die Vermutung, daß das am 
Tyrrhenischen Meer gelegene Vetulonia nicht nur das Zentrum der Fabrika
tion der Bernsteinskarabäen und -skarabäoide, sondern der damaligen künst
lerischen Bernsteinbearbeitung überhaupt gewesen ist. Eine sichere Entschei
dung, ob der benutzte Bernstein sizilischer, also Simetit, oder baltischer,
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also Succinit, ist, konnte nicht getroffen werden, da die zur Analyse zur Ver
fügung stehenden Proben zu geringfügig hierzu waren. Simetit konnte auf 
dem nächsten Wege nach Vetulonia gelangt sein, und das späte Auftreten 
des Bernsteins in  Sardinien (nicht vor der frühen Eisenzeit) würde damit 
gut vereinbar sein. Stammt der Bernstein aber von der Ostsee, dann käme 
von den von J. M. d e  N avarro  geschilderten Wegen des Bernsteinhandels am 
ehesten der zweite, von Jütland über den Rhein durch die Schweiz, in  Be
tracht. K . Andrée.

J. M . de N a v a rro : P r e l l  i s t o r i c  r o u t e s  b e t w e e n  N o r 
t h e r n  E u r o p e  a n d  I t a l y  d e f i n e d  b y  t h e  a m b e r  t r a d e .  
(The Geographical Journ. 66. 1925. 481—503. [Diskussion 503—507.] M it 
3 Kärtchen im  Text u. 2 Karten [„Bronze Age Amber Finds“  und „E a rly  
Iron Amber Finds in  Central Europe“ .] 1 : 3 500 000 auf Taf.)

Verf. hat sich in  seiner sehr sorgfältigen A rbe it bemüht, die transkonti
nentalen Handelswege des Bernsteins in  vorgeschichtlicher Zeit fü r Zentral
europa nachzuweisen. Seine Ausführungen, welche durch Verbreitungskarten 
der prähistorischen Bernstein-Artefakte in Europa während der Bronzezeit 
und während der frühen Eisenzeit begleitet werden, gipfeln in  einem Kärtchen, 
welches drei verschiedene Handelswege auseinanderhält:

1. Die zentral gelegenen Routen, welche von der westlichen Küste der 
Cimbrischen Halbinsel ausgehen, elbeaufwärts bis zur Saalemündung sich 
verfolgen lassen und sich dann gabeln; der eine Ast läßt sich weiter elbeauf
wärts bis nach Zentralböhmen verfolgen und von da gegen Passau und Linz. 
Von Passau aus füh rt der Weg innaufwärts und dann über den Brennerpaß nach 
Oberitalien. Der zweite Ast dieser zentralen Routen geht saaleaufwärts und 
über M ittelfranken an die Donau, etwa bei Kehlheim, um sich einerseits 
donauaufwärts zu wenden und andererseits donauabwärts zu gehen, um sich 
bei Passau m it dem vorgenannten zu vereinigen. Diese zentralen Handels
wege öffneten sich nach den Erm ittlungen des Verf.’s in der frühen Bronze
zeit.

2. Die westlichen Routen, die in  der m ittleren Bronzezeit eröffnet wur
den, nahmen ebenfalls ihren Ausgangspunkt an der Westküste der cimbrischen 
Halbinsel, folgten der Unterelbe und der Saale, um von dieser quer durch 
Thüringen und Hessen in das Mündungsgebiet des Mains hinüberzugehen 
und sich weiter rhein- und neckaraufwärts fortzusetzen. Der rheinaufwärts 
gerichtete Ast scheint im  Aaretal bis nach dem Neuenburger See im  Schweizer 
Jura sich fortgesetzt zu haben und dürfte weiterhin wohl rhoneabwärts in 
das Mittelmeergebiet eingemündet sein.

3. Die östlichen Routen, fü r welche Verf. die Öffnung in die frühe Eisen
zeit ansetzt. Diese hatten ihren Ursprung im  Mündungsgebiet der Weichsel 
und bezogen den Bernstein somit geologisch gesprochen aus erster Hand, 
während die früheren Handelswege sich auf den aus sekundären Lagerstätten 
stammenden Nordseebernstein bezogen. Der östliche Handelsweg ging vom 
Weichselknie zwischen Thorn und Bromberg über das Posensche nach Nieder
schlesien, über den Glatzer Talkessel in  das Gebiet der March (m it einer west
lichen Variante), querte etwas östlich des heutigen Wien an der Marchmün-
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düng bei dem alten Carnuntum die Donau, um dann über die Pässe der Ost
alpen und den Karst die Adria zu erreichen.

Die Arbeit bietet zweifellos einen ausgezeichneten neuen Ausgangspunkt 
fü r die weiteren Forschungen auf dem Gebiete des prähistorischen Bernstein
handels in Zentraleuropa. K . A ndrée.

G runow : B e r n s t e i n  i n  d e r  T e c h n i  k. (Zs. d. Ver. Deutsch. 
Ingenieure. 74. Nr. 26 v. 21. Juni 1930. 879.)

Durch trockene Destillation des Bernsteins bleibt nach Entweichen der 
flüchtigen Bestandteile (Ö l und Säure) als Haupterzeugnis der geschmolzene 
Bernstein zurück, der sich vom Rohbernstein wesentlich dadurch unterschei
det, daß er in vielen Lösungsmitteln löslich is t und zur Lackbereitung benutzt 
werden kann. E r is t gegenüber anderen Hartharzen durch niedrige Säurezahl, 
große Härte und vorzügliche elektrische Isolierfähigkeit gekennzeichnet. Die 
daraus hergestellten Lacke benutzt man in  Deutschland und den Nachbar
ländern in großem Umfange, nämlich als Fußboden- und Schiffsbodenlacke. 
Außerdem w ird der geschmolzene Bernstein in der Isolierstoff- und Wachs
tuchherstellung verwendet.

Das Bernsteinöl w ird teilweise ebenfalls in der Lackfabrikation benutzt; 
ferner dient es als Holzkonservierungsinittel, Pflanzenschutzmittel zur Be
kämpfung von Baumschädlingen, Kernöl für Eisengießereien, Schaumerzeuger 
fü r die Schwimmaufbereitung von Steinkohlen und Erzen; auch findet es zur 
Erzeugung von Seife und Badesalz und in  der Medizin Anwendung.

Die Bernsteinsäure w ird gleichfalls zur Herstellung verschiedener Arznei- 
und Desinfektionsmittel benutzt; hauptsächlich aber verwendet man sie zur 
Herstellung der Rhodaminfarben fü r die Baumwoll- und Seidenfärberei. 
Neuerdings ist die Bernsteinsäure auch als einer der Rohstoffe zur Herstellung 
der Glyptalharze in  Amerika bekannt geworden.

Über die weiteren Angaben des Verf.’s hinsichtlich der guten Isolier
fähigkeit des Preßbernsteins w ird in den Referaten über die Arbeiten von 
Pfestorf (s. S. 287 u. f.) berichtet. Preßbernstein w ird neuerdings wegen seiner 
Unempfindlichkeit gegen chemische Einflüsse, insbesondere seitens Alkalien 
und Flußsäure, m it Vorteil zur Herstellung von Laboratoriumsgeräten ver
wendet. Wegen seiner günstigen Eigenschaften hinsichtlich seiner Benetz
barkeit verwendet man Preßbernstein neuerdings auch m it zur Herstellung 
von Bluttransfusionsgeräten. K . Andrée.

O tto  Neubauer und H ein rich  L am p ert: E in  n e u e r  B l u t 
t r a n s f u s i o n s a p p a r a t .  Z u g l e i c h  e i n  B e i t r a g  z u r  
K  e n'n t n i s  d e r  t h r o m b a g o g e n  E i g e n s c h a f t e n  f e s t e r  
S t o f f e .  (Münchener Medizin. Wochenschr. 77. 1930. 582—58G. M it 5 Fig.)

H einrich  Lam pert: D ie  B e s t i m m u n g  d e r  B l u t g e r i n 
n u n g  s z e i  t. (Ibidem. 586—588.)

Die Verf. haben festgestellt, daß eine fremde Oberfläche um so schneller 
Blutgerinnung auslöst, je größer ihre Benetzbarkeit fü r wässerige Lösungen 
ist. Sehr ungünstig in dieser H insicht verhält sich das fü r die Apparaturen
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zur Bluttransfusion bisher meist verwendete Glas, welches bis dahin zur Ver
hinderung der Gerinnung m it Vaseline oder Paraffin überzogen werden mußte* 
Am entgegengesetzten Ende der in  bezug auf ihre den Gerinnungsvorgang 
auslösenden „thrombagogen“  Eigenschaften untersuchten Stoffe stehen Ruß 
und Paraffin; von harten Substanzen kommen ihnen am nächsten der Bern
stein und der „A th rom b it“ , ein Kunstharz, welches durch Kondensation 
von Phenol und Formaldehyd gewonnen wird und auch als Bernsteinersatz 
zur Herstellung von Schmucksachen dient. A throm bit ist je nach der Politur 
völlig durchsichtig bis durchscheinend, hart, aber nicht so zerbrechlich wie 
Glas, säurebeständig (nicht alkalibeständig!), absolut alkalifrei, ein schlechter 
Wärmeleiter und geeignet zur Herstellung von Instrumenten. Die Verf. er
wähnen, daß auch aus Bernstein solche Instrumente hergestellt werden kön
nen, bei deren Verwendung eine längere Verhinderung der Blutgerinnung 
gefordert werden muß, und hierfür kom m t vor allem der Preßbernstein in 
Frage. K . Andrée.

G. P fes to rf: B e r n s t e i n  u n d  s e i n e  e l e k t r i s c h e n  
E i g e n s c h a f t e n .  („Helios“ , Fach- u. Export-Zs. f. Elektrotechnik. 
Ausg. A. 36. 1930. 157—159. M it 3 Abb.)

Einer der Grundpfeiler der Elektrotechnik sind die Isolierstoffe. An diese 
werden fü r besondere Hochspannungszwecke, fü r Verwendung bei besonders 
hohen und tiefen Temperaturen, fü r elektrostatische Meßzwecke und Ähn
liches recht hohe Anforderungen gestellt. Die Auswahl von Isolierstoffen, 
die fü r den zuletzt genannten Sonderzweck in Frage kommen, is t nur gering 
und m it Hartgummi, Schwefel, Paraffin, Quarz, Schellack und Bernstein 
praktisch bereits erschöpft. Hartgummi erleidet unter der E inwirkung des 
Lichtes eine oberflächliche Veränderung und dadurch eine Einbuße seiner 
guten elektrischen Eigenschaften. Schwefel, bei hohen Temperaturen gießbar, 
is t nach dem Erkalten sehr spröde und schwer zu bearbeiten. Paraffin hat 
den Nachteil zu geringer Härte, Quarz als K ris ta ll und in  geschmolzener 
Form besitzt einen ausgezeichneten Isolationswiderstand, die dielektrischen 
Verluste auch des geschmolzenen Quarzes sind gering; eine Bearbeitung von 
Quarz bietet jedoch noch größere Schwierigkeiten, als die von Schwefel, is t 
umständlich und kostspielig. Allen genannten Mineralien gegenüber besitzt 
der Bernstein, von welchem in der Form des Preßbernsteins Formkörper der 
verschiedensten A rt leicht hergestellt werden können, eine Reihe von Vor
zügen. Die Bernsteinwerke in Königsberg, Zweigniederlassung der Preußi
schen Bergwerks- und Hütten-A.G., erzeugen jährlich etwa 12 000 kg. Der 
Preßbernstein besitzt im  ungefärbten Zustande — künstliche Färbungen 
fü r kunstgewerbliche Zwecke werden in den verschiedensten Farbtönen 
durchgeführt — ein helles honiggelbes Aussehen, wie der unverarbeitete 
Naturbernstein. In  steigendem Maße bedienen sich Laboratorien und Werk
stätten des Preßbernsteins bei der Herstellung elektrischer Präzisionsappa
rate, weil die gepreßten Stangen und Platten sich ohne besondere Schwierig
keiten mechanisch leicht bearbeiten lassen. Exakte Messungen über die elek
trischen Eigenschaften des Bernsteins finden sich in der L ite ratur bisher 
nur vereinzelt. Die neuesten Angaben sind in  den Arbeiten von Z ic k n e r
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und Pfestorf enthalten und werden in der vorliegenden Darstellung 
kurz unter Beigabe verschiedener Abbildungen von Apparaten, an denen 
Bernstein-Isolatoren verwendet wurden, wiederholt. Wie beim gewöhn
lichen Bernstein ist auch bei Preßbernstein der elektrische Isolations
widerstand außerordentlich hoch und dementsprechend der durch einen 
Bernstein-Kondensator fließende Isolationsstrom sehr klein. Für seine Ver
wendung zur elektrostatischen Isolation von Meßgeräten ist von Bedeutung, 
daß auch der Oberflächenwiderstand des Bernsteins sehr hoch ist und dieser 
seine guten elektrischen Eigenschaften nicht wie z. B. das Glas durch ad
sorbierte Gas- oder Wasserhäute verliert. Preßbernstein dient daher in Form 
dünner kreisrunder Scheiben m it dem Leiter in der Mitte als Durchführungs
isolator zur elektrostatischen Isolation von Elektrometern. In  der Röntgen
technik werden in Verbindung m it Elektrometern vielfach m it Bernstein 
isolierte Ionisationskammern verwendet, die als Dosimeter dienen. In  der 
Röhrentechnik hat man Doppelgitterröhren hergestellt, deren eines Gitter 
durch Bernstein statisch isoliert ist. Solche Röhren finden neuerdings in der 
modernen Meßtechnik Verwendung. Auch bei lichtelektrischen Zellen für den 
Tonfilm und die Bildübertragung, ebenso beim Bau von Normalluftkonden
satoren wird Bernstein zur Isolation verwendet, ebenso für Drehkondensa
toren und Meßkondensatoren. Es ist anzunehmen, daß die Verwendung des 
Preßbernsteins in den Spezialgebieten der Elektrotechnik weiter steigen

Zickner und Pfestorf: D i e l e k t r i s c h e  V e r l u s t e  v o n  
f e s t e n  I s o l i e r s t o f f e n .  (Im „Tätigkeitsbericht der Phys.-Techn. 
Reichsanstalt im Jahre 1928“ . Zs. f. Instrumentenkunde. 49.1929. 227_228.)

,,.. |*festori : P r e ß b e r n s t e i n  a l s  I s o l i e r m a t e r i a l .  (Im 
„Tätigkeitsbericht der Phys.-Techn. Reichsanstalt im Jahre 1929“ . Zs. f  
Instrumentenkunde. 50. 1930. 303.)

Im  Jahre 1928 haben die erstgenannten beiden Autoren die Angaben 
von A. Palm  in  „Elektrotechnische Zeitschrift“ . 48. 1927. 1611 nachgeprüft, 
nach welcher bei Quarz und Preßbernstein hohe dielektrische Verluste ein
träten. Diese Angaben konnten von den Autoren an den neu untersuchten 
Stücken von Quarzglas und Preßbernstein nicht bestätigt werden, wie ihre 
Tabelle der Messungen zeigt. E in  anomales Aufleuchten des Bernsteins oder 
Quarzes beim Durchschlag konnte nicht festgestellt werden. 1929 hat P fe 
storf die Untersuchungen am Preßbernstein fortgeführt. Seine ebenfalls durch 
eine Tabelle wiedergegebenen Messungen zeigen, daß der Verlustfaktor der 
untersuchten Platten von Preßbernstein klein und in dem fü r die praktische 
\  erwendung in  Betracht kommenden Bereich temperaturunabhängig ist 
und daß ferner in der Durchschlagsspannung von Preßbernstein recht hohe 
Werte erreicht werden können. Der Preßbernstein stammte in  allen Fällen 
von der Preußischen Bergwerks- und Hütten-A.G., Zweigniederlassung Bern
steinwerke, Königsberg i. Pr. " K. André».
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Metamorphosierte Lagerstätten.
M illo se v ich , F.: Ematite nel talco di Orani (Sardegna). (Periódico di

Mineralogía. 2. 1931. 138—140.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 145. 
C arstens, C. W .: Die Kiesvorkommen im  Porsanger Gebiet. (Norsk Geol.

Tidsskrift. 12. 1931. 171—178.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 351/2.

E. S. M oore: A  m a g n e tite  v e in  o f a b n o rm a l ty p e . (Econ. 
Geol. 27. 1932. 387—390.)

E in serpentinisierter Peridotitstock von 300 m Durchmesser w ird von 
jüngerem Granit umgeben, der Bastardgesteine am K ontakt gebildet hat. 
Schon 100 m vom K ontakt entfernt, zusammen m it Kalkspat-Faserserpentin- 
Gängchen, wurde ein Trümchen gefunden, das in  einer weißen dichten Ser
pentinmasse m it nieriger Oberfläche ±  parallele bis divergentstrahlige Ma
gnetitstengel enthält. Sie sind sehr stark polarmagnetisch und bestehen aus 
reinem Fe30 4. Verf. glaubt, daß es zuerst Goethit war, der durch die Kontakt
hitze des Granits zu Magnetit umkristallisiert wurde. Das Röntgendiagramm 
zeigte keinen Unterschied gegen gewöhnlichen Magnetit.

H . Schneiderhöhn.

P. F . K e rr: The occu rren ce  o f a n d a lu s ite  and  re la te d  
m in e ra ls  a t W h ite  M o u n ta in , C a lifo rn ia . (Econ. Geol. 27. 1932. 
614—643.)

Dieses einzige ausgebeutete A n d a lu s itv o rk o m m e n  liegt in  nächster 
Nähe der kalifornischen Grenze gegen Nevada, unweit der bekannten Lager
stätte Goldfield in  Nevada. Das Andalusitgestein findet sich im  mittleren Teil 
eines fast senkrechten äußerst zerrissenen Bergzuges als unregelmäßige 
Schicht an der Grenze eines Schiefers zu einer Quarzmasse, die als völlig 
metamorphosierter Quarzkeratophyr angesehen wird. Neben Andalusit 
kommen in  kleinen Mengen noch zahlreiche andere meist Si-Al-Mineralien 
vor, Korund, Quarz, Muscovit, Pyrophyllit, Diaspor, A lunit, R u til und 
Lazulith und noch zahlreiche Seltenheiten. Die Gesamtanalyse des Ge
steins ergibt etwa 90 % A120 3 . S i02. Es werden Röntgendiagramme der 
Hauptmineralien m itgeteilt und genauere Angaben über die Verwachsung 
gegeben, auch über die optischen Eigenschaften. Die Entstehung wird 
folgendermaßen abgeleitet: die je tzt hoclimetamorphe Gesteinsserie der 
Gegend bestand ursprünglich aus einer Wechsellagerung von trachytischen 
und Quarzkeratophyrgesteinen. An Stelle der heutigen Andalusitschicht 
befand sich wohl eine bauxitische oder kaolinig-bauxitische Verwitterungs
lage. Alles wurde hochgradig re g io n a l m e ta m o rp h o s ie rt.  Bei einer 
späteren Porphyrintrusion in  der Nähe kam dazu noch eine starke th e r 
m ische und p n e u m a to ly t is c h e  K o n ta k tm e ta m o rp h o s e , welche in 
hydrothermale Bedingungen ausklang. — Das Material is t ein wertvoller 
Rohstoff fü r Zündkerzen, hochwertiges Porzellan und spezielle feuerfeste 
Geräte, die eine gute Isolierfähigkeit auch bei höheren Temperaturen be
halten sollen. H . Schneiderhöhn.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 19
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J. W . G rüner: A d d it io n a l no tes on se co nd a ry  c o n c e n tra tio n  
o f L a ke  S u p e rio r I r o n  Ores. (Econ. Geol. 27. 1932. 189—205.)

Verf. verteidigt gegenüber verschiedenen Einwänden (Ref. dies. Jb- 
1932. I I .  573) seinen in früherenArbeiten (Ref. dies. Jb. 1927. A. I I .  317; 1931- 
I I .  449) dargelegten Standpunkt, daß hydrothermale SiOa-Wegfuhr ein Haupt
grund fü r die Anreicherung der Eisenerze des Oberen Sees war. Es werden 
näher betrachtet: die Vorgänge und Bedingungen, unter denen SiOa gelöst 
Verden kann, die Vorgänge, wo bei der hydrothermalen Gesteinsumbildung 
eine O x y d a tio n  e in tritt, wobei die hochhydrothermale Umbildung von 
Eisenspat in  Eisenglanz („Rotspatbildung“ ), wie sie von Schneiderhöhn 
beschrieben und gedeutet wurde (Ref. dies. Jb. 1925. I. 519), als Beispiel 
herangezogen wird, ferner das mögliche Verhältnis der Eisenerze zu alten 
Landoberflächen. Endlich werden noch eine größere Anzahl von Einzel
beobachtungen in  den verschiedenen Erzbezirken des Oberen Sees nach
getragen, die dem Verf. als Stütze seiner Theorie zu dienen scheinen.

H . Schneiderhöhn.
S. B, K eith  and G. W . B ain : C h ry s o t ile  asbestos: I. C h ryso - 

t i le  ve ins. (Econ. Geol. 27. 1932. 169—188.)

Es werden Lagerstätten von S e rp e n tin a s b e s t im  nördlichen Vermont 
und südlichen Avebec in  Kanada beschrieben, m it besonderer Berücksichtigung 
der lek ton ik  und K lüftung der asbestführenden Serpentinmassen und ihres 
Nebengesteins.

Die Asbestgänge und ihre Erscheinungsformen werden genauer be
handelt, auch die Umwandlung des Nebengesteins. Einen breiten Raum 
nehmen die Erörterungen der Bildungsumstände ein. Die Verf. führen die 
bis je tz t geäußerten verschiedenartigen Theorien an: 1. Umkristallisation 
aus dem unmittelbaren Nebengestein; 2. Absatz aus kürzer transportierten 
Lösungen; 3. Absatz aus völlig ortsfremden weither transportierten Lösungen. 
Weiter behandeln sie die Frage, ob ein Wachstumdruck bei der Spaltenbildung 
eine Rolle gespielt hat oder nicht. Sie kommen zu dem Ergebnis, daß echte 
Spaltenfüllungen vorliegen, daß die Spalten tektonischen Ursprungs sind 
und die Lösungen nicht sehr gewandert sind und aus dem Nebengestein selbst 
stammen- H . Schneiderhöhn.

G. W .  B ain : C h ry s o t ile  asbestos: I I .  C h ry s o t il S o lu tio n s . 
(Econ. Geol. 27. 1932. 281—296.)

Sucht im  einzelnen entsprechend der soeben referierten Arbeit nach
zuweisen, daß der Serpentinasbest an einer bestimmten Stelle eines Serpentin
massivs aus Lösungen herrührt, die aus aufgelösten anderen Teilen desselben 
Massivs stammen. H . Schneiderhöhn.

A . L . Anderson: Genesis o f th e  a n th o p h y l l i te  de po s its  ne a r 
K a m ia h , Id a h o . (Journ. of Geol. 39. 1931. 68—81.)

Die Vorkommen liegen an der unmittelbaren Grenze des Columbia
plateaus, 14 Meilen östlich von Kamiah, Idaho. Sie finden sich in  Glimmer
schiefern und Gneisen, sowohl eruptiven, als auch sedimentären Ursprungs.
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Ein Teil der Gneise sind Injektionsgneise. Die Sedimente, aus denen die Gneise: 
hervorgingen, waren wahrscheinlich algonkisch. Die Sedimentgneise führen 
Cyanit und Granat neben Feldspat und Glimmer. Aus dem benachbarten 
Idahogranit wurden bei der Metamorphose wahrscheinlich Wasser und A lkalien 
zugeführt.

Derldahobatholith w ird vorwiegend von Quarzmonzonit gebildet, im  
vorliegenden Gebiet findet sich jedoch eine breite Randzone von Quarzdiorit. 
Zahlreiche Apophysen von Granit und Quarzmonzonit, ebenso Aplitgänge, 

egmatite und Quarzgänge finden sich in  der Umgebung der Lagerstätten.
Eie Asbestkörper haben linsenförmige Gestalt und stimmen in  ihrem 

nordwestlichen Streichen m it der Streichrichtung der umgebenden Gneise 
'‘ herein. Die Körper fallen steil nach NO oder SW ein. Einzelne der Asbest- 
körper werden von Pegmatiten durchzogen. Sie sind daher älter als der Batho- 
lith , also präjurassisch. Die Größe der Anthophyllitkörper schwankt von 
wenigen Fuß Mächtigkeit zu Gängen oder Linsen von ungefähr 30 m Breite 
und ungefähr 200 m Länge. Mehr als 12 Asbestkörper von mehr als 30 :10  m 
kommen im  untersuchten Gebiete vor.

Die Mehrzahl der Vorkommen w ird von mehr oder weniger radialfasrigem 
Asbest aufgebaut, andere enthalten noch kleine Reste des Ausgangsmaterials. 
Diese Reste bestehen hauptsächlich aus O livin m it akzessorischem Magnetit, 
Chromit und Picotit. Es handelt sich also um Reste von Duniten. Diese 
primären Mineralien werden von den folgenden in  der angegebenen Reihen
folge verdrängt: Antigorit, Kammererit (?), Anthophyllit, Talk, Magnesit (?) 
und Pyrit. A n tigorit is t Umwandlungsprodukt von O livin und w ird seiner
seits von allen übrigen genannten Mineralien verdrängt. O livin kann auch 
unm ittelbar durch Anthophyllit verdrängt werden, wobei allerdings die 
Individualgrenzen des O livin nicht eingehalten werden. Anthophyllit ersetzt 
ebenso A ntigorit und Kammererit. An Stellen, an denen frischer Enstatit 
vorhanden war, w ird dieser von A nthophyllit ebenso verdrängt, wie O livin, 
la lk  is t nur in  geringer Menge vorhanden und verdrängt Anthophyllit, A n ti
gorit und O liv in ; ebenso sind Magnesit und P y rit nur untergeordnet vorhanden.

Verf. nim m t auf Grund des vorher Gesagten an, daß die Vorkommen 
umgewandelte Dunite vorstellen. Die Umwandlung verursachten hydro
thermale Lösungen, die dem Idahobatholithen entstammten. Diese Lösungen 
waren zunächst heiß und Si02-reich und wandelten O livin in  A n tigorit und 
Anthophyllit um. Sie waren aber zu heiß und standen unter zu hohen Drucken, 
um vie l Serpentin zu bilden. Dasselbe g ilt fü r den Kammererit. Spätere, 
kühlere und C02-reichere Lösungen wandelten O livin und die Erstprodukte 
der Umwandlung ihrerseits in K a lk um und setzten etwas Carbonat ab. 
Dann folgte der Absatz der geringen vorhandenen Menge Pyrit.

Cissarz.

Sture M örtsell: G ed ige t g u ld  i  B o lid e n -m a lm e n . (Gediegen 
Gold in den Erzen von Boliden.) (Geol. Foren. Förhandl. 53. Heft 4. 1931. 
394 414. M it 14 Abb. M it englischer Zusammenfassung.)

Bei dem Aufsehen, das die goldhaltige Arsenkieslagerstätte von Boliden 
m der schwedischen Landschaft Västerbotten erregt hat, hä lt es Ref. (vgl.

I I .  1 9 *
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Sc h r eite k , Der Skellefte-Erzbezirk und das Goldfeld von Boliden, Zs. D. 
Geol Ges. 1931) fü r richtig, eine etwas eingehendere Darstellung der obigen 
Abhandlungen zu geben, die im  wesentlichen der englischen Zusammenfassung 
des Autors folgt. Das Gold findet sich teils in Gestalt kleinster Kristalle 
im  Arsenkies, teils in  schmälsten Quarztrümern, die den Arsenkies durch
setzen, teils im  Kupferkies und in  der Zinkblende. Andererseits konnte die 
Untersuchung im  A uflicht größere kristalline Massen oder „Nuggets“  im  
sulfidischen Erz nachweisen. Endlich t r i t t  das Freigold in  Verbindung m it 
Quarz auf, sei es in  Gestalt allerfeinster Ausscheidungen oder als Teilfüllung 
völlig versteckter Frakturen oder in  nur u. d. M. erkennbaren Trümern. H in 
und wieder wurden auch orientiert eingelagerte Tropfen im  Quarz und im  
sulfidarmen, kieselsäurereichen Erz gefunden, die unter Umständen bei bloßer 
Lupenbetrachtung sichtbar werden. Im  wesentlichen scheint die Reihenfolge 
zu sein: P y rit (immer goldfrei!), Arsenkies, Magnetkies, Zinkblende und 
Kupferkies m it Arsenkies, der manchmal P y rit und Kupferkies ersetzt, so
wie Kupferkies, der wiederum an Stelle von Arsenkies treten kann. Mindestens 
zwei Goldgenerationen scheinen vorzuliegen, die immer jünger als P y rit sind. 
Von den sulfidischen Mineralien ist Kupferkies dasjenige, das am häufigsten 
von Gold ersetzt wird. Von anderen Mineralien, die gelegentlich in  Verbindung 
m it etwas Gold Vorkommen, fallen gediegen Kupfer, W ismut, Graphit, Fahl
erz (Tetraedrit) und Bleiglanz auf. Die Untersuchungen im  A uflich t werden 
fortgesetzt.

In  einem interessanten Diagramm ist der Goldgehalt im  Eisenkies und in 
seinen Beziehungen zum Arsen- und Kupfergehalt zur Darstellung gebracht. 
Die Photos zeigen Gold im  Arsenkies (ohne und m it Ätzung), Freigold im  
Quarz, Freigold an den Grenzen zwischen Quarz und sulfidischen Mineralien; 
Vergesellschaftung Gold, Kupferkies, Magnetkies, Kupfer, Zinkblende und 
Quarz (siehe Abb. 9); feinste Goldadern im  Quarz vor und nach der Ätzung.

R udolf Schreiter.

Oscar F a lk m an : B o lid e n s  m a lm fö re k o m s te r. (Erzlagerstätten 
von Boliden in  Schweden.) (Teknisk T idskrift. Jahrg. 60. A llm . avd. 625—630. 
M it 8 Abb. Stockholm 1930.)

Überblick über das sulfidische Erzfeld des Skellefte-Reviers und über 
die wichtige Entdeckung des Goldfeldes von Boliden. Zwei Erzkörper m it 
einer in  der Horizontale berechneten Flächenerfüllung von 11 000 qm. Vor
wiegend P y rit m it Kupferkies und vor allem größere Erzkörper und Linsen 
von Arsenkies. Eine der größten Arsenkieslagerstätten der Welt. Die Analyse 
des Schmelzerzes ergibt im  Durchschnitt: 26,0 S, 2,5 Cu, 12,5 As, 80 g Silber 
und 20 g Gold pro metrische Tonne. Der Rest is t vornehmlich Pyrit. Die 
Angabe des Verf.’s, daß Gold u. d. M. nur bei Vergrößerungen von 300—1000 
sichtbar wird, is t durch Untersuchungen von M örtsell inzwischen überholt.

R udolf Schreiter.

R agn ar Looström : N y a  b lo t tn in g a r  i  E x p o r t fä l t e t  i  G ränges- 
berg. (Neue Freilegung im  Exportfeld von Grängesberg.) (Geol. För. Förh. 
•51. 1929. 624—627. Stockholm 1929.)
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Die älteren Untersuchungen von H edberg  und anderen schwedischen 
Autoren sind durch neuere Arbeiten in  wertvoller Weise ergänzt worden. 
Ref. hat die in  der obigen Abhandlung beschriebenen neuen Aufschlüsse 
im  Exportfeld von G rängesberg  selbst im  September 1930 gesehen. Es 
handelt sich um neue Aufschlüsse im  Südteil, wobei eine Freilegung von über 
200 m Länge und etwa 75 m Breite erfolgt ist. Durch die neuen Aufschlüsse 
hat sich klar und deutlich ergeben, daß die Verschieferung die Gesteine 
und Erze in  derselben Richtung einheitlich erfaßt hat. Aufgeschlossen wurde 
zunächst ein Komplex sehr verschiedenartiger Leptite, Skarnfelse und Eisen
erze, die von allen möglichen A p lit- und Pegmatitgängen, andererseits aber 
auch von eigenartigen Amphibolitgängen durchsetzt sind. Die Leptit-, Erz- 
Eruptivbreccien beweisen, daß das Erz jünger ist als die Leptite. (Vgl. R agnar 
L ooström, Likheter mellan Lapplands och Grängesbergmalmerna, d. h. 
Vergleiche zwischen den Erzen von Lappland und Grängesberg, Geol. För. 
Förh. 51. 303—306. Stockholm 1929.) R u do lf Schreiter.

Ragnar Looström: L ik h e te r  m e lla n  L a p p la n d s  och G ränges- 
b e rg m a lm e rna . (Vergleiche zwischen den Erzen von Lappland und Gränges
berg.) (Geol. För. Förh. 51. 303—306. Stockholm 1929.) M it 1 Abb.

Die vorliegenden Untersuchungen fußen auf Einzelbeobachtungen, die 
Verf. in  den Erzlagerstätten bei Grängesberg, Gellivaara und Kiruna gemacht 
hat. A uf Grund der Einzeluntersuchungen kommt er zu der Ansicht, daß 
hinsichtlich der Genese keinerlei Unterschiede zwischen den Apatiterzen 
von Grängesberg und den Erzen von Gellivaara und Kiruna bestehen. Bei 
allen handelt es sich um intrusive magmatische Vorkommen. In  neuerer 
Zeit richtet man besonders sein Augenmerk auf die kleinen Erzgänge, die in 
die Leptite ausstrahlen, und auf die Entwicklung und Herausbildung von 
Eruptivbreccien, woran ja  die Umgegend von Kiruna so reich ist. [Ref. hat 
solche Bildungen gesehen.]

L ooström is t persönlich der Ansicht, daß die Stärke der Metamorphose 
in der Grängesberglagerstätte etwa zwischen den Erzvorkommen von Kiruna 
und Gellivaara liegt. R udo lf Schreiter.

Eero M äkinert: Om O u to k u m p u  g r u v fä lt .  (Über den Bergbau 
von Outokumpu.) (Teknisk T idskrift. Bergsvet. Stockholm 1929. 33—34.)

Über Outokumpu liegt bereits ein Bericht von E. R im a n  vor: F inn
land - Exkursion der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft 29. August 
bis 9. September 1930. In  den Fortschritten der Mineralogie, Kristallographie 
und Petrographie. 15. 1. Teil. 1931. In  orogenetischer H insicht is t die 
Lagerstätte bei den „Kareliden“  einzureihen. Es handelt sich hierbei um die 
d ritte  Orogenese in  der m ittleren Gruppe des Präcambriums. Die Gesteine 
sind zur kalevischen Fazies zu ziehen. In  Betracht kommen Glimmerschiefer, 
denen untergeordnet Quarzite eingeschaltet sind, Dolomitgesteine, Skarn
felse und schwarze m it Schwefelkies durchsetzte Schiefer. Das Erzlager 
befindet sich an der Grenze von einem 100—120 m mächtigen Quarzitkomplex 
gegen einen Serpentinstock. Streichende Länge des Erzkörpers nach E. R im a n  
1800 m. Vertikale Tiefe etwa 250 m (nach Versuchsbohrungen). Unregel-
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mäßige Anschwellungen und Verdrückungen in den verschiedenen Teufen. 
Geschätzte durchschnittliche Mächtigkeit: 4—5 m. Das Erz besteht aus 
13—14 % Kupferkies, 14 % Magnetkies, 32 % Schwefelkies, 1 % Zink
blende, 39—40 % Quarz. Das Erz füh rt 4,5 %  Cu, 28 % Fe, 1 % Zn, 28 % S, 
1 g pro t  Au, 12—15 g pro t  Ag. Vorrat an sichtbarem Erz 7—8 Millionen t. 
Lebensdauer mindestens 40 Jahre. Das Erz is t frei von Sb und B i und hat 
nur 0,01 %  As. Der Magnetkies besitzt 0,06—0,07 Ni.

Im  einzelnen enthält die Arbeit von M arinen  Angaben über die moderne 
von Krupp gebaute Aufbereitungsanlage. Anreicherung wird durch Flotation 
erzielt. Die angewandten bergbaulichen Methoden werden beschrieben. 
Interessant sind auch die von R im an  fü r das Jahr 1929 angegebenen Zahlen. 
Sie lauten:

(Herd-) Konzentrat: 31 341 t  =  30,6 %  m it 4,3 Cu, 42,4 S, 10,7 S i03 
Flotationskonzentrat: 20 978 t  =  20,5 %  m it 14,1 % Cu, 35,3 S, 13,0 S i02 

Gesamtkonzentrat: 52 319 t  =  51,1 %
Berge: 49 961 t  =  48,9 %  m it 0,47 Cu, 12,86 S, 72,5 SiOa.

R u do lf Schreiter.

F r. W ü s t: In fo rm e  sobre  e l a n ä lis is  d e l m in e ra l de h ie r ro  
de E l T o fo , C h ile . (Bol. Minero de la Soc. Noc. de Mineria. 43. Santiago
1931. 381-385, M it 4 Textabb.)

, Das Eisenerzvorkommen von E l Tofo, Provinz Coquimbo, ist ein ursprüng
lich sedimentäres Eisensteinlager, das kontaktmetamorph in ziemlich reinen 
Magnetit umgewandelt wurde. Der gegenwärtig reichlich vorhandene Hämatit 
ist als sekundäres Umwandlungsprodukt des Magnetits anzusprechen.

Analyse: 84,7 Fe20 3, 13,5 FeO (zusammen entspricht das 54,7 Häm atit +  
43,5 Magnetit), 1,56 S i02, Spuren von P20 6, 0,9 MnO, 0,11 Ti, 0,03 As, 
0,019 S und 0,21 V. Der Vanadin-Gehalt is t beachtenswert.

Das Erz eignet sich zur Verhüttung im  elektrischen Hochofen, dabei 
kann man das Vanadin aus der sauren Schlacke gewinnen. W etze l.

J. M.Cristi: In fo rm e  p re lim in a r  sobre los y a c im ie n to s  de 
asbesto de G orbea. (Bol. Minero de la Soc. Nac. de Mineria. 43. Santiago 
1931. 699—703.)

Bei der Station Gorbea der chilenischen Längsbahn, im N der Provinz 
Valdivia, enthalten die Cerros de Meulen, die Ostausläufer der sog. Küsten- 
kordillere, nordsüdlich streichende Glimmerschieferfalten m it konkordant 
eingelagerten Quarzitbänken. Diese metamorphen Sedimente sind von jungen 
Peridotit-Intrusionen durchsetzt, deren Differentiations-Produkte bis hin 
zu Quarzdiabasen reichen. Im  Peridotit setzen zahlreiche Gänge bezw. Adern 
von Tremolit-Asbest auf, die eine mittlere Breite von 10 cm bei einer Maximal- 
breite von 50 cm besitzen. In  der Umgebung der Asbestvorkommen ist der 
Peridotit stark serpentinisiert. Der ursprüngliche Tremolit dürfte seine B il
dung einer Metasomatose verdanken, die im Zusammenhang m it tektonischer 
Spaltenbildung im Peridotit erfolgte. Auch die Faserrichtung des Asbestes 
dürfte sekundär tektonisch beeinflußt sein. Durchschnittsanalyse: 56,40 Si02, 
12,26 CaO, 20,78 MgO, 2,16 A12Os, 3,42 H20. Wetzel.
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Deutsches Reich.
E. K ren ke l: D ie  B od enschä tze  D e u tsch la n d s . Bd. I .  (Berlin, 

Gebr. Borntraeger. 1932. V I I I  +  301 S. M it 71 Abb. im  Text und auf Tafeln’ 
Preis geheftet RM. 22.50, geb. RM. 24.50.)

Das Buch w ill, laut Vorwort, eine zusammenfassende und einführende 
t  bersicht über die deutschen Bodenschätze bieten.

In  einem allgemeinen Teil w ird zunächst eine zusammenfassende Über
sicht über die Bodenschätze Deutschlands (Brennbare Gesteine: Die Stein
kohlenreviere, die Braunkohlenreviere, Torfmoore, Erdöl; Salze, Erze, Nutz
bare Mineralien, Erden und Gesteine) gegeben. Bodenschatz und Bergrecht, 
die Berghoheitsbehörden, die Reichsknappschaft und die bergbaulichen 
Interessenvertretungen werden aufgezählt und besprochen.

In  dem speziellen Teil dieses ersten Bandes werden die Kohlengesteine 
lm  allgemeinen, in  ihren Eigenschaften, in  ihrer Zusammensetzung und E nt
stehung nicht nur im  Überblick, sondern in neuartiger Weise behandelt, so
dann die Torfkohlen, Braunkohlen und Steinkohlen besprochen.

Wer aber in  diesem Buche eine einfache Aufzählung der einzelnen Lager
stätten in dem Sinne erwartet, wie es in so vielen geologisch-bergwirtschaft
lichen Darstellungen ähnlichen Titels versucht ist, der ir r t  sich. Denn Verf. 
hat den schwierig durchzuführenden Versuch gemacht, von allgemeinen 
Darstellungen über den Aufbau und die Entstehung der Lagerstätten (be
sonders bei den Torfkohlen) auszugehen, sie in  Beziehung zu bringen zu den 
Beobachtungen auf den Lagerstätten selbst. Er vermeidet es, im  Gegensätze 
zu vielen ähnlichen Zusammenfassungen, nicht, dem Geologen, dem Berg
wirtschaftler, wie dem Bergmanne sonst fern liegende Fragen aus dem 
Gebiete der Chemie der Kohlegesteine heranzuziehen, besonders das U r
sprungsgestein und dessen chemische und physikalische Umwandlungs
produkte eingehend in ihrer chemischen Bedingtheit vorzuführen.

Der Chemiker und der Paläobotaniker vom Fach mögen dies und das 
an der Darstellung auszusetzen haben und zu anderen Werken greifen. Der 
Geologe aber muß begrüßen, daß er nicht nur eine Übersicht über die einzelnen 
Kohlenlagerstätten in  lagerstättenkundlich-tektonischer Richtung erhält, 
sondern daß er auch mehr in  die chemisch-genetische Seite der vielseitigen 
Fragen nach der Entstehung und nach den Eigenschaften der Kohlegesteine 
eingeführt wird, und daß er andererseits auch vielseitige Auskünfte nach der 
bergwirtschaftlich-technischen Seite aus dieser Zusammenfassung erhalten 
kann.

Gut ausgewählte schematische Übersichtskarten und gut ausgewählte 
Profile erleichtern das Eindringen in den Stoff.

Bedauerlich ist es, daß die statistisch-bergwirtschaftlichen Teile bereits 
m it 1927 oder 1928 abschließen. Geradezu ein falsches B ild nach der w irt-
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schaftlichen Seite hin erhält man, um ein Beispiel herauszugreifen, in dem 
allgemeinen Teile dadurch, daß die Produktion der Kalisalze in  der Welt 
nur bis 1928 gegeben wird. Dabei heißt es, daß die Förderung der Kalisalze 
der W elt „gegenwärtig“  den aufgeführten Ziffern entspreche und Deutsch
land § der Weltförderung aufweise.

[Wenn auch Deutschland noch heute (1932/33) die Führung auf dem 
Kalim arkte der W elt haben dürfte, so hat sich doch das Verhältnis der ein
zelnen Kalibergbaugebiete der W elt zueinander neuerdings ganz wesentlich 
zuungunsten von Deutschland verschoben. Ref.]

Es is t sehr zu wünschen, daß auch die anderen vorgesehenen Teile dieses 
wichtigen Werkes bald herausgegeben werden, dam it es einen einigermaßen 
gleichmäßigen Überblick über die Bodenschätze Deutschlands gibt.

Erich Kaiser.

Bergw esen P reußens im  J a h re  1931. (Zs. Berg-, Hütten- und 
Salinenwesen im  Preuß. Staate. 80. 1932. B. 71.)

Der Bergbaubetrieb Preußens: A. Steinkohlenbergbau in  Oberschlesien, 
Niederschlesien, mitteldeutscher und niedersächsischer Steinkohlenbergbau, 
Ruhrgebiet und Aachener Bezirk; B. Braunkohlenbergbau (ost- und west
elbischer) und Rheinischer; C. Gewinnung von Erdöl; D. Erzbergbau (Eisen
erze, Zink- und Bleierze, Kupfer- und sonstige Erze) werden hinsichtlich 
ihrer Betriebsentwicklung geschildert. Weitere Kapitel sind dem Salinen
betrieb, den Verkehrs- und Arbeiterverhältnissen, den bergtechnischen Lehr- 
und Versuchsanstalten, sowie der Berggesetzgebung und Bergverwaltung 
gewidmet. ML Henglein .

Bruno K nochenhauer: B e iträ g e  z u r V o r-  un d  F rü h g e s c h ic h te  
des B e rg -, H ü tte n -  u n d  S a linenw esens in  D e u ts c h la n d . (Zs. Berg-, 
Hütten- und Salinenwesen im  Preuß. Staate. 80. 1932. B. 121.)

Es soll die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit des Prähistorikers m it 
dem Berg- und Hüttenmann vor Augen geführt werden. Dabei w ird Vor
geschichte und Frühgeschichte unterschieden. Unter Frühgeschichte w ird 
alles das verstanden, was nicht durch schriftliche Aufzeichnungen belegt 
werden kann, aber doch m it bestimmten Ereignissen oder Persönlichkeiten 
in  Zusammenhang steht.

Verf. widmet dem Gold, Kupfer und Bronze, Eisen und dem Salz je ein 
Kapitel. Wie bei Gold, das die Alten verarbeiteten, wie sie es fanden und 
welches von den verschiedenen Fundstätten nicht nur verschiedenen Fein
gehalt hat, sondern auch sehr unterschiedliche und charakteristische Bei
mengungen, so würde auch bei den andern Metallen eine sorgfältige und gründ
liche chemische Untersuchung Fingerzeige fü r die Herkunft ergeben. Die 
in  den Museen lagernden Metalle müßten dazu freigegeben werden. Die E r
zeugung des Stahls unm ittelbar aus dem Erz hat nur in  den Gegenden geblüht, 
wo besonders reine, möglichst manganhaltige Erze Vorkommen. Das war 
vor allem im Siegerlande der Fall.

Wie einerseits die Wanderungen und Kämpfe den Bergbau in  den einzelnen 
Gegenden unterbrechen oder gar beenden, so w ird er andererseits durch die
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gesteigerte Nachfrage nach Waffen und sonstigem Kriegsgerät zum neuen 
Leben erweckt. Nur die Dokumente gehen in den unruhigen Zeiten verloren. 
Zum Teil können sie ersetzt werden durch sprachliche und andere Forschungen. 
Es erweist sich so immer mehr eine Arbeitsgemeinschaft der verschiedensten 
Wissenschaften, die sich in der Vorgeschichtsforschung die Hand reichen 
müssen. So is t die Bronzeerzeugung in  den Kupferländern zu suchen. Der 
geringe Zinngehalt der Bronze läßt diesen Schluß zu. Rein hüttenmännisch 
betrachtet, ist es zudem durchaus wahrscheinlich, daß man die ersten Bronzen 
nicht aus dem Zusammenschmelzen der reinen Metalle hergestellt hat, sondern 
durch Mischung der Erze, ähnlich wie man jahrhundertelang Messing erzeugt 
hat durch Beigabe von Galmei zum Kupfer, lange bevor man das Zink als 
Metall kannte. Die Möglichkeit eines Bezuges von Zinnstein aus dem böh
mischen Erzgebirge nach den Alpenländern würde sich auch decken m it der 
Feststellung von Anklängen an die Aunjetitzer K u ltu r in  den vorgeschicht
lichen Funden der bergmännischen Siedlungen in den salzburgisch-tirolischen 
Alpen.

Für die Erzeugung von Bronze kommen fü r Mitteleuropa nach M aedge  
die kupferproduzierenden Länder, wie Spanien, Schweiz, Oberösterreich und 
Ungarn am M ittellauf der Donau, in Betracht. NI. H eng le in .

W . L uyken : D ie  V e rso rg u n g  der deu tsche n  H o c h o fe n w e rk e  
m it  e in h e im is c h e n  E isenerzen . (Stahl u. Eisen. 53. 1933. 1—15.)

Wegen der fast rein wirtschaftlichen Einstellung des Aufsatzes sei hier nur 
die Inhaltsübersicht gegeben: Die Entwicklung der deutschen Eisenerzförde
rung seit der Vorkriegszeit. Fördermöglichkeiten des deutschen Eisenerzberg
baues, Eisenerzvorräte und die Frage ihrer Schonung. Volkswirtschaftliche 
Bedeutung des deutschen Eisenerzbergbaues. Notwendigkeit des Bezuges 
ausländischer Erze. Versorgung und Verbrauch der deutschen Hochofen
werke an Erzen und sonstigen Rohstoffen. Möglichkeiten zur vermehrten 
Verwendung deutscher Erze. H . Schneiderhöhn.

P- K rusch: D ie  d e u tsche n  E rz g ru n d la g e n  fü r  d ie  Z in k 
in d u s tr ie .  (Metall u. Erz. 29. 1932. 229—245.)

Der vorwiegend bergwirtschaftlich eingestellte Aufsatz zeigt an dem 
Beispiel der deutschen Zinkerze, wie bei ebenso günstigen, z. T. sogar noch 
günstigeren Lagerungs- und Betriebsverhältnissen unserer heimischen Gruben, 
als auf den Konkurrenzgruben des Auslands, unser Bergbau durch den 
katastrophalen Preisrückgang auf dem Metallmarkt zum größten Teil schon 
zum Erliegen gekommen ist und ganz zu erliegen droht. Verf. g ibt einen aus
gezeichneten kurzen Überblick über alle d e u tsche n  Z in k e rz la g e rs tä tte n . 
E r g ib t über die deutschen Zinkvorräte und die Leistungsfähigkeit der Gruben 
folgende Zahlen (siehe S. 298).

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich eine Jahresproduktion an hütten
männisch ausbringbarem Zink von 139 500 t. Der deutsche Verbrauch im 
Jahre 1931 betrug rund 145 000 t. Zwischen diesem Verbrauch und der er- 
rechneten Jahresproduktion an ausbringbarem Zink ergibt sich somit eine
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Name der Bergwerke

1. Oberschlesien:
a) Blei-Scharleygrube................
b) Schles. Bergwerks-

Hütten-A.G............................
c) Arme E rz e .............................

2. Ram m eisberg.............................
3. Grund (O berharz).....................
4. Ramsbeck.....................................
5. E m s .....................................
6. L ü d e r ic h .....................................
7. Holzappel (Laurenburg). . . .
8. Mühlenbach bei Ehrenbreitstein
9. Rosenberg bei Braubach . . .

10. Glücksthal ( E i f e l ) ....................
11. W ie s lo ch .....................................

! Camilla und E id ....................
Halde Diepenlinchen . . . .

Halde Bensberg.....................
13. Noch vor kurzem fördernd: .

a) G lan zen be rg ........................
b) Schauinsland . . . . . . .
c) Gute Hoffnung bei Werlau .

14. Meggen.........................................
15. Halde Sachtleben . . . .

Vorräte: Hütten 
männisch gewinn 
bares Zink (—90 °/ 
des Zinkinhalts 
der Konzentrate

Jahresproduktion in 
hüttenmännisch ge

winnbarem Zink 
( =  90 %  des Zink
inhalts der Konzen

trate)

900 000 40 000

164 700 17 500
1 200 000 __1

960 000 17 600
— 1300

496 800 5170
275 370 9130
32 830 5180
60120 6 480

129 600 2190
129 600 2190
10 120 1940
82 710 4 000
40 500 |
6 950 - 1
5 940 1

2150
Unbekannt 1350

1270
2 835 000 22 050

56 700 _2

7 386 940 139 500

kleine Differenz von rund 5000 t, die selbstverständlich unschwer von einer 
der größeren Lagerstätten ausgeglichen werden kann. Wenn man außerdem 
berücksichtigt, daß in  der folgenden Zusammenstellung große Yorratsmengen 
noch nicht fü r die Höhe der Jahresproduktion eingerechnet sind, so is t der 

eweis geliefert, daß d ie  d e u tsche n  Z in k e rz re s e rv e n  in  de r Lage 
s in d , den deu tsche n  E rz b e d a r f zu decken , selbst wenn der Jahres
verbrauch an Zink, der im  Jahre 1932 auf Grund der bis je tz t vorliegenden 
Ziffern auf nur rund 100 000 t  zu schätzen ist, sich wieder einmal heben sollte.

Es interessiert weiter, welche Lebensdauer bei der angenommenen Be
anspruchung die deutschen Zinkerzgruben haben, wenn man von den einzelnen

Kommen vorläufig nicht fü r eine Produktion in Frage. 
Kom m t vorläufig nicht fü r die Zinkgewinnung in  Frage.



Betrieben absieht und sie als Ganzes nimmt. Da die Gesamtvorräte an 
hüttenmännisch ausbringbarem Z inkinhalt 7 386 940 t  betragen, haben sie 
bei der angenommenen Produktion von 139 500 t  eine Lebensdauer von rund 
53 Jahren. Bei der zugrunde gelegten Produktion findet also keine Über
anstrengung des gesamten Vorrates sta tt; es sind auch genügend Großbetriebe 
vorhanden (Oberschlesien, Rammeisberg, Ems und Meggen), die in  der Lage 
sind, durch eine weitere Produktionserhöhung fü r andere kleinere Betriebe 
einzuspringen, die aus irgendwelchem Grunde die in  sie gesetzten Hoffnungen 
nicht erfüllen. H . Schneiderhöhn.

R rü m m e r, K a r l :  Vergleichende lagerstättenkundliche Betrachtung der
schwerspatführenden Gänge des Lauterberger Ganggebietes im  Süd
westharz. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 63. A. 1932. 371—410. M it 5 Textabb.
und 5 Taf.)

K eh , H e rb e r t :  Beitrag zur Kenntnis der erzgebirgischen Erzlager. (Dies. Jb.
Beil.-Bd. 65. A. 1932. 1—86. M it 18 Taf.)

P. R am d oh r: D ie  G o 1 d 1 a g e r  s t  ä 11 e des E i s e n  b e r g s  b ei  
C o r b a c h .  (Abh. prakt. Geol. u. Bergwirtschaftslehre. 21. 1932. S. 37.)

Seit 750 Jahren ist das Vorkommen von Gold im  Tal der Eder und ihrer 
Nebenflüsse bekannt und bald fanden die Alten auch in den Tälern der Erde— 
Orke—Aar und Eder— Itte r—Marbeck aufwärts die ursprüngliche Lager
stätte im  Eisenberg bei Corbach. Aus dem 15. und 16. Jahrhundert hörte 
man über den Abbau der primären Lagerstätte, der nach dem Umfang der 
Waschhalden sehr bedeutend gewesen sein muß. Dann geriet die Lagerstätte 
immer mehr in  Vergessenheit. Durch die „Gewerkschaft Waldecker Eisenberg“  
wurde seit 1917 eine große Anzahl alter Baue wieder zugänglich gemacht. 
Es konnten so auch durch Oxydations- und Zementationsvorgänge sicher un
beeinflußte Teile der Lagerstätte untersucht werden. Der Corbaclier Eisen- 
berg liegt etwa 4 km  westlich von dem Städtchen Corbach, früher in Waldeck, 
heute in  der Provinz Hessen-Nassau. Der Eisenberg is t als der östlichste Vor
posten des rheinischen Schiefergebirges gegen die Hessische Senke anzusehen. 
E r stellt orographisch die höchste Erhebung eines langen SW—NW  strei
chenden Höhenzuges dar, der noch stark gegliedert ist. Am HW -Hang liegt 
das Dörfchen Goldhausen und auch die ausgedehntesten Pingen.

Folgende Schichten sind aufgeschlossen:
1. O b e r d e v o n ;  g r i f f e l i g e  S c h i e f e r  nur an einigen Stellen 

im  Tiefental und wenig wichtig.
2. A l a u n s c h i e f e r  auf der Höhe des Eisenbergs sind in  frischem 

Zustand wechselnd dicke, im  allgemeinen dünnplattige schwefelkiesreiche 
Schiefer.

3. K i e s e l s c h i e f e r  bilden Kämme und Rücken und bestehen im 
Liegenden aus echten Lyditen, während nach dem Hangenden Übergänge 
zu Kieselkalken häufig sind.

4. Die K i e s e l k a l k e  sind schwer scharf abzugrenzen und bilden 
wechselnd mächtige Bänke von grauer, graugelber und roter Farbe. Die 
kalkreichsten Bänke sind im  Ausgehenden stark ausgelaugt.
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5. Die H a n g e n d e n  „ A  l a u n s c h i e f e r “  sind wenig mächtig und 
bestehen aus kieseligen Schiefern und ziemlich untergeordnet Alaunschie
fern. Die letzten sind oft stark vererzt und tiefschwarz, am Ausbiß rot. Reich
lich dicke Bänke von Kieselkalken sind eingelagert und schwach rötlich ge
färbt.

6. Die grauen T o n s c h i e f e r  des Oberen Culms enthalten vereinzelt 
Grauwackenbänke. Sie sind recht m ild und neigen wenig zur Entwicklung 
markanter Geländeformen. Die Verwerfungsklüfte und die sonst in  solchen 
Gesteinen so häufig auftretenden lateralsekretionären Kluftausfüllungen m it 
Quarz treten stark zurück.

Die Schichten 2—6 gehören alle dem Culm an.
Störungen sind reichlich vorhanden. Die fü r die Vererzung wichtigste 

verläuft im  N-Flügel des Eisenberger Sattels und w ird als „S c h 1 o ß b e r  g e r  
R u s c h e 1“  bezeichnet. Sie sind alle gleichaltrig m it der variskischen Ge
birgsbildung und eine Folge der Faltung.

Verf. verweist auf die D e c k e l k l ü f t e ,  horizontale K lüfte, auf denen 
eine Verschiebung des Hangenden gegen das Liegende nach NW  stattge
funden hat.

Es w ird nun die Form der Lagerstätten im  einzelnen beschrieben. Die 
Beobachtungen in der Grube und die mikroskopische Untersuchung lieferten 
eine Reihe von sehr ungewöhnlichen Ergebnissen. Die Erzführung is t fast 
horizontbeständig in  einigen im  „hangenden Alaunschiefer“  des Unteren 
Carbons eingelagerten Kieselkalkbänken bevorzugt enthalten. Doch is t die 
Lagerstätte nicht schichtig. Nur dadurch, daß zwischen den sich petro- 
graphisch verschieden verhaltenden Schichten bei der Faltung Abscherungen 
und Spalten entstanden, bildeten sich Wege fü r die erzbringenden Lösungen. 
Diese „Schichtklüfte“  sind selbst vererzt, dann Querklüfte im  Kieselkalk 
und schließlich erscheint dieser selbst einigermaßen gleichartig vererzt, was 
aber nur auf weitgehender Durchklüftung beruht. Die Vererzung fand 
n a c h der Hauptphase der variskischen Faltung, aber vor dem Unteren 
Zechstein statt, da in  diesem schon goldführende Konglomerate vorhanden 
sind.

Die Strukturen sind so vielgestaltig, daß die Eigentümlichkeiten weder 
durch die Beschreibung noch durch Bilder erschöpfend erfaßt werden. Verf. 
füh rt daher eine gewisse Typeneinteilung durch; es sind alle Übergänge denkbar.

1. Isolierte einzelne Goldkörnchen.
2. Staubwolken von Einzelkörnchen unregelmäßiger Größe und Größen

beziehung, locker und dicht moosförmig bis ganz kompakt.
3. Staubförmig im  Kupferkies oder Clausthalit oder maschenförmig 

m it diesem verwachsen.

4. Staubig m it rhythmischen Strukturen, allein oder m it Clausthalit 
zusammen.

5. Garben- oder doldenförmige Büschel von dünnsten Tafeln oder Na
deln, randlich übergehend in  „blum en“ - oder „b u ke tt“ förmige Aggregate.

6. Feinnadelig in Einzelnadeln oder Nadelfilzen oft m it unregelmäßigen 
Weiterwachsungen in Moosform oder auch Gebilde in Form wurmförmiger, 
gekrümmter Schuppenmoose.



7. Einzelkristalle, wohlentwickelt, oft entschieden mehr braungelb ge
färbt, und Kristallaggregate. O ft Übergänge zu K ris ta llfilz  m it moosigem 
Gold umwachsen.

8. Gestrickte Formen; Skelette umwachsen m it Clausthalit.
9. Nervensystemartige Formen.
10. Kleine, geschlossene Körner inm itten von Kokardenbildungen m it 

Kupferkies, Buntkupfererz und Clausthalit.
11. Dicke und dünne, scheinbar hexogonale Täfelchen und Schüppchen; 

o ft auf Haarklüften.
12. Dicke kompakte Bleche besonders auf Querklüften, seltener auf 

Schichtfugen.
Diese Typen werden nun im  einzelnen besprochen. Das ro t gefärbte, von 

den Alten erwähnte Gold ist das auf K lüften abgeschiedene, ursprünglich m it 
Kupferkies verwachsene Gold. Als Begleitmineralien, die durch dieselben 
Lösungen, die das Gold brachten, herbeigeführt oder umgelagert wurden, 
■werden zunächst die reichlichen G a n g a r t e n  K a l k s p a t ,  Q u a r z  
« n d  D o l o m i t ,  sowie ein in Kalkspat pseudomorphosiertes Mineral, 
wahrscheinlich früher Schwerspat, erwähnt, dann die primären Erze, etwa 
der Menge nach: C l a u s t h a l i t ,  K u p f e r k i e s ,  N a d e l e i s e n 
e r z  u n d  R u b i n g l i m m e r ,  E i s e n g l a n z ,  B o r n i t ,  P y r i t ,  
Z i n k b l e n d e ,  K u p f e r g l a n z  g a n z  s e l t e n ,  M a g n e t i t  und 
ein fragliches Mineral, das bräunlich und unzweifelhaft ein Umbildungs- und 
Verdrängungsprodukt des Clausthalits ist. Es kann vielleicht auch hexago
nales Selen sein. Die sulfidischen Erze treten im  Gegesatz zu allen andern 
Goldlagerstätten mengenmäßig gegen das gediegene Gold sehr zurück und 
sind in der Hauptsache gleich a lt oder jünger als dieses. Die Produkte sekun
därer Umbildung durch Oberflächenwässer oder Grubenwässer sind nur in 
kleinem Ausmaße in den bisher untersuchten Stücken vorhanden. Es is t aber 
zu berücksichtigen, daß alle bisher untersuchten Stücke nicht mehr als 10 cm 
von dem 350 Jahre den Tropfwässern und der Grubenluft ausgesetzten Stoß 
entfernt waren.

Zinkblende is t sehr jung, immer jünger als Gold, auch jünger als Claus
th a lit und Kupferkies. Sie bildet kleine scharfe Kriställchen und ist fast eisen
frei. Die Tatsache, daß Zinkblende immer jünger als Gold ist, wäre schon 
Beweis genug, die p r i m ä r e  u n d  a s z e n d e n t e  N a t u r  d e s  G o l 
d e s  zu belegen.

Kupferglanz ist erst an einer Stelle, dort aber ganz typisch, in  den be
kannten „lamellaren“  Strukturen und m it dem plessitartigen Füllsel von Born it 
zwischen den Kupferglanzlamellen beobachtet worden. Diese Strukturen sind 
Anzeichen erhöhter Bildungstemperaturen, jedenfalls über 91°, wahrscheinlich 
sogar über 175°, ja  200°. E in  Kapitel behandelt weiter die genetische Deutung 
der Lagerstätte und den Vergleich m it anderen Goldvorkommen. Die Haupt
gangart is t Kalkspat gegenüber allen anderen bekannten Lagerstätten. Die 
Lagerstätte is t vorläufig als ein ganz neuer Typ zu betrachten. Die Genesis 
w ird  als aszendent-hydrothermal bezeichnet. Die Herkunft der Lösungen ist 
ungewiß; insbesondere ist nicht zu sagen, ob sie aus plutonischen oder vu l
kanischen Geskinen herstammen. Der Erzlieferant muß in großer Tiefe stecken.
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Die goldführenden Klüftchen sind jünger als eine Schar älterer Schicht
kluftbildungen. Diese können denselben Quellen entstammen, zeigen aber 
nichts, was sich nicht aus Lateralsekretion bei etwas erhöhter Temperatur 
erklären ließe. Gegenüber diesen Klüftchen sind die goldführenden doch wohl 
noch höher temperiert gewesen. Man kann also von einer A rt R e j u v e n a 
t i o n  sprechen.

Zum Schluß werden der Metallgehalt der Lagerstätten, Aufbereitungs
fragen, beabsichtigte Aufschlußarbeiten und die Aussichten des Vorkommens 
behandelt. Die Goldgehalte liegen zwischen 2 und 375 g/t, im  Durchschnitt 
über 60 g/t. Alle Zahlen liegen so weit über den bauwürdigen Mindestzahlen, 
daß sie, genügend Vorräte vorausgesetzt, eine Bauwürdigkeit noch unter un
günstigen Bedingungen gewährleisten. Bei der Aufbereitung hatten die Alten 
große Verluste. Es kommt auch heute noch keine mechanische Aufbereitung 
in  Frage. Durch vorsichtige Abschlämmung der allerfeinsten Trübe nach der 
Vermahlung oder Verpochung läßt sich ohne nennenswerte Goldverluste die 
Menge des weiter zu verarbeitenden Mahlgutes auf etwa die Hälfte herunter
drücken. Durch eine Kombination von Amalgamation und Flotation könnte 
ein sehr gutes Ausbringen ermöglicht werden. Die Amalgamation erfaßt den 
Hauptteil des Goldes, insbesondere auch die gröberen Körner, die F lotation 
die feinsten Blättchen und die m it Kupferkies und Selenblei verwachsenen 
Körnchen. Auch die weitgehend von Kalkspat umwachsenen Körnchen 
flotieren, sobald auch nur ein winziges Eckchen der Flotationslösung zu
gänglich ist. Die schwierige Frage, ob das Goldvorkommen des Eisenbergs 
auch unter den augenblicklichen Verhältnissen noch im  großen bauwürdig 
ist, is t schwer und m it aller Vorsicht zu beantworten. Verf. bejaht die 
Frage, da Abbau, Aufbereitung, Verkehrsverhältnisse, Raum fü r Halden
sturz und die Betriebswasserverhältnisse sehr günstig sind. Es is t sehr wahr
scheinlich, daß nach der Teufe gleich oder mindestens ähnlich geartete Gold
führung zu erwarten ist. Denn die Erosion hat außerordentlich ausgedehnte 
Seifen entstehen lassen. Ihre Ausdehnung gibt einen Beweis fü r die Größe 
der Primärlagerstätte. Sie zeigt besonders, daß auch Teile der Primärlager
stätten bisher noch nicht erkannt worden sind.

Die Alten haben S e i f e n  besonders an folgenden Stellen verwaschen:
1. Am O-Fuß und SO-Fuß des Eisenberges. Ihre Herkunft aus den Pri

märlagerstätten, besonders aus dem Gebiet von St. Thomas und St. Lorenz 
is t klar.

2. Nordwestlich Punkt 249 an der Straße Goddelsheim—Oberense liegen 
die Seifen auf Zechsteinkalk, oft in  seinen Dolinen. Das Gebiet der Seifen 
fä llt  fast genau m it der Ausdehnung des rings von Wiesen und Feldern um
gebenen Waldes zusammen. Das Gold dieser Seifen kann nicht von einer der 
bekannten Lagerstätten am Eisenberg herstammen und deutet auf eine 
Primärlagerstätte im  zweiten oder dritten Sattel, falls nicht in  jüngster Zeit 
sehr wesentliche und unwahrscheinliche Veränderungen der orographischen 
Verhältnisse stattfanden, oder es umgelagerte Zechsteinseifen sind.

3. Sehr merkwürdig is t das Vorkommen ausgedehnter und nach der 
Größe der alten Waschberge auch sehr reicher Seifen an der „Silberkuhle“  
südwestlich Selbach und ähnlicher bei „Ortssiepen“  1—1 | km westlich davon»



Die Seifen liegen entweder ganz oben auf den Höhenrücken oder mindestens 
ganz oben in  den Tälern und können auf ein je tz t bestehendes Talsystem 
genetisch keinesfalls bezogen werden. F. Beyschiag  und H. Sc h r iel  (Archiv 
f. Lagerstättenforschung 32) beziehen sie auf hypothetische Flüsse. Aber auch 
dann macht die Herleitung vom diluvialen Eisenberg, der dann noch viel 
höher gewesen sein müßte, große Schwierigkeiten. Denn das Material is t zu 
wenig abgerollt und auch gegen die Annahme einer wesentlich größeren Höhe 
des Eisenberges im  D iluvium  bestehen große Bedenken. Man hat auch hier 
jedenfalls eine noch unbekannte Mutterlagerstätte zu vermuten. Es kann 
auch die Möglichkeit bestehen, daß hier gar keine junge Seife vorliegt, sondern 
nur aufgelockertes und z. T. im  Gehängeschutt etwas bewegtes goldführendes 
Zechsteinkonglomerat. Dadurch ließe sich das Auftreten der Seifen an dieser 
Stelle und ih r Verhalten entschieden verständlicher machen.

4. Auch das Zechsteinkonglomerat is t an mehreren Stellen, besonders 
wenig östlich der Silberkuhle, goldführend. Es läge somit im  Zechsteinkonglo- 
merat eine fossile Seife vor und die Mutterlagerstätte muß vor dem Zechstein 
entstanden sein.

Seifen werden noch weiter abwärts in  den Talsystemen in  der Karten
skizze bei F. Beyschlag  und H. Sc h r iel  eingezeichnet. Verf. geht nicht 
weiter auf diese ein.

Die Gewerkschaft Waldecker Eisenberg hat nördlich des kleinen Fried
hofs Goldhausen einen Schacht abgeteuft, um die Lagerstätte in  einer bisher 
ziemlich sicher unverritzten Teufe zu treffen. M. Henglein.

Ostalpen.
A . Tornquist: N e u e  U n t e r s u c h u n g e n  o s t  a 1 p i n  e r  E r z -  

l a g e r s t ä t t e n .  (Metall u. Erz. 29. 1932. 431—434.)

Nach Petraschek  unterscheidet man in  den Ostalpen Lagerstätten 
alter Vererzungsperioden und Lagerstätten junger Vererzungsperioden: 
Unter den ersteren faßt man alle jene zusammen, welche vor der gesamt
alpinen Gebirgsbildung entstanden, welche also ein höheres A lte r als die 
M ittelkreide besitzen; junge Lagerstätten sind solche, welche seit der M itte l
kreide bis zum jüngsten Pliocän gebildet worden sind. Die genaue Altersbe
stimmung der alten ostalpinen Lagerstätten bietet vor allem, wenn sie in 
kristallinen Schiefern enthalten sind, große Schwierigkeit, weil sie nicht nur 
stark zerdrückt und verquetscht ihre ursprüngliche Lagerstättenform selten 
noch erkennen lassen, sondern weil sie auch strukture ll völlig  verändert, 
metamorph umkristallisiert sind und die primäre Abfolge ihrer Erzausschei
dung nicht mehr entziffern lassen. Ihnen gegenüber bieten die j u n g e n  
o s t a l p i n e n  L a g e r s t  ä 11 e n überaus günstige Beobachtungsbe
dingungen, ihre primäre S truktur und die Abfolge der Erzausscheidungen 
sind heute noch meist sehr klar erhalten, ebenso wie die Beziehung ihrer Lager» 
stättenform zur geologischen Struktur des Gebirges einwandfrei festgestellt 
werden kann.

Nach unserer heutigen Kenntnis verteilen sich die j u n g e n  o s t  - 
a l p i n e n  s u l f i d i s c h e n  E r z l a g e r s t ä t t e n  auf die folgenden 
V  e r e r z u n g s p e r i o d e n :
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I.  J u n g c r e t a c i s c h e  V e r e r z u n g s p e r i o d e :
Perimagma tische (relativ magmanahe) Lagerstätten: vorwiegend Kupfer

kies, hoch silberhaltiger Bleiglanz, Bournonit, Polybasit, ausgezeichnet durch 
Antimon- und Silbergehalt und geringeren Arsen- und Goldgehalt.

Typus: Oberzeiring in  Obersteiermark, Schneeberg in  Südtirol.
Apomagmatische (magmaferne) Lagerstätten. Blei-Zinkerzlagerstätten, 

gegen die perimagmatische Grenze Kupferkies aufnehmend. Bleiglanz m it 
wenig Silber (200—460 g /t Erzschlich).

Typus: Rabenstein, Haufenreith im  Grazer Gebirge.
I I .  A l t m i o c ä n e  V e r e r z u n g s p e r i o d e .
Perimagmatisch: Kupferkies-Antimonfahlorz-Lagerstätten m it Bou-

langerit und Antimonitlagerstätten, fast arsen- und goldfrei. Reine Antimon- 
Silberlagerstätten.

Typus: Abfaltersbach— Tilliach in  Osttirol. Trojane in  den Savefalten 
in  Jugoslavien.

Apomagmatisch: Blei-, Zinkerzlagerstätten m it wenig Kupferkies, prak
tisch silberfrei (20 g /t Bleiglanzschlich) und Quecksilberlagerstätten.

Typus: St. Veit— Silberleiten in  N ordtiro l (?). L itta i in  den Savefalten 
in  Jugoslavien. Idria.

I I I .  A l t p l i o c ä n e  V e r e r z u n g s p e r i o d e .
Perimagmatisch: Arsenkies-Kupferkies-Boulangerit-Lagerstätten m it Bi,

N i und Co. Ausgesprochene Arsen-Goldlagerstätten m it wenig Antimon- und 
geringem Silbergehalt.

Typus: Rathausberg—Siglitz in  den Hohen Tauern (Salzburg), M itter- 
berg bei Bischofshofen. Schladming, Kobalt-Nickel-Arsenfahlerze.

Apomagmatisch: Blei-Zinkerzlagerstätten m it kleinen Spuren von 
Silber.

Typus: Bleiberg— Kreuth in  den Gailtaler Alpen. Raibl in  den Julischen 
Alpen. Auronzo in den Venetianer Alpen.

In  diese Typen lassen sich fast alle jungen sulfidischen Lagerstätten 
der Ostalpen schon je tz t eingliedern. In  der z e i t l i c h e n  A b f o l g e  d e r  
V e r e r z u n g s p e r i o d e n  fä llt zunächst auf, daß in  ihnen die Metalle 
Eisen, Kupfer, Zink, Blei neben dem Schwefel Durchläufer darstellen, während 
in  dieser auf Grund der Beziehungen zu der Gebirgstektonik gefundenen Alters
gliederung unserer ostalpinen Lagerstätten Antimon, Arsen, Silber und Gold 
eine Rolle als leitende Elemente spielen.

In  den perimagmatischen Lagerstätten g ib t es reine Antimon-Silber
lagerstätten, m it welchen Quecksilberlagerstätten verbunden sind, und Arsen- 
Goldlagerstätten, in  denen nur sehr wenig Antim on und re la tiv  zum Silber 
sehr vie l Gold au ftritt. Nur die älteste Reihe der jungcretacischen Lager
stätten enthält neben vorwiegendem Antim on auch beträchtlich Arsen, aber 
re la tiv  vie l mehr Silber als Gold. Es konnte nachgewiesen werden, daß der 
hohe oder geringe Arsengehalt von perimagmatischen Lagerstätten sich auch 
noch in  den zugehörigen apomagmatischen Lagerstätten wieder erkennen 
läßt.

Der Ablauf der mehrphasigen Vererzung in  den Antimon-Silberlager
stätten hat sich teilweise ganz anders vollzogen als in  den Arsen-Goldlager-
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statten. In  diesen hat sich der E in tr it t  des Arsens und damit der Hauptabsatz 
des Goldes in  die Lagerstätte von der mittleren Phase des VererzungsVorganges 
ab vollzogen, dagegen ist der E in tr itt  des Antimons und Silbers in die A n ti
mon-Silberlagerstätten erst am Ende des Yererzungsprozesses erfolgt. In  der 
apomagmatischen Zone der Arsen-Goldvererzung hat sich die Bleiglanz
bildung vor der Blendebildung vollzogen und is t das Zink als Fluorid in die 
Lagerstätte gelangt, während in  der apomagmatischen Zone der Antimon- 
Silbervererzung das Zink als Chorid in die Lagerstätte gelangte und die Aus
scheidung derjenigen des Bleiglanzes vorausging.

Die Systematik der jungen ostalpinen Lagerstätten auf Grund ihrer 
zeitlichen Bildung spiegelt demnach wesentliche Unterschiede ihrer stoff
lichen Zusammensetzung wider, und darin liegt ihre Bedeutung fü r die Beur
teilung wesentlicher bergbaulicher Eigenschaften. H . Schneiderhöhn.

W . W itte r :  Das G o ld fe ld  der T aue rn . (Umschau. 36. 1932. 583.)

Das Gold liegt nicht auf der Straße, wie in  den Tageszeitungen im  Zu
sammenhang m it dem Bau der Glocknerstraße und dem dort neu angeschnit
tenen Goldfeld der Ostalpen erörtert wurde, sondern wäre mühsam zu ge
winnen. 1600 m hoch is t auf dem Naßfeld der Aufschlußstollen angesetzt. 
Es ist nach I mhof ein Erzvorrat von annähernd 18 Millionen Tonnen m it 
einem Durchschnittsgehalt von 10 g Gold und 80 g Silber in  der Tonne vor
handen. Die Metallmenge beträgt 167 000 kg Gold und 1 041 000 kg Silber 
(siehe Ref. dies. Jb. 1932. I I .  585.)

Es werden auch geschichtliche Daten gegeben. Von 1460—1560 stand 
der Goldbergbau in  den Tauern in  größter Blüte. Im  Durchschnitt sind 
jährlich 2600 kg Gold gewonnen worden. M . Henglein.

M . Zschocke und E. Preuschen : Das u rz e it l ic h e  B e rg b a u 
g e b ie t von  M ü h lb a c h  — B is c h o fh o fe n . (Mat. Urgeschichte Österreichs.
1932. Heft 6. 287 S.)

Die Yerf. geben zunächst einen topographisch-geologischen Überblick 
über das Gebiet des vorgeschichtlichen Kupferkiesbergbaus vom Mitterberg, 
Einödberg und Buchberg bei Bischofshofen in Salzburg und versuchen den 
alten Bergbaubetrieb zu rekonstruieren. Die Verf. nehmen das Feuersetzen 
als einzige Gewinnungsmethode an. Ihre rekonstruierten Formen von Ab
bauräumen sind durch Funde und Beobachtung nicht belegt. Die Abbaudauer 
w ird auf 200—300 Jahre veranschlagt. Über 100 Kupferschmelzplätze sind 
kartenmäßig dargestellt. Der Verhüttung ging eine Röstung des Erzes voraus. 
Der Kupfergehalt der alten Schlacken beträgt 1,44—23 %. Es gelang nicht, 
die Siedlungen und Gräber der alten Bergleute zu finden; nur das Berghaus 
am Einödberg ist bekannt. Nach P it t io n i begann der Bergbau am M itter
berg in  der M ittleren Bronzezeit und kam in der Jüngeren Bronzezeit zum 
Erliegen. Erst dann hätten sich die Bergleute dem Gangbezirk des E in
ödberges zugewandt, dessen Bergbau nach Zschocke auch in  technischer 
Beziehung jüngere Züge trägt. Die Gänge am Einödberg wären in der 
Hallstattzeit abgebaut worden, also in  der zweiten Hälfte der Bronzezeit. 
Die Verf. gehen auch auf die von F irbas dargestellten Beziehungen des Berg- 

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  20
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baues zur Wald- und Klimageschichte ein. Aus einer von einem Moor des 
Erzscheidplatzes am Mitterberg stammenden durchgeführten Pollenanalyse 
is t festgestellt, daß der Scheideplatz in  der Warmzeit m it hohen Buchen und 
Tannen benutzt wurde. Heute liegt die Buchen- und Tannengrenze 300 bis 
400 m tiefer. M. Heng lein.

Schweiz.
H . Fehlm ann: D ie  sch w e ize risch e  E ise n e rze u g u n g , ih re  Ge

s c h ic h te  u n d  w ir ts c h a f t l ic h e  B e d e u tu n g . (Beiträge zur Geol. d. 
Schweiz, Geotechnische Serie. X I I I .  Lieferung. 3. Band: Die Eisen- und 
Manganerze der Schweiz. Herausgegeben von der Studiengesellschaft fü r die 
Nutzbarmachung der schweizerischen Erzlagerstätten und der Geotechnischen 
Kommission d. Schweiz. Naturf. Ges. M it einem Beitrag von R. D u r b e r . 

Bern, Verlag Hans Huber, 1932. 255 S. M it 76 Abb. im  Text.)

Die Geschichte der schweizerischen Eisenerzeugung als eines wichtigen 
Teiles der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte w ird einerseits im  Anschluß 
an die allgemeine Weltentwicklung der Metall-, speziell der Eisengewinnung 
dargestellt, andererseits in  ihrer Gebundenheit an die Bedürfnisse des Landes 
selbst. Recht lesenswert und anregend sind diese die Wirtschaftsentwicklung 
betreffenden Teile, in  denen von der Frühzeit ausgegangen wird, prähistorische 
Funde in ihrer Bedeutung ebenso erörtert werden, wie die Entwicklung zur 
Zeit der Römer und in späteren Jahrhunderten, wobei auch den Handels
wegen und der Bedeutung der außerschweizerischen Eisengewinnungsstätten 
nachgegangen wird, in  gleicher Weise wie fü r das M ittela lter und die Neuzeit. 
Eine große Fülle von Quellen is t ausgeschürft, n icht in  einfacher Kompilation, 
sondern in  kritischer Überarbeitung. Wenn selbstverständlich Agricola 
besonders herangezogen wird, so liegt darüber hinaus eine nicht nur die 
Eisengewinnung und den Eisenhandel darlegende Monographie vor.

Folgen w ir dem der Darstellung der Gewinnung zugrunde liegenden 
Faden, so kommen w ir von einer Darstellung der Rennfeuer über das Zeit
alter des Holzkohlenhochofens zu dem Zeitalter des Kokshochofens und des 
Elektrohochofens. W ir sehen die lange Zeit dauernde extensive, immer 
wieder zum Raubbau führende Gewinnung, beeinflußt zunächst durch die 
leichte Beschaffung der Holzkohle, dann aber auch den Raubbau in  den 
Waldungen z. T. parallel zu dem Raubbau auf den unregelmäßig verteilten 
Brauneisenoolithlagerstätten des Schweizer Jura. W ir sehen die Abhängigkeit 
von der politischen Entwicklung zunächst in  dem freien Schalten des einzelnen 
bis zur Bildung von Genossenschaften, zum Bergregal, zur Belehnung m it 
Bergwerkseigentum und der Waldgerechtsame an den einzelnen und dann 
an kleine Genossenschaften, endlich aber bis zur kapitalistischen Ausbeutung 
und zur Beachtung des dann immer mehr hervortretenden Bergwirtschafts
spruches: „Was kost’s, was bring t’s?“  W ir sehen das Versagen des Berg
baues auf lang ausgebeuteten Lagerstätten, sei es, daß der Abbau der Erz
lagerstätten nicht mehr zu lohnen schien oder daß der Wald in der näheren 
und weiteren Umgebung verwüstet war. W ir sehen den allmählichen Über
gang zu neuen, außerhalb des Schweizer Jura liegenden geschichteten Lager
stätten wie der oolithischen Eisenerze im  Jura. Dann aber t r i t t  vor uns wieder
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erneuter Abbau auf den verlassenen, altbekannten Lagerstätten. W ir sehen 
aber auch die Abhängigkeit des Bergbaus, der Verhüttung und des Handels 
von den politischen Verhältnissen innerhalb und außerhalb der Schweiz, 
von Kriegs- und Friedenszeiten, vom Handel und von der Entwicklung des 
Landes selbst.

Wenn selbstverständlich in der rückschauenden historischen Betrach
tung der e x t e n s i v e  Abbau eine erste Rolle spielte, so sehen w ir dann 
m it dem Übergang der Darstellung zu den heutigen Verhältnissen die Ab
hängigkeit von der Entwicklung der modernen Technik, von der Schaffung 
neuzeitlicher Transportverhältnisse, von dem Abgehen von der Holzkohle, 
sodann den einsetzenden Im port von Steinkohle und Koks, damit aber auch 
•Re Notwendigkeit, alte Raubbaumethoden abzulegen, altbekannte Lager
stätten zu verlassen, nach neuen Rohstoffquellen zu suchen, was zur Grün
dung der im  T ite l genannten Studiengesellschaft führte. W ir sehen damit 
uuf wenigen von den altbekannten übriggebliebenen und einigen neu auf
gefundenen Lagerstätten den Übergang oder die Ansätze zu einer neuzeit
lichen i n t e n s i v e n  Bewirtschaftung. Wenn dann die Darstellung der 
heutigen Grundlagen der schweizerischen Eisenerzeugung zu einer Erörterung 
der schweizerischen Eisenzölle, zu einer Darstellung des heutigen Standes 
der Verhüttung der Eisenerze und zur Darlegung des Gegensatzes von Kohle 
und Koks gegenüber Wasserkräften führt, so mag das manchem Geologen 
als ein etwas fernliegendes Gebiet erscheinen. Aber es sei ausdrücklich be
tont, daß immer wieder die geologische Gebundenheit der Entwicklung 
schweizerischer Eisenerzgewinnung und Eisenerzeugung in den Vordergrund 
gestellt wird.

Aus einer Zusammenfassung der bergwirtschaftlichen Zahlen sei hervor
gehoben, daß die bisher in  der Schweiz ausgebeutete Erzmenge m it 3 M il
lionen Tonnen größer ist, als gemeinhin angenommen wird, daß die s i  c l i  t- 
b a r  e oder aufgeschlossene Erzmenge sich vorsichtig auf etwa 25 Millionen 
Tonnen berechnet, daß der w a h r s c h e i n l i c h  vorhandene Eisenerz- 
vorrat der Schweiz sich auf 15 Millionen Tonnen stellt, daß ökonomisch 
bauwürdig sind einzig die Vorkommen am Gonzen (Häm atit und Mangan- 
eisenerz) und im  F rickta l (Oolith) m it einem Erzvorrat von mindestens 
24 Millionen Tonnen und einem Eisenvorrat von wenigstens 7,5 Millionen 
Tonnen. Dam it sind die Ziffern einer älteren Schätzung (Inventur) der 
schweizerischen Eisenerzvorräte weit überholt.

Im  ganzen liegt eine eindringliche, anregende und fü r andere geologisch
bergwirtschaftliche Gebiete vorbildliche geologisch-bergwirtschaftliche Mono
graphie vor. Das Studium derselben war fü r den Referenten ein hoher Genuß.

Erich Kaiser.

C. Friedländer: E rz v o rk o m m n is s e  des B ü n d n e r O berlandes. 
(Beitr. z. Geol. d. Schweiz. Geotech. Serie. X V I. Lfg. H. 1. 1930.)

Es werden drei heute nicht mehr abbauwürdige Lagerstätten des Ta- 
vetscher Massivs und des östlichen Aarmassivs beschrieben und zwei Erz
konzentrationen im  D io rit des Somvixer Zwischenmassivs.

I I .  20
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Die Lagerstätte von Puntaiglas liegt am östlichen Ende des Rusein- 
diorites des Aarmassivs. Sie befindet sich längs einer mesozoischen Sediment
quetschzone im  D iorit. Die Lagerstätte füh rt Magnetit, P y rit und unter
geordnet Kupferkies. Sie ist älter als die alpine Metamorphose, aber jünger 
als der D iorit. Genetisch hängt ihre Entstehung m it der Intrusion des Rusein- 
diorites zusammen. (Kontaktpneumatolytische Lagerstätte.)

Die petrographische Beschreibung umfaßt die Nebengesteine, den Rusein- 
d io rit und die sedimentogene Chlorit-Sericitschieferzone, deren Sediment
charakter durch eine neue Analyse bestätigt wird.

Genetisch ebenfalls m it der Intrusion des Ruseindiorites im  Zusammen
hang stehen die schmalen Pyrrhotin-Pyrit-Kupferkies-Carbonatgänge bei 
Darvéla. Die Gänge, die als umgelagertes D ifferentiat des Ruseindiorites ge
deutet werden, liegen in  einem Granat-Amphibolith, teilweise m it zoisit- 
führenden Varietäten, der vom Verf. als kontakt- und dislokationsmetamorpher 
D io rit angesehen wird.

Die Pyrit-Turmalin-Quarzgängchen, ebenso die Bleiglanz-Rutilgängchen 
des Somvixer Massivs werden m it einem kleinen D ioritstock nördlich Curaglia 
in  der Lukmanierschlucht in  Zusammenhang gebracht. Als Nebengesteine 
werden petrographisch beschrieben die Gesteine aus der Zone der Konglomerat
gneise und Sericitschiefer (Verucano —  Lias?), die dioritischen Gesteine 
(4 Analysen) und die permocarbonischen Sericitschiefer.

Die metamorphen Erzgänge von der A lp  Nadèls führen in  einer Gangart 
von Quarz, Carbonat und Calcedon einen Ag-haltigen Bleiglanz und eine 
helle Zinkblende. Die Gänge liegen in den stark metamorphen permocarboni
schen Sericit-Psammit-Schiefern des Somvixer Zwischenmassivs.

Die alpinen Umwandlungen äußern sich bei Bleiglanz in plastischer 
Deformation, bei Zinkblende in Rekristallisationserscheinungen. Dadurch 
is t die Blende von ihren früheren Einschlüssen befreit worden. Wahrscheinlich 
stehe auch ih r geringer Fe-Gehalt (sehr helle Farbe) dam it in  Zusammenhang. 
Im  Nebengestein der Erzgänge erwähnt Verf. feinste ZnS-Infiltrationen.

Die Lagerstätte w ird als hydrothermale Bildung m it alpiner Umwandlung 
betrachtet. Verf. hä lt eine genetische Verknüpfung m it dem Cristallinagranit 
fü r wahrscheinlich.

Ähnlich liegen die genetischen Verhältnisse in der Lagerstätte von Ruis— 
Andest. Die Erzgänge liegen im  Verucano. Während bei Ruis—Sul— Rhein 
zu Zinkblende und Bleiglanz Kupferkies h inzu tritt, haben im  Andester Tobel 
P y rit und Fahlerz eine größere Bedeutung erlangt. Gleichzeitig treten hier 
Carbonate als Gangart zurück. Aus dem Nebengestein w ird eine neue Ana
lyse eines diabasähnlichen Gesteins angegeben.

Alle die besprochenen Lagerstätten sind fü r einen Abbau durchaus un
genügend. W . Minder.

Frankreich.
D u fo u ry ,  Jean: Les Mines de Pontpéan (Ille-et-Vilaine). Paris 1928. 
T h ir io n ,  Ch.: Note sur le prolongement sud du filon métallique de Pont

péan (Ille-et-Vilaine). Maçon 1930.
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Böhmische Masse und ihre Randgebiete.
S la v ik , F r.: Gisements de manganèse en Bohême orientale. (C. R. du Con

gres Intern, des Mines, de la Métallurgie et de la Géol. Appliquée. V ie  Sess. 
Liège 1931. 140—145. M it 1 Textfig.). — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 
353—364.

H . Mohr : D ie  S c h w e rs p a tla g e rs tä tte n  der T s c h e c h o s lo w a k i
schen Republik. (Montanistische Rundschau. 1929. Nr. 17. 8 S.)

Untersuchung der Lagerstätten auf Bauwürdigkeit. Einleitender a ll
gemeiner Überblick. Schwerspat als Gangmineral Begleiter von Erzen, 
anderwärts auch selbständig. Industrielle Verwendung. Es fo lg t nun eine 
sehr eingehende Behandlung der einzelnen tschechoslowakischen Vorkommen, 
flach Ländern und innerhalb dieser alphabetisch geordnet.

A. B öhm en. Einige unbedeutende Vorkommen, u. a. Mies.
B. M äh ren— S chles ien. B enn iseh , ein ursprünglicher Ag-, Pb-, Zn- 

Bergbau hat reichlichst B aryt geliefert, is t aber derzeit außer Betrieb. Vier 
linsenförmige Lager in  devonischem Tonschiefer, Crinoidenkalk und Diabas. 
B is k u p itz  bei Gewitsch. Da bisher unbekannt, besonders ausführliche 
Beschreibung. Liegt am Ostrande der Boskowitzer Furche. Die eigentliche 
Lagerstätte derzeit n icht aufgeschlossen, nur reichliche Halden von ehe
maligen Schürfen auf Bleiglanz. Der Baryt scheint Gänge im  Granit zu bilden, 
der auch in  den Halden reichlich vertreten ist. Aus dem Verlaufe der Pingen 
und aus den Halden kann m it einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf das 
Bestehen eines Hauptganges m it N 45" W geschlossen werden. Es liegt also 
eine sicher nicht unbedeutende Schwerspatlagerstätte vor, doch sind auch die 
Halden m it 5—10 Volum-% B aryt ein wertvoller Vorrat.

B o h u t in  wahrscheinlich gangförmiges Vorkommen. Bo r o we t z  (Ana
lyse). Jasse n itz . K w ie tn i tz a  bei Tischnowitz. Zehn Barytgänge in  einer 
■wahrscheinlich devonischen, schwach metamorphen Sedimentfolge. Gang- 
profile. i n deil reicheren Teilen würde 1 m3 Gangmasse 1,19 t  Schwerspat 
sc ütten; Analysen. S tie p a n o w itz . L o m n its c h k a . K w itte in -S c h m o le  

ei Lukawetz. Unregelmäßige Lager in den limonitischen Erzen, vermutlich 
ebenfalls Uevon. Entstehung noch unklar. M arsch o w -J a w u re k . Baryt- 
h4nge ähnlich und gleich gerichtet wie Tischnowitz; Analyse. O bergoß 

ei Iglau. Gänge im  Gneis. P a rfu ß  bei Brünn. R ip p a u  (Bezirk Muglitz), 
a r j t  neben Bleiglanz. S ch e b e tin  westlich Brünn. Gänge in zersetztem 

,  rariit, neben chalcedonartigem Quarz mehrere Dezimeter Baryt. Ebenfalls 
-Nordwestrichtung. S tie p a n a u — B o ro w e tz — S chw are tz .

U S l o w a k e i — K a r p a t h e n r u ß l a n d .  Viele bedeutende Lager
stätten, über die aber noch wenig bekannt ist. Es werden folgende Lager
stätten übersichtlich behandelt: Bailas, Eisenbach, Göllnitz, Herrengrund, 

araba, Kotterbach, Libethen, Nova Ves (Iglo), Poracs, Roznava (Rosenau), 
andberg, Stare Hory, Unter-Szlana, Zsakarocz.

Zusammenfassend wird m it Nachdruck auf die bisher wenig oder gar 
nicht beachteten Schwerspatvorkommen der Tschechoslowakischen Republik 
verwiesen.
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Ein Anhang behandelt die Entstehungsfrage der Barytlagerstätten. 
Verf. ist der Ansicht, der B ary t sei nicht ein „epigenetisches“  Mineral, sondern 
habe m it juvenilen Vorgängen nichts oder doch nur sehr wenig zu tun, wobei 
unter „ju ven il“  jene Stoffe verstanden werden, die an dem stofflichen Kreis
lauf der Erdoberfläche noch nicht teilgenommen haben. Dazu scheint gerade 
das Wasser nicht zu gehören. Die Beschränkung der Hydroxylverbindungen 
auf die obersten Teile der Erdkruste spricht dafür, daß s ä m tlic h e s  W asser 
u rs p rü n g lic h  der G ash ü lle  de r e rs ta rre n d e n  E r de  a n g e h ö rte  
u n d  erst  m it  s in k e n d e r O b e rf lä c h e n te m p e ra tu r  den äußeren 
E rd s c h ic h te n  in  s te ig en de m  Maße e in v e r le ib t  w u rde . Das Barium 
is t ursprünglich zweifellos magmatischer Abkunft, dann aber auch —  auf 
dem Umwege über das Meerwasser — reichlich in die Sedimente gekommen. 
Es besteht keine Schwierigkeit, die barytische Gangart der meisten Lager
stätten aus dem Nebengestein abzuleiten. Freilich kann das Barium schon 
bei der D ifferentiation feldspathaltiger Magmen frei werden, es ist dies aber 
durchaus nicht notwendig, sondern kann erst vie l später durch zirkulierende 
Wässer ausgelaugt werden. Das unleugbare Zusammenvorkommen m it 
Intrusivgängen is t nicht als Differentiation aufzufassen, sondern als Aus
laugung durch Wässer, die eben durch die Intrusivakte (Hitze, Gasdruck usw.) 
mobilisiert wurden. Dieser Vorgang wird als „p s e u d o ju v e n ile  E n tg a s u n g “  
bezeichnet. Der geschilderte Vorgang is t nicht identisch m it der „La te ra l
sekretion“  älterer Vorstellungen, bei der der Stoff aus der unmittelbaren 
Nähe bezogen wurde. Die in weit entfernten —- meist tieferen — Schichten 
von den Silikaten befreite Baryterde w ird aufwärts geführt und erst bei 
Änderung der Konzentration oder der Lösungsgenossen ausgefällt. Dieser 
Vorgang wird am Beispiel der Tischnowitzer Gänge näher erläutert.

Das allgemeine Ergebnis dieser bedeutsamen Arbeit ist ein Zurückdrängen 
des „Plutonismus“  in  der Lagerstättenkunde in  seine gebührenden Schranken. 
(Vgl. hierzu die parallelen Ausführungen des Verf.’s über die nordschwedischen 
Erzlagerstätten in  „Reise nach Lappland“ , Verhandl. des Naturforschend. 
Vereins in Brünn. 63. 1932.) Kieslinger.

Fennoskandia.
Per Geijer: M a l m s t i l l g ä n g a r n a  i  d e  n o r d i s k a  s t a 

t e  r  n a. (Nordisk Statistisk Tidskr. 8. 1929. 558—563.)
Der bekannte schwedische Lagerstättenforscher bringt in der nordischen 

statistischen Zeitschrift eine Zusammenstellung über die Erzreserven in Schwe
den, Norwegen, Dänemark, Grönland und Finnland. Die Zusammenstellung 
enthält jüngere Schätzungen über Kirunavaara (1075 Millionen metrische 
Tonnen). Rudolf Schreiter.

Nils H . Magnusson: S v ä r d s j ö  o c h  E n v i k e n s  s o c k -
n a r s  g e o l o g i .  (Svärdsjö socken och Envikens kapell av K . L in g e . 
Stockholm 1929. 6—15.)

In  der obigen Abhandlung g ib t Verf. eine Beschreibung des regionalen 
Baues der D istrikte Svärdsjö und Enviken. Es handelt sich um ein an Sulfiden 
und Eisenerzen reiches archäisches südschwedisches Gebiet (nordöstlich von
Falun). Rudolf Schreiter.
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Nils H . Magnusson : Ö v e r s i k t  a v  V ä r m l a n d s  l ä n s  
g e o l o g i s k a  b i g g n a d .  (Värmlands jordbruk. F ilipstad 1920. 14—20.)

Die nordwestlich vom Vener See gelegene Provinz Värmland träg t alte 
Zuge und gehört vorwiegend der Leptitform ation an, in deren Bereich sehr 
wichtige Eisenerz- und Manganeisenerzlagerstätten liegen. So gehört bei
spielsweise der Kreis F ilipstad zu dieser Provinz. Verf., der bereits die Lager
stätten von Värmland in  mustergültiger Weise bearbeitet hat, veröffentlicht 
nnt dem kleinen obigen Aufsatz einen kurzen Überblick über die geologischen 

erhältnisse der Provinz Värmland. Rudolf Schreiter.
R. Schreiter: D ie  E i s e n e r z l a g e r s t ä t t e n  S t r ä s s a  u n d  

l a n k a  i n  S ü d s c h w e d e n .  (Zs. prakt. Geol. 40. 1932. 87—89.)

In  der Umgebung der südschwedischen Städte Örebro und Ludvika 
legen die Grubenfelder, welche Per  Ge ije r  m it einer wertvollen Karten
eilage beschrieben hat (Sv. Geol. Undersök., Ser. Ca. Avh. Nr. 20. Stockholm 

1927). Verf. untersuchte einige Stufen hinsichtlich ihrer eigenartigen texturei
len und strukturellen Ausbildung der Erze.

Die Landschaft bei Strässa besteht in  weiterer Umgebung von der Erz
lagerstätte aus Leptiten, feinkörnigen Gneisen und Glimmerschiefern. Der 
Eeptit besteht aus Quarz, M ikroklin, Plagioklas, B io tit, Epidot, Hornblende, 
gelegentlich Turmalin und Magnetit. Nach der von A. B yg d en  gegebenen 
Analyse scheint das Ausgangsmaterial, das zu Lep tit metamorphosiert wurde, 
em vulkanischer Tuff zu sein, an dessen Aufbau sich nebenher anderes k la
stisches Material beteiligte. Die Gneise enthalten Cordierit. Gangarten sind: 
Quarz, B io tit und Chlorit, gelegentlich auch Cordierit, ferner Silikatmineralien 
m it wechselndem Gehalt an CaO und MgO, insbesondere A ktino lith , unter
geordnet Granat und Epidot. Der niedrige P-Gehalt ist an A pa tit gebunden. 
Die texturelle Ausbildung des Erzes täuscht m it dem streifigen Aufbau einen 
kristallinen Schiefer vor, in  dem bald Magnetit, bald kristalliner Häm atit die 
Oberhand gewinnt. Von folgenden Analysen der Strassa-Erze kommt I I  der 

nrchschnittlichen Zusammensetzung am nächsten:

S i02 , 
A l A  . 
Fe30 3 
FeO . 
MnO . 
MgO . 
CaO . 
K aO . 
Na20  . 
TiOa . 
P A  . 
s . . 
h 2o .

Fe . .
P . .

I. I I . I I I .  IV .
28,94 40,47 27,00 28,98

2,91 2,00 0,30 0,41
44,25 36,82 6,20 32,34
19,94 13,66 F,Oa: 61,39 Fe»Oa: 32,05

0,01 0,17 0,34 0,28
2,45 3,47 1,22 2,22
0,15 1,34 1,50 2,86
0,39 0,56 — —

0,16 0,15 — —

0,14 0,07 — —

0,03 0,04 0,019 0,012
0,05 0,02 0,025 0,079
1,02 1,08 0,30 ?

100,44 99,85 98,294 99,231
46,42 36,37 48,80 45,83

0,013 0,017 0,008 0,005
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L  Strassa, homogenes Erz, Tagebau Östergruve, anal. G. Ä ssarsson.
I I .  Strassa, Reicherz, anal, derselbe.

I I I .  Strassa, Nygruvan, anal. A. L a m m .
IV . Strassa, Stora Stöten; anal. L. H am m arstrcm .

Nach Per  Ge ije r  werden folgende Erztypen unterschieden:
1. In  einer aus Quarz, B io tit, untergeordnet Chlorit und Cordierit auf

tretenden Gangmasse sitzt Magnetit, frei von Hämatit.
2. Magnetit geht m it Quarz eine Bänderungstextur ohne wesentlichen 

Hämatitgehalt ein, wobei gelegentlich Diopsid und Amphibol in  den Mineral
verband eintreten. Die gebänderten Partien haben durch fallende Bewe
gungen ihren Zusammenhang verloren und werden in linsenförmige Stücke 
zerlegt.

3. Wie der Magnetit in  Gruppe 1 kann H äm atit homogen und in  Ver
wachsung m it Quarz entwickelt sein. Magnetit is t immer am Aufbau m it
beteiligt.

4. Der Magnetitgruppe 2 entspricht H äm atit in  Bänderung m it Quarz, 
m it wenig beigemengtem Magnetit, aber in  häufiger Verbindung m it Diopsid 
und A ktino lith .

5. Skarnerz, das meist aus Magnetit m it Diopsid und A k tino lith  besteht, 
zeigt bald massige, bald streifige Entwicklung, wechselt aber auch gelegentlich 
die Mineralführung, indem sich auch Granat, Cummingtonit und B io tit ein
stellen.

Das ursprüngliche eisenerzführende Gestein kann ein Carbonat oder 
z. T. L im on it oder Häm atit gewesen sein. Die häufig beobachteten breiten 
Magnetitsäume um die Hämatiterzkörper beweisen, daß innerhalb einer be
stimmten metamorphen Zeitphase Magnetit aus Erz hervorgegangen ist, das 
zum guten Teil aus Eisenoxyd bestanden hat. Der m it Quarz gebänderte 
Häm atit zeigt o ft eine feinere Bänderung als die entsprechende Magnetit
abart, und zwar, weil die Magnetitkristalle größer sind als die H äm atitkriställ- 
chen. Eine deutliche Bänderung is t im  Magnetit m ith in  nur erkennbar, wenn 
die Breite der Bänder eine gewisse Kleinheit überschreitet.

Innerhalb der Minen Nygruve und Östergruve gehört der Erzbezirk einer 
sehr verwickelt aufgebauten Antiklinale an. Der bis 80 m Tiefensohle auf
geschlossene Erzkörper zeigt vielfache Verzweigungen in  das umgebende 
Gestein. Die Grenzen des Erzkörpers heben sich in 55 m und 80 m Teufe deut
lich ab. Die kleinen Erzkörper bei Langfingret und Mellamnalmen bilden eine 
Einlagerung zwischen den Antiklinalen von Kronort und Diamanten. Auf 
ähnliche Weise läßt sich der Erzkörper von Storguvan als zugehörig zu einer 
Antiklinale erklären, die von zwei annähernd gleichmäßigen Faltungselementen 
gebildet wird.

Das Erzvorkommen von B 1 a n k  a hat nach Gesteins- und Erztyp 
gewisse Unterschiedlichkeiten. Das erzführende Gestein is t hier Leptit. Peg- 
matitische Gänge sind häufig und setzen in sehr verschiedenartigem Verlauf 
innerhalb der Leptitform ation auf. Die Erzkörper sind vorwiegend aus grob
körnigen, nicht hochwertigen Magnetiten aufgebaut, denen sich Quarz, B io tit 
und Chlorit beigesellen. Gewisse Teile im  Erzkörper zeigen aber auch eine
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Zusammensetzung aus hochwertigem kristallinem Häm atit, in  dem porphyro 
blastische Magnetitkristalle versprengt liegen. Es werden drei Erzanalysen 
von Blanka m it 80,46 und 86,74 Fea0 3 und 68,27 Fea0 3 +  10,95 FeO gegeben.

Die Faltungsachsen im  Erzrevier von Blanka weisen ein übereinstimmen
des Einfallen nach SO auf. Es darf angenommen werden, daß vor Anlage der 
Verwerfungen die je tz t in  Stora Blanka, Nygruvan und Kärrguvan abge
bauten Erze einem stark deformierten Erzkörper angehörten, der durch fa l
tende Bewegungen gestört und seitlich verlagert worden ist.

M . Henglein .

R e i s c h ,  H .: Die Magnetitbergbaue Lapplands. (Mont. Rundsch. 4 , 8 .
Wien 1932. 1—6.)

Harald Carlborg: L a p p l a n d s  m a l m b e r g .  (Svenska Turist- 
föreningens arsskrift. 1929. 31—58. M it 19 Abb. u. Mappen.)

Die allgemeinverständliche Abhandlung beschäftigt sich m it den haupt
sächlichen Erzlagerstätten im  nördlichen Schweden. Sie bring t nicht nur die 
Geschichte ihrer Entdeckung, sondern behandelt auch in  ausführlicher Weise 
die bergbaulichen Möglichkeiten und kennzeichnet den Einfluß, den sie über
haupt auf das wirtschaftliche Leben von Schweden und insbesondere von 
Lappland genommen haben. Es is t zu begrüßen, daß der Jahresschrift des 
schwedischen Turistenführers ein Überblick über die Eisenerzreserven von 
Lappland beigegeben ist. Rudolf Sch reifer.

R. Schreiter : D a s  n o r d s c h w e d i s c h e  G o l d f e l d  B o 
l i d e n .  (In t. Bergw. u. Bergtechn. 25. 1932. 21.)

Der linsenförmige Erzkörper 35 km  westnordwestlich Skelleftea is t in  
Sericitquarziten eingelagert, die selbst aus Leptiten hervorgegangen sind. 
Der Erzkörper enthält Arsenkies, Kupferkies, Cubanit, Pyrit, Magnetkies, 
Sulfantimonide und Sulfarsenide (u. a. Boulangerit, Jamesonit), wenig Blei
glanz m it spärlichem Dyskrasit und Zinkblende, sowie wenig Selenmineralien, 
wie Selenwismutglanz. Auch Wismut und Wismutglanz sind bekannt gewor
den. Flitterchen von Freigold von nur 1—20 ¡ i Länge sind in  der Erzlinse 
wiederholt festgestellt worden. Bei hohem Arsengehalt is t der Goldgehalt am 
höchsten. Das Erz is t häufig m it Quarz durchsetzt. Die mikroskopische Unter
suchung ergibt m it Sicherheit sehr verwickelte Erzverwachsungen und wieder
holte Mineralisationsphasen. Die Durchschnittsanalyse des Bolidenerzes zeigt 
30% S, 2,25% Cu, 10% As, 70 g Ag und 17 g Au in  der Tonne.

Es werden die drei Erzgruppen unterschieden:

1. Arsenkies und Kupfererze, reich an Gold.
2. Kupfererze, reich an Gold.
3. P y rit m it geringem Gehalt an Cu und Au.

Verf. beschreibt die Entdeckung und den Bergbau näher. E in  schwieriges 
Problem is t die zweckentsprechende Verwendung der großen Mengen von 
arseniger Säure. Man suchte schon das Arsen an Zement zu binden. Die ge
gossenen Blöcke wurden zunächst ins Meer versenkt. Man hat dabei fest-
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gestellt, daß durch Beimengung von arseniger Säure der Zement unlöslich 
gemacht wird. Somit könnte ein solcher Zement bei Dammbauten und Beton
konstruktionen, die einseitigem Wasserdruck oder humussäurehaltigem Wasser 
ausgesetzt werden, Verwendung finden. M . Henglein.

H . M o h r: Reise nach L a p p la n d . (Verhandl. des Naturforschenden 
Vereins in Brünn. 63. 1932. 11 S.)

Vortragsbericht über die Reise der Deutschen Geologischen Gesellschaft 
zu den nordschwedischen Erzlagerstätten im  Ju li 1932. Verf. schildert zu
nächst sehr anschaulich den Verlauf der Reise, die zunächst über Stockholm 
direkt nach Narvik und von dort in  Abschnitten zurück durch die wichtigsten 
Lagerstätten führte. Durch Vergleich m it den böhmischen Eisenerzlagern 
w ird die ungeheure Größe der Vorkommen um K iiruna anschaulich gemacht. 
Die beiden Lagerstätten Kiirunavaara und Luossavaara werden neuerdings 
auf 1100 Millionen Tonnen geschätzt.

Verf. kommt — entgegen den in der letzten Zeit geltenden Anschauungen
zu der Überzeugung, die genannten Erzvorkommen seien eine m eta- 

m orp he  se d im e n tä re  L a g e rs tä tte . Gegen die liquidmagmatische E n t
stehung und fü r sedimentäre sprechen folgende Umstände:

Konkordante, niveaubeständige Einschaltung des Erzkörpers zwischen 
zwei verschiedenartige Keratophyre im  Liegend bezw. Hangend. Keine 
genetisch verwendbaren Übergänge zu Hangend und Liegend, auch keine 
vom Erzkörper ausgehende Kontaktmetamorphose. Die Lagerstätte ist 
frei von Silikaten, hat auch einen auffallend geringen Titangehalt. Pausch- 
analyse sehr ähnlich den Eisenlagern mariner Entstehung. Der Hangend- 
keratophyr enthält ±  resorbierte Brocken des Erzes. Der Erzkörper ist 
plattenförmig, seine streichende Erstreckung beträgt mindestens das öOfache 
seiner größten Mächtigkeit. Dünnschichtige Textur. Mineralbestand und 
S truktur is t durch mehrere metamorphe Phasen verändert worden Der 
gegenwärtige Mineralbestand von Magnetit +  A pa tit ist sicher nicht primär. 
Bei den Umwandlungen denkt Verf. an Kontaktumwandlung durch den 
Hangendkeratophyr einerseits, regionale Tiefenmetamorphose andererseits.

Es wurden sodann mehrere kleinere Vorkommen der Umgebung Kiirunas 
besucht, dann die Lagerstätte von Gellivaare. Sie ist im  Vergleich m it K iiruna 
viel unregelmäßiger in kleinere Linsen verzettelt. Die Nebengesteine sind 
höher metamorph (hochkristalline Gneise und Skarne). Auf der Rückreise 
wurde noch ein Abstecher nach Boliden gemacht, das in seiner riesigen Linse 
aus verschiedenen Kiesen nicht nur die größte Arsenlagerstätte der Welt, 
sondern auch hohe Goldgehalte (17 g/t) führt. Eine Diskussion über die E nt
stehung hä lt Verf. fü r verfrüht. Endlich wurde noch das Grundgebirge im  
Hinterlande von Skellefteü besichtigt. Kieslinger.

C. W . Carstens: Z u r F rage  de r Genesis de r no rw e g isch en  
K ie s v o rk o m m e n . (Zs. prakt. Geol. 40. 1932. 97.)

Die bekannten Schwefelkiesvorkommen liegen innerhalb der Gebirgs
kette, die aus metamorphosierten cambro-silurischen Sedimenten und Laven
ergüssen und den in diese Gesteine intrudierten Tiefen- und Ganggesteinen
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(Gabbros und Trondhjemiten) besteht. Abgesehen von den Nickelmagnet
kiesvorkommen gehören alle Kiesvorkommen hauptsächlich den drei Typen an:

1. Kiese, die basaltische Eruptionen begleiten, welche als sog. vu l
kanische Sedimente zwischen den submarinen Lavabänken abgelagert 
worden sind (Leksdalstypus).

2. Die Kiese begleiten die gabbroidalen Tiefen- und Ganggesteine. Sie 
sind gewöhnlich im  Nebengestein in größerem oder kleinerem Ab
stand eingelagert (Rörostypus).

3. Die Kiese begleiten die weißen oligoklasführenden Granite oder Trond- 
hjemite, welche die letzte Phase eruptiver Tätigkeit vertreten (B jör
kaasen-Rödhammertypus).

Die Kiese des Leksdalstypus sind vom Verf. (Norsk geol. Tidsskr. 7. 185) 
als sedimentäre (biochemische) Bildungen aufgefaßt worden, die submarin 
unter dem Einfluß magmatischer A k tiv itä t entstanden sind. J. Kurek (Ref. 
dies. Jb. 1932. I I .  574) hat durch die Untersuchungen der Kieslagerstätten 
der Insel Stordö diese Auffassung bestätigt.

In  den Kiesen des Rörostypus ist Magnetkies, neben Schwefelkies, ein 
sehr gewöhnliches Mineral. Letzterer w ird gelegentlich durch den Magnet
kies völlig ersetzt. Der Cu-Gehalt ist 2—5 %. Im  dritten Typus ist der 
Cu-Gehalt unter 1 %, der Magnetkies fast überall durch Schwefelkies ersetzt. 
Diese Kiese sind teilweise jünger als die Trondhjemite. Auch im  Trondlijem- 
Gebiet scheinen die m it weißen Graniten (Trondhjemiten) innig verknüpften 
Kiesvorkommen zum dritten Typus zu gehören.

Innerhalb der Gebirgskette Stekenjokk in  Västerbotten ist das größte 
Kiesvorkommen Schwedens ebenfalls m it Trondhjemit verbunden. Neben 
Schwefelkies kom m t hier auch Zinkblende vor. Auch außerhalb der kale- 
donischen Gebirgskette scheinen fast überall innerhalb der Faltungszonen 
Kiesvorkommen, die m it Graniten genetisch verbunden sind, kupferarm 
oder kupferfrei zu sein. Die besten Beispiele finden w ir in  den Apenninen. 
Um den sog. Gavoranolakkolith herum treten die drei bedeutenden Kies
vorkommen Gavorano, Ravi und Rigoloccio auf.

Verf. weist noch auf einen vierten Typus hin, nämlich auf Kiese, in  deren 
unmittelbarer Nähe anscheinend keine Eruptivgesteine Vorkommen. In  
mineralogischer H insicht können die Kiesvorkommen dieses Typus als Über- 
gangsglieder zwischen Kiesvorkommen normalen Charakters (Röros- oder 
Björkaasen-Rödhammertypus) und kiesführenden Zink-Bleierzgängen auf
gefaßt werden. Als Beispiel w ird das Kiesvorkommen von F lö ttum  im  
Trondhjem-Gebiet angeführt.

Sämtliche Kiesvorkommen der Gebirgskette sind von der Tektonik 
der betreffenden Gebiete stark umgeprägt. Die Längsachse der Kiesvorkommen 
geht zur Faltungsachse parallel, was am deutlichsten auf der Kongens-Grube 
bei Röros he rvortritt. Somit läßt sich aus der Tektonik eines Gebietes schon 
an der Tagesoberfläche die Längsrichtung eines eventuellen Erzvorkommens 
gegen die Tiefe anzeigen.

Es ergibt sich, daß die Kiesvorkommen des Rörostypus und Björkaasen- 
Rödhammertypus eng miteinander in genetischer Hinsicht verknüpft sind. 
Das Stammagma der Eruptivgesteine scheint die gemeinsame Quelle der
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zirkulierenden Sulfidlösungen zu sein. Der chemische Charakter der gebildeten 
Kieslagerstätten is t somit sehr wahrscheinlich zum wesentlichsten Teil eine 
Funktion der Position der betreffenden Lagerstätten, welche Position sich 
im  räumlichen Verhältnis der Kieslagerstätten zu den verschiedenen E rup tiv 
gesteinen, Gabbrogesteinen bezw. Trondhjemitgesteinen kundgibt.

M . H eng lein .
Elis M oßberg : F osda lens  g ru v o r  i  N orge. (Die Gruben in  Fos- 

dalen, Norwegen.) (Tidsskrift for k jem i og bergvesen. 1931. 131—135. Oslo 
1932. Schwedisch.)

Der wesentliche Inha lt is t rein technischer A rt. Beiläufig w ird m itgeteilt, 
daß das schwefelkieshaltige Magnetiterz linealförmige Körper bildet.

O laf A n to n  B roch.

P e te rm a n , Gunnar: Über eine Sulfidlagerstätte auf der Insel A ttu  im  süd
westlichen Finnland. (Medelanden frän Äbo Akademis geologisk-minera- 
logiska Inst. 12. A vtryck u r Acta Academiae Aboensis. Math, et Phys. V I. 
Helsingfors 1931.)

Rumänien.
G h itu le s c u , T. P. and J. G a v ä t: General Outlock on the Situation of the 

Iron, Chromium, Manganese and Pyrite Deposits of Roumania. (Rou- 
manian Geol. Surv. Bukarest 1931. 30 S. M it Karte.)

Russisch-Asien.
J. P a ffen ho lz: G e o lo g ic a l s k e tc h  o f th e  ba s in  o f th e  B elo- 

k a n ie r  R iv e r. (Transactions of the United Geol. and Prosp. Service of 
USSR. 131. Leningrad 1931. 1—49. W ith  3 maps and 2 plates. Russisch 
m it englischer Zusammenfassung.)

Das untersuchte Territorium  n im m t 300 km2 ein und befindet sich am 
Südabhang des kaukasischen Hauptgebirgszuges. Jurassische Schiefer zweier 
Arten: die dynamometamorphosierten (Quarz-, Chlorit-, Sericit-) Tonschiefer 
liassischen (?) Alters und die normalen Tonschiefer aus dem Dogger spielen 
die wichtigste Rolle am Aufbau des Gebietes. Im  Vorland sind Kalke und 
Mergel vermutlich oberjurassischen und untercretacischen Alters entwickelt. 
Irgendwelche Fossilien fehlen in den genannten Gesteinen und die Alters
bestimmung läßt sich nur nach der Analogie m it den Nachbargebieten (SO des 
Kaukasus und Georgische Militärstraße) durchführen. Die liassischen Ton
schiefer sind durch zahlreiche Diabas-Lagergänge gekennzeichnet, deren 
Mächtigkeit 0,5—10 m beträgt. Außerdem kommen hier Gabbro-Diabase 
und Porphyrite vor. Alle Diabasvarietäten entstammen ein und demselben 
Magmaherd. In den mitteljurassischen Schichten is t ein kleines Feld Plagio- 
klasporphyrite zu erwähnen.

Die älteren Gesteine des Gebietes wurden während der alpinen Faltung 
disloziert. N icht gestörte, nachtertiäre Gesteine (Tone, Konglomerate usw.) 
sind im  S und SO weit verbreitet.

Alle Gesteine besitzen eine westöstliche Streichrichtung und fallen unter 
steilen Winkeln nach N und NO ein, sind also nach S überkippt. Das Fehlen 
kennzeichnender Horizonte erlaubt nicht, m it Sicherheit eine bestimmte.



Zahl von Isoklinalfalten zu konstruieren, jedoch treten einige von ihnen 
ziemlich deutlich hervor. Eine Reihe von schuppenartigen Überschiebungen 
sind wohl möglich. [Vgl. das folgende Referat.]

N u tz b a re  M in e ra lie n . Am wichtigsten sind die sulfidischen Kupfer
erze. Die physikalisch-geographischen Bedingungen des Vorkommens (das 
rauhe Klima, das Fehlen der Verkehrswege usw.) setzen seine wirtschaftliche 
Bedeutung herab.

Rie Vererzungsfläche hat die Form einer Ellipse, die in NW -Richtung 
aus0edehnt ist. Ihre Achsen betragen ca. 5 und 2 km.

Eine äußerst interessante Mineralbildung stellen die Ausblühungen, 
rüsten und Anflüge von gelblicher, weißer und hellgrünlicher Farbe auf 

en Tonschiefern dar. Diese Bildungen haben einen amorphen Habitus 
und bestehen z. T. aus haar- und nadelartigen Kristallaggregaten. Eine 
Analyse zeigte, daß es sich hier um eine Mischung von wasserhaltigen schwefel
sauren Salzen handelt, und zwar:

E isenvitriol (M e la n te r it ) ........................FeS04 +  7 H 20  26,80
Bittersalz (E p s o m it) ...............................MgS04 +  7 H aO 25,50
Haarsalz (Alunogen, H alotrickit, Keramohalit) A12(S04)3 +  18 H 20  42,25

Summe . . . .  94,25

In  W irklichkeit ist die Zusammensetzung des Salzes kompliziert. Die 
drei oben genannten Mineralien sind die Hauptkomponenten und ihre Bildung 
ist auf die Zersetzung von Schwefel- und Magnetkies zurückzuführen.

Unter den Erzen des Belokan-Vorkommens sind kompakte und ein
gesprengte Erze unterscheidbar. Die ersteren bestehen aus Pyrrhotin (bis 
80 %) und Kupferkies (bis 40 %) und in geringerer Menge aus Zinkblende, 
Eyrit, Gangmineralien, Bleiglanz, Magnetit, L im onit und Covellin. Die
eingesprengten Erze enthalten gewöhnlich Pyrrhotin, P y rit und Kupferkies
einschlüsse.

Die S truktur des Erzes ist körnig. (Die Größe der Körner schwankt 
von 1-0,0001 mm.)

Die Ausscheidungsfolge der Mineralien ist, wie fo lg t: P yrit, Quarz, 
yrrhotin, Zinkblende, Kupferkies, P y rit (zweite Generation), Bloiglanz. 

Der P y rit der ersten Generation hat kubische Form, derjenige der zweiten 
eneration w ird auf Spalten im  Pyrrhotin abgelagert.

Der Pyrrhotin, als Haupterzmineral, bildet kompakte Felder im  Schliff, 
enthält Einschlüsse anderer Mineralien und w ird fast immer durch P yrit ( I I )  
ersetzt.

Der Kupferkies kommt als kleine Partien und Emulsionseinschlüsse 
in der Zinkblende vor, die fast in  allen Schliffen in  Form zerstreuter Körner 
beobachtet wird.

Der Bleiglanz stellt sehr feine Körner (0,05—0,0001 mm) dar, die im  
Kupferkies und in  der Zinkblende zerstreut liegen.

Der Magnetit t r i t t  als Einschluß in Gangmineralien auf und der Limonifc 
b ildet Äderchen im  Pyrit. Der Covellin w ird sehr selten im  Kupferkies be
obachtet.

Der m ittlere Gehalt an Kupfer beträgt 1,5—2 %.

Regionales zur Lagerstättenlehre. Russisch-Asien. 31 7



3 1 8 Lagerstättenlehre.

Das untersuchte Erz is t vollkommen m it dem des Dewdorakvorkommen 
identisch [vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I I .  32. Hei.], dessen Vererzung in gene
tischer Beziehung zu den Diabasgängen steht. Gegen die Annahme derselben 
Genese fü r das Belokan-Vorkommen sprechen viele Tatsachen. Deshalb 
möchte Verf. die Vererzung des untersuchten Gebietes in Zusammenhang 
m it den Neointrusionen des Granodioritmagmas bringen. M it der Neointrusion 
verbindet man je tz t z. B. auch die Sadon-Silber-Bleierzlagerstätte. [Vgl 
Ref. dies. Jb. 1932. I I .  480. Ref.]

Im  Becken des Flusses Belokan-ier sind außerdem Erzseifen bekannt, 
deren Vorräte vom Verf. m it 5000 t  angegeben werden. N . P o lu to ff.

A . Betektin  : T o  t h e  m i n e r a l o g y  o f  t h e  B e l o k a n  c o p -  
p e r  d e p o s i t .  (Transactions of the Geol. and Prosp. Service of USSR. 
131. Leningrad 1931. 53—62. W ith  2 plates. Russisch m it englischer Zusam
menfassung.) — Vgl. vorstehendes Referat.

Verf. hat die Erzproben bearbeitet, die während der Schürfarbeiten in 
den Jahren 1912—1913 gesammelt wurden.

M i n e r a l i e n  u n d  E r z s t r u k t u r e n .  Der mineralogische Bestand 
des Vorkommens is t verhältnismäßig einfach. Man hat hier vorwiegend kom
pakte Pyrrhotin-Aggregate vor sich, denen in unbedeutender Menge Kupfer
kies, Zinkblende und Bleiglanz eingesprengt sind. Unter den Gangmineralien 
sind ein milchweißer Quarz, seltener Chlorit, und Calcit zu sehen. Als Eigen
tüm lichkeit der Erze sind die Einschlüsse eines etwas verkieselten Tonschie
fers zu erwähnen. Die sulfidischen Erzmineralien wurden in folgender Auf
einanderfolge ausgeschieden: Pyrit, Pyrrhotin, Zinkblende, Kupferkies und 
Bleiglanz.

P y r i t .  In  den kompakten Pyrrhotinausscheidungen wird der P y rit 
verhältnismäßig selten beobachtet. E r bildet meist einzelne kleine gerundete 
Körner, obwohl auch gut begrenzte Würfel festgestellt wurden. Außerdem 
kommt im  Pyrrhotin als Randsaum und auf Spalten noch ein kollomorpher 
markasitähnlicher P y rit vor. Im  Quarz bildet der P y rit kompakte Felder. 

-Häufiger t r i t t  der P y rit im  Nebengestein (Schiefer) auf.
P y r r h o t i n .  Die kompakten Ausscheidungen dieses Minerals zeigen 

im  reflektierten Polarisationslicht eine körnige Struktur. Dasselbe wurde auch 
beim Ätzen m it schwefelsaurer Lösung von KM n04 beobachtet. Die Größe der 
Körner schwankt zwischen 0,1 und 0,3 mm. Der Pyrrhotin füh rt häufig allo- 
triomorphe Kupferkies- und Zinkblendeausscheidungen. Von den späteren 
Veränderungen des Pyrrhotin ist sein Ersetzen durch den kollomorphen 
P yrit zu erwähnen. In  der Oxydationszone wandelt sich der Pyrrhotin in  L i
monit um.

Z i n k b l e n d e .  Dieses Mineral kommt in kleiner Menge (durchschnitt
lich nicht über 3—4%) vorwiegend in den Pyrrhotinmassen vor. Beim Ätzen 
m it saurem K M n04 wurden bei einzelnen Mineralkörnern komplizierte Zwil
linge beobachtet. Häufig bildet die Zinkblende sehr innige Verwachsungen 
m it Kupferkies.

K u p f e r k i e s .  E r is t das einzige kupferhaltige Mineral auf dem Be- 
lokanvorkommen. Seine Quantität in den einzelnen Schliffen ist ungleich;



durchschnittlich beträgt sie in der Erzmasse 6—10%. Kompakte Kupfer
kiesausscheidungen werden sehr selten (hauptsächlich im  Pyrrhotin und 
Quarz) beobachtet. Der Kupferkies bildet enge Verwachsungen m it, ab
gesehen von Pyrrhotin, P y rit und Zinkblende.

In  der Oxydationszone wird er durch Covellin ersetzt.
" R 1 ’  i

' e i g i a n z .  Makroskopisch wurde er nicht beobachtet.
Chemische Analysen haben im  Erz Nickelspuren nachgewiesen. Die Be- 

mu ungen, den Pentlandit, der paragenetisch gewöhnlich m it Pyrrhotin zu
sammen vorkommt, zu finden, waren vergeblich.

A l l g e m e i n e s  C h a r a k t e r i s t i k  d e r  E r z e .  Die Erze des 
orkommens werden in  4 Gruppen eingeteilt, die durch gegenseitige Über

gänge miteinander verbunden sind:
1- Kompakte Pyrrhotinerze, die kleine Linsen und stockartige Körper 

7011 10 iß  m Mächtigkeit bilden. Das Hauptmineral ist Pyrrhotin; die übri
gen Sulfide sind in  geringfügigen Mengen vorhanden. Der Kupfergehalt be
trägt ca. 1%.

2. Quarz-Pyrrhotinerze. Sie stellen ebenfalls kleine linsenartige Erz
körper m it vorwaltendem Quarz dar und sind reicher an Kupfer (2—2,5%), 
als die erste Gruppe.

3. Die dritte Gruppe der Erze bildet eine Reihe von mehr oder weniger 
dünnen Erz- und Quarzgängen m it einer Gesamtmächtigkeit von 20 m. Außer 
Quarz und Pyrrhotin spielt bei diesen Erzen der P y rit eine wesentliche Rolle.
Kupfergehalt =  1,08%.

4. Eingesprengte Erze (pyritisierte Schiefer m it kleinen Pyrrhotinlinsen), 
V e r ä n d e r u n g e n  i m  N e b e n g e s t e i n .  Die Erzkörper kommen 
in Berührung m it kohligen Tonschiefern und Arkosensandsteinen. Die Ver
änderung des Nebengesteins äußert sich häufig in der Verkieselung der Ton
schiefer, die in der Nachbarschaft m it Quarz- oder Erzgängen intensiv ver- 
quarzt sind. Weiterhin is t die Sericitisierung des Nebengesteins zu erwähnen, 
jv®  ^ ie R  bildet dünne Schüppchen, die meist unregelmäßig verteilt sind.

er^ le Pyritisierung der Schiefer wurde schon oben referiert.
e n e s e .  1. Alle Erzkörper sind zweifellos desselben Ursprungs und 

stellen eine epigenetische Bildung dar.

1 R n- r ?'<:*le Entwickelung von Pyrrhotin im  Erz läßt die Annahme zu, 
a , 16 rz Udung bei höheren Temperaturen vor sich gegangen ist. Die

an eren erkmale sprechen jedoch dafür, daß die Erzkörper in  mittleren 
teufen entstanden sind.

3. Die beobachteten Tatsachen weisen auf ziemlich rasche Erstarrung 
der Erzmassen hin.

4. Das hydrothermale Belokanvorkommen steht wahrscheinlich in  ge-
ne isolier Beziehung zu Tiefengesteinen, die durch die Erosion noch nicht 
entblößt sind. N . P o lu to ff.

N . K a s s in : G e n e r a l  g e o l o g i c a l  M a p  o f  t h e  K a z a k s t a n  
e s c r i p t i o n  o f  t h e  B a i a n - A u l  a n d  U p p e r  C h i d e r t a  

- eets.  (Transactions of the Geol. and Prosp. Service of USSR. 110. Lenin-
i 93i  1 254. W ith 3 maps. Russisch m it englischer Zusammenfassung.)
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Nach der Besprechung der Orographie, Hydrographie und der Geologie 
des genannten Blattes folgt ein über 150 Seiten starkes Kapitel über die nutz
baren Mineralien.

Die Mannigfaltigkeit der Gesteine und ihrer Genese bedingt eine Ver
schiedenartigkeit der nutzbaren Mineralien des Gebietes.

Die altpaläozoischen Meere boten günstige Bedingungen fü r die Ab
lagerung mächtiger Kalksteinfolgen; die üppige Flora des Carbons gab den 
Anlaß zur Bildung von Steinkohle.

Die Intrusionen basischer Magmen, die die kaledonische Faltung be
gleiteten, brachten eisen-, chrom-, nickel- und kupferhaltige Lösungen m it. 
Die nach Erstarren dieses Magmas entstandenen Pyroxenite und Peridotite 
wurden später durch postvulkanische und tektonische Vorgänge in  massige 
Serpentine m it Ausscheidungen von Chromit, Magnetit, Nickelkupfererzen 
usw. umgewandelt.

Die Hauptvererzung des Gebietes hängt aber m it dem sauren Magma 
zusammen, welches während der variscischen Orogenese intrudierte. Gold-, 
Silber-, Kupfer-, Blei-, Zink-, Eisen- und Manganverbindungen wurden dabei 
stellenweise in  w irtschaftlich bedeutenden Mengen in  technisch erreichbaren 
Teufen gefördert. Die genannten Erze treten auf Lagerstätten von verschie
denem Typus auf. Die Granitmassive und ihre Bandteile durchsetzen Peg- 
matitgänge m it Ilm enit, Topas, Feldspäten, Apatit und andere Mineralien. 
In  der Kontaktzone der Intrusivkörper m it verschiedenen paläozoischen 
Gesteinen haben sich kontaktmetamorphe Eisen- und Eisenkupfererzlager
stätten gebildet. E in Teil von ihnen enthält große Vorräte an Eisen und 
Kupfer. In  der Nähe der Intrusivkörper auf den Spalten und in  den Bruch
zonen beobachtet man eine Reihe gangartiger Vorkommen, die Granate, 
Pyroxene, Amphibole, Epidote, Feldspäte m it Eisenkupfer- und Zinksulfiden, 
Gold, Eisenoxyde und andere Mineralien führen. Einige Lagerstätten wurden 
schon abgebaut.

In  den weiter entfernten peripherischen Teilen der Granitintrusionskörper 
beobachtet man Kupfer- und Eisenkupfererze, die zusammen m it Quarz und 
manchmal m it Baryt die Spalten ausfüllen und die z. T. bei höherer, z. T. 
niedriger Temperatur und niedrigem Druck abgesetzt wurden. Unter ähn
lichen physiko-chemischen Bedingungen wurden in  den Porphyrit-Tuffgestei- 
nen polymetallische (Fe, Zn, Pb, Cu) Lagerstätten gebildet.

In  einer noch größeren Entfernung von den Intrusivkörpern befinden 
sich die Lagerstätten eingesprengter Erze, die bei noch niedrigeren Tempera
turen und Drucken entstanden sind.

Die sauren (Granite) und mehr basischen Intrusionen sind auf großen 
Flächen bloßgelegt. Ihre oberen Teile sind vernichtet worden.

Kasakstán stellt im  allgemeinen ein intensiv erodiertes Land dar, wo 
tiefere Horizonte des Paläzoicums aufgeschlossen sind.

In  der langen Zeit vom Carbon bis heute wurden viele Lagerstätten zer
stört; andere haben ansehnliche Veränderungen erfahren.

A ) S e g r e g a t i o n s -  u n d  m e t a m o r p h e  L a g e r s t ä t t e n .

Im  nordwestlichen Teil des Gebietes sind in den basischen Intrusionen 
der kaledonischen Orogenese Eisen-, Chrom- und Nickelerze angetroffen wor



den. Sie kommen in Form von Schlieren und Einsprengungen in  den O livin-
j ! !  “ 1 “  V°r ' Zum größeren Teil wurden sie aber bei der Serpentinisierung 
der genannten Gesteine angereichert.

ChromR-M* W6lten Umgegend des Ulkun-Karaul-Tscheku-Gebirges sind 
Cr 1 28o/ agnetlterze bekannt. Der m ittlere Metallgehalt beträgt Fe 55,04%, 

’ Cu 2’90%, N i 0,14%, S 0,28%. Pt wurde nicht nachgewiesen.

P e g m a t i t -  u n d  Q u a r z g ä n g e ,  

der fPegmatit^ e werden in  den Graniten ziemlich häufig beobachtet. In  
m iic h t '" rUl-deS Tur' ai§yr-Sees is t z. B. ein Pegmatitquarzgang (0,15—0,35 m 

c rg) m it Ilm en it angetroffen worden. Der Ilm en it bildet große Kristalle.

K o n t a k t m e t a m o r p h e  L a g e r s t ä t t e n ,  

diesem Typus gehören viele Eisen-Kupfervorkommen an, von denen 
' 'UJ'C *n Zukunft zweifellos eine wirtschaftliche Bedeutung erlangen werden, 

1- Das M u r s a - T s c h e k u - V o r k o m m e n .  Das Vorkommen liegt 
am Sleichnamigen Berg, 18 km vom Dorf Bajan-aul entfernt. Silurische Tuff- 
sandsteine und P orp liyrittu ffe sind in  der Kontaktzone in  Hornfelse um
gewandelt und bilden um das Granitmassiv einen 600—700 m breiten Gürtel. 

le bhzansammlungen befinden sich in einiger Entfernung vom Granit. Die 
rzmineralien sind Magnetit, Häm atit, Kupferkies und P yrit, die Gang- 

mmeralien: Granat, verschiedene Epidote, Pyroxene, Amphibole, Quarz. 
eiter kommen vor: Malachit, Azurit, Chrysokoll, Kupferglanz, Melaconit, 

enorit, Jarosit, Brauneisenstein und Gips. Die Magnetite enthalten: FeO 
22’18%> Fe20 3 73,83%, Fe 69,5%.

 ̂ -■ Das S a r t ü b e  - V o r k o m m e n .  Es is t 7 km  von dem vorhergehen- 
in T lY Y h ^ '  H ler stehen Porphyrittuffe und Porphyrite silurischen Alters 
dem e Y  * ‘̂ y ('n]'tp ° rphyren. Dem Typus nach is t dieses Vorkommen 
Sar+ünfi eren,ä nllch> jedoch spielen die kupferführonden Mineralien auf der 

rtubelagerstatte eine ganz untergeordnete Rolle.

45 km oü!L, S° h ° k p a k - K u p f e r e r z l a g e r s t ä t t e .  Sie befindet sich 
von SvenitoY 1Ci T,f 0n Bai an' Auk Die Vererzung hängt m it den Intrusionen 
folg« vn nh onzonitporphyren zusammen, die in  die silurische Schicht-
Im  Kontab+er i ac*l t |“ keit eindrangen. Diese Folge is t intensiv gefaltet, 
nauu+on t 61 a^ksteine und Tuffsandsteine oder unm ittelbar m it ge- 
sächlinti „n ™S!VgeStei,len werden Skarnbildungen beobachtet, die haupt- 
snreno- aUS anSan-Hedenbergit, Epidot, A ktino lith , Granat m it E in- 
M ! " Uen ,V° n Suliiden: P yrit, Kupferkies, Pyrrhotin, Zinkblende und 
q i L /6 n enY eStehen' Die sulfid ischen Erze enthalten Cu 3,52% und Mn 
Dip i.!e ererzunSszone läßt sich von W  nach 0  auf 1500 m verfolgen. 
3 u n d Y  O Y Cr PrZC körnig. (Die Größe der Erzkörner schwankt zwischen 
Vorkomm mm  ̂ Ber klineralbestand wechselt in  verschiedenen Teilen des

. 000D^ hrf heinlichen Erzvorräte betragen 70 000 t ;  darunter sind Cu 
-OO0-30001, Mn 35001 und Fe 5000 t.

andprpUf Cr ‘1!CSen vier wirtschaftlich wichtigen behandelt Verf. noch zwölf 
andere kontaktmetamorphe Vorkommen.

• Jahrbuch f. Mineralogie ete. Referate 1933. I I .  21
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G a n g l a g e r s t ä t t e n  d e r  t i e f e r e n  Z o n e .
Diese Lagerstätten stehen in  mineralogischer und genetischer Beziehung 

den kontaktmetamorphen nahe.

1. Das S a r y  - A d y r - V o r k o m m e n .  Die Lagerstätte befindet sich 
14 km südwestlich von dem Alexandrowskijwerk und liegt unm ittelbar in 
der Kontaktzone des Granites von Bajan-Aul m it silurischen Sandsteinen.

Es sind hier drei Haupterzgänge vorhanden, die in ihrer Mächtigkeit stark 
variieren. Die Anwesenheit der Gangarten, wie Granat, Epidot, A ktino lith  
und der unmittelbare Zusammenhang m it dem Granit weisen darauf hin, daß 
sich das Vorkommen in  einer bedeutenden Tiefe gebildet hat. Die Erzminera
lien sind verschiedene Kupfersulfide. Der m ittlere Kupfergehalt des Erzes 
aus dem westlichen Gang beträgt 5—10,65%. Außerdem enthalten diese Erze 
0,0004% Au, 0,0516% Ag und Elemente der Platingruppe, Ir, Rh und Ru, 
0,00024%. Bis je tz t wurden auf dem Vorkommen 1000 t  Erz gefördert. 
Die Kupfervorräte scheinen nicht zu groß zu sein.

2. Das K a s a n - A u s - V o r k o m m e n .  7 Erzgänge m it Kupferkies, 
Bornit, Pyrit, Chalkosin, Eisenglanz, Malachit, Chrysokoll durchsetzen eine 
sibirische Tuff-Sandsteinkonglomeratserie. Die Mächtigkeit des nördlichen 
und südlichen Ganges beträgt von 1—1,3 m. Der m ittlere Kupfergehalt 
liegt bei 2%. Die m ittlere Probe der sortierten Erze ergab 7,31% Cu und 
Spuren von Pb.

Es sind außerdem viele kleinere Vorkommen dieser A rt bekannt.
G a n g l a g e r s t ä t t e n  d e r  m i t t l e r e n  Z o n e .
In  dieser Gruppe vereinigt Verf. über 100 Vorkommen, die in  ihrer Form 

und z. T. in  ihrem mineralogischen Bestand nach verschiedenartig sind. Alle 
diese Lagerstätten sind hauptsächlich in der mesothermalen Zone entstanden. 
Sie sind an die Bruch- und Verquetschungszonen gebunden. Der größte Teil 
der Lagerstätte zeigt keinen sichtbaren Zusammenhang m it Intrusivgesteinen 
(Granitporphyre, Syenitporphyre); in  W irklichkeit läßt sich ein solcher fü r 
viele Vorkommen nachweisen. Es besteht eine große Ähnlichkeit in  der Metall
führung dieser Lagerstättengruppe.

Auf allen Lagerstätten walten Kupfermineralien vor. Viele Vorkommen 
führen Gold und Silber in  verschiedenen Mengen. Zink und Blei fehlen vo ll
ständig oder sind in geringen Quantitäten vorhanden.

Weiterhin seien nur aus dieser Gruppe die wichtigsten Vorkommen er
wähnt.

1. Das D s c h u s s a l y - V  o r k o m m e n .  Nordöstlich des A lb itophyr- 
Bergzuges von Dschussaly verbreiten sich silurische Porphyrit-Tufflaven, 
Tuffe und Tuffsandsteine, die an einer Stelle stark verändert, verquarzt, 
sericitisiert und epidotisiert sind. H ier liegt die Kupfererzlagerstätte von 
Dschussaly. Der vererzte Streifen besteht aus stark zertrümmerten, gequetsch
ten und von vielen Rissen durchzogenen Gesteinen und is t 200 m lang. Der 
m ittlere Kupfergehalt dieses Streifens übersteigt nicht 2—3% Cu. Weiter 
südlich w ird noch ein anderer, aber schwächer vererzter Streifen beobachtet. 
Die Erze bestehen aus Malachit, Azurit, Chrysokoll, Cuprit, Melakonit, Te- 
norit, Chalkosin, Eisenoxyden u. a., stellenweise auch aus Kupferkies, P yrit, 
Born it und Eisenglanz. Das Vorkommen verdient wirtschaftliche Beachtung.



, t B e i s - S c h a i t a n d y - V o r k o m m e n .  Das Erz besteht 
aup sac ic i  aus Malachit und Azurit. Die sortierten Erze ergaben: 10,26% 

Cu und 0,0047% Ag.

vom A l ^  S t e f a n o w s k - V o r k o m m e n .  Eie Lagerstätte is t 2 km 
Tuff exandr<>wskijwerk entfernt und liegt in  den Andesinopliyr-Laven, 
recht” ' nl'fl)reCcien und Tuffkonglomeraten. Diese Gesteine werden senk- 
durcl ZX] lhrem Streichen von einem Syenitporphyrgang (1—5 m mächtig) 
bun 1 S° 'Die Vererzung ist an die östliche Seite dieses Ganges ge-

UIj  en‘ Kupfersulfide sind dem Neben- und Eruptivgesteine eingesprengt 
an der Oberfläche durch Kupfercarbonate ersetzt.

An dem Vorkommen wurden 6000 t  von ockerigem Erz m it 5—11% Cu 
»ewonnen. Der größte Teil des Erzes wurde verschmolzen.

ie Vererzung is t den hydrothermalen Lösungen zu verdanken. Die 
ualysen des Erzes ergaben: 66,10 S i02, 10,70 FeO, 4,80 A120 3, 1,01 CaO, 

Z n0> 6,26 Cu, Spur Pb und 0,76 MgO.

4. Das S ü d k o k ta s -V o rk o m m e n . Die Vererzungszone is t an eine 
^im pliziert gebaute Spalte gebunden, welche die Porphyritagglomerate, 
u fe, Tuffbreccien, Tuffe und Konglomerate senkrecht zu ihrem Streichen 

SC neidet;  Der vererzte Streifen stellt ein Netz von feinsten Spaltrissen 
ar’ <lie sick selten bis cm erweitern und verliert sich allmählich im  Neben

gestein. Die Gangarten bilden Quarz, stellenweise Calcit und Baryt. Sie 
Jesitzen aber alle beschränkte Verbreitung. Meistens werden feine Risse 
nur von Kupfermineralien ausgefüllt, von denen Kupferkies, Bornit, Chalkosin 
un dann besonders Malachit und Azurit genannt seien. Außerdem sind 

uprit rußartige Kupfermineralien und Eisenglanz festgestellt. Der ver- 

am \V T  laßt Slch auf der Oberfläche auf 500 m hin  verfolgen und is t 
ergab 4 ö' o/ » m und am Ostende bis 4 m breit. Die m ittlere Probe 
W ert ’ /o U' Das beschriebene Vorkommen besitzt großen praktischen

weit verbreitet ®er .s^f ' t t Dieser Typus von Lagerstätten ist hier nicht

Bergindustrie ü n ^ d i  H ü tten“ " ^  “  * *  BntwickelunS der
Alexandrowskij- K o t u l s k S J ? “  Kasakstan' Hierher Sehören die
Lagerstätten. Alle <Lse Y o rk " ™ '’ N*kolaewsk‘ ’ A kys-Usek- und Anninsk- 

6 Vorkommen besitzen folgende gemeinsame Züge:
L  bie liegen in  einer silurischen Porphyritfolge.

ie angen unm ittelbar m it sauren Intrusivgesteinen (Grano- und 

3 S '' h"” ' 7 ie  oder Oranodiorite) zusammen.
ie esitzen einen ähnlichen mineralogischen Bestand und Charakter 
der Erze.

4- Sie zeigen ähnliche Veränderungen des Nebengesteines und endlich 
ie weisen vollständige Ähnlichkeit der VererzungsVorgänge auf. 

Werkes an rzvorkom m el1  in  de r U m g eb ung  des A le x a n d ro w s k ij-
a) das Ai m , ndrddck von Bajan-Aul sind drei vererzte Flächen bekannt:
b) das K  exa^d]-0 wsk-Vorkom men, unm ittelbar beim genannten Werk, 

VorkommenUlSkl V°rk0mmen’ 1,5 km westlich des Werkes, c) das Perun-
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Das A le x a n d ro w s k -V o rk o m m e n  war 1839 entdeckt worden und 
is t an die silurische Folge aus Tuffen, Tuffsandsteinen und Porphyrit- 
laven gebunden, die bis 500—600 m mächtig sind. Der petrographische 
Bestand und die Mächtigkeit der Folge wechseln bedeutend im  Streichen. 
Alle diese Gesteine, sowohl klastische als auch vulkanische, wurden am Boden 
eines Wasserbeckens abgelagert. Sie werden von Granitporphyren und 
Syenitporphyren durchsetzt. Die Nebengesteine der Erzkörper sind intensiv 
verändert. Der ganze Schichtkomplex is t stark disloziert und bildet eine 
Reihe von steilen Falten m it allgemeiner Streichrichtung NO 60—75°.

Die Intrusionen und der VererzungsVorgang fanden im  Carbon statt. 
Die polymetallischen Erze, kompakte und eingesprengte Sulfide (P yrit, Z ink
blende, Bleiglanz, Kupferkies und viele andere), liegen in  den kristallinen 
und Agglomerattuffen und Porphyritlaven und bilden einen Lagergang. 
Von dem Hauptlagergang zweigen viele Apophysen ab. Die hochwertigen 
Erze sind in  dem Liegenden des Vorkommens angereichert.

Die sulfidischen Erze der Lagerstätte stellen eine kompakte körnige 
Sulfidmasse m it geringer Beimengung von Quarz dar. Die Größe der Sulfid
körner wechselt von 0,001 bis 2—3 mm. Die Ausscheidungsfolge der primären 
Erzmineralien ist gewöhnlich: Pyrit, Zinkblende, Tetraedrit, Kupferkies und 
Bleiglanz. Außerdem t r i t t  in  sehr geringer Menge Arsenopyrit auf.

Im  allgemeinen sind die Erze feinkörnig. Ihre Komponenten sind ge
wöhnlich innig miteinander verwachsen. In  der Oxydationszone wurden 
verschiedene Mineralien angetroffen: Cerussit, Anglesit, Pyromorphit, Kro- 
ke it (?), Smithsonit, Aurichalcit, Galmei, Hydrozinkit, Malachit, Azurit, 
Chalkanthit, Tenorit, Cuprit, Häm atit, Brauneisenstein, Jarosit, Pyrolusit, 
Psilomelan, Braunit, A lunit, Kaolin it, Sericit, Quarz.

Der Metallgehalt der Erze ist veränderlich, wie folgende Tabelle zeigt:

Zn Pb Cu Ag Cd Fe

21,9 11,3 1,8 0,0100 0,06 9,5
16,55 8,9 1,00 0,0066 — —

14,2 9,0 0,66 0,0068 — —

14,60 7,35 1,4 0,0083 — —

26,2 12,8 1,7 0,0186 — —

3,65 1,60 0,75 0,0043 — —

4,5 1,8 0,2 0,0040 — —

10,0 10,0 1,5 0,0075 — —

Die Vorräte der Kategorie B an sulfidischen Erzen und Metallen des 
Alexandrowsk-Vorkommens betragen (in Tonnen):

Erze Zn Pb Cu

Hochwertige E r z e .................
Übrige E r z e .............................

69 700 
156 000

12 050 
6 500

6 232 
2 475

964
1015

225 700 18 550 8 707 1979
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wie h • I>aS ^ o tu ls k i-V o rko m m e n . Die geologischen Verhältnisse sind 
unter h - r rhe^ ehenden Vorkommen. Es Iassen sich h ier zwei Erzkörper 
t u r ^ D  e\ . en' •’Die koo'pakten sulfidischen Erze besitzen eine körnige Struk- 
B1 61 ornige P y rit enthält Äderchen und Körner von Kupferkies und 
P vrit / 1Zf Und w ird von Zinkblende, Bleiglanz und Tetraedrit umgeben. Der 
Erz ' a r " *  häufiSsten eine kubische Form. Die Ausscheidungsfolge der 
Der Emera 16n iSt: P y rit ’ zinkblende> Kupferkies und Tetraedrit, Bleiglanz, 
und 1Se,rne B u t des Vorkommens ist 2 m mächtig und fü h rt Lim onit, Goethit 
s h ' /|UI We ® senkydroxyde, Ceryssit, Malachit, Jarosit, A lu n it (?), ver- 
m itti enCA ° Cker Und 0 xy de und Hydroxyde von Pb, Zn, Cu und Fe. Der 

ere Metallgehalt der sulfidischen Erze w ird von folgender Tabelle ver
anschaulicht:

Zn Pb Cu Ag

15,70 3,22 5,11 0,00825
10,94 1,92 2,17 0,009745
3,6 1,6 0,9 0,004—0,011

3. Das P e ru n -V o rk o m m e n . Die Erzkörper sind demselben silurischen 
chichtkomplex eingelagert, der beim Alexandrowskij Sawod entwickelt ist. 
Her sind zeitlich zwei Vererzungsphasen zu unterscheiden: in der ersten 
hase wurden Tuffe verquarzt und in den verquarzten Gesteinen kompakte 

und eingesprengte polymetallische Erze abgelagert, in  der zweiten Phase 
i eben sich tektonische Spalten, welche von einem zerriebenen Material 

nn auptsachlich Kupfermineralien und Quarz als Bindem ittel ausgefüllt 
v •. D ie .FrzVorräte scheinen nicht zu groß zu sein; die Erze sind aber 

c wertig. Die Analysen ergaben:

Cu

3,52
0,36

10,54
1,08

P b

13,49
4,52
6,25

18,73

Zn

2,04
2,55
1,50
1,20

Ag

0,0748 (?)
0,0238
0,0156

K o n ta k t* /  *• ° a®w sk 'V ° rk o m m e n . Dieses Vorkommen liegt in der 
durchsetzen6/ ' / p  ufi<dS® m it Oligophyren. Letztere überdecken oder 
durchbrn b ^  Beide Gest<dnsarten werden von Syenitporphyren
k r is ta ll in e  n f «  S auplkomponenten der Tuffolge erscheinen silurische 
nornbvWc v, fe ™ d Tuffsandsteine. Die Oligophyre stellen Gesteine m it 
fe ldsn lt ,C emr / ef“ ge dar und enthalten Oligoklas, Albit-Oligoklas, Kali- 
litten im ]1SW i 1G esc^ e^ eilen Gesteine haben eine tiefe Veränderung er- 
Erzpn w u /  V^ en Spalten durchzogen. In  den kompakten sulfidischen 
ausünd  H SCKheinbar Pyr i t  (80—85 %) vor. 4 %  machen andere Sulfide 

as übrige sind Gangmineralien. In  den polymetallischen Erzen
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is t der mineralogische Bestand veränderlich. H ier herrscht wieder der P y rit 
(45—50 %) vor, dann folgen Zinkblende (5—20 %), Kupferkies (2—25 %) 
und Bleiglanz; weiter werden Tetraedrit, Tennantit, Covellin genannt. Die 
Erze sind körnig. Anflüge und Einsprengungen von Malachit, Azurit, Cuprit 
sind eine häufige Erscheinung. Das Vorkommen zeigt viele parallele Züge 
m it der Alexandrowsk-Lagerstätte. Der Metallgehalt der Erze is t wie folgt:

Zn Pb Cu Ag

0,40 15,89 1,17 0,0186
1,03 4,04 1,61 0,02252
0,29 4,24 0,31 0,0061
0,40 1,68 0,27 0,0061

Der Kupfergehalt steigt in  einigen Proben bis 5,14 %. Vorräte unbekannt.
Aus der kurzen Beschreibung der Kieslagerstätten is t ersichtlich, daß 

sie alle sogar in Einzelheiten miteinander ähnlich sind. Sie alle stehen in  gene
tischer Beziehung m it sauren Intrusivgesteinen (Granodiorite, Syenit-Granit- 
Porphyre). Die Erzkörper liegen in  sibirischen Gesteinen. Die Erzmineralien 
sind: Pyrit, Zinkblende, Kupferkies, Tetraedrit, Bleiglanz; seltener kommen 
vor: Tennantit, Argentit, Arsenopyrit und ged. Gold. Quarz bildet die Gangart.

Die T a s -A d y r -K u p fe re rz la g e rs tä t te .  Dieses Vorkommen steht 
völlig  abseits unter den anderen Lagerstätten. Es is t an den K ontakt von 
Granitporphyren m it Kalksteinen gebunden und steht den metasomatischen 
Lagerstätten am nächsten. In  der Umgebung des Vorkommens sind ober
devonische Kalke m it Spirijer archiaci, Productus meisten u. a. entwickelt, 
die konkordant von ober- und mitteldevonischen Konglomeraten und Sand
steinen (m it Flora) unterlagert werden. Diese Schichten lagern diskordant 
auf den Tuff-Lava-Gesteinen. Der ganze Schichtenkomplex w ird von Quarz
porphyren und Granitporphyren durchsetzt. Das Magma dieser In trus iv
körper zeichnet sich durch eine reiche Metallführung aus. Die erwähnten 
oberdevonischen Kalke bilden das Hangende des Vorkommens. Im  Kontakt 
m it den Granitporphyren sind sie halbkristallin geworden und haben auch 
andere Veränderungen erlitten. Diesen Kalken sind die Erzmineralien, 
hauptsächlich Oxyde und Carbonate von Cu, Fe und Mn, weniger Sulfide 
(Chalkosin, Bornit, Kupferkies, Covellin) eingelagert. Man unterscheidet 
auf dem Vorkommen drei Erztypen: 1. in  den Granitporphyren eingesprengte 
Erze, 2. kompakte metasomatische Erze der Kontaktzone und 3. erdige 
Erze der Kontaktzone, die meistens zerstörte lockere erdige rußartige Kupfer
erze darstellen. Der erste Typus stellt vererzte Granitporphyre dar. Von 
Sulfiden sind hier in kleiner Menge Kupferglanz, Covellin, Born it und Kupfer
kies erhalten geblieben. Die Oxyde sind durch Malachit, Azurit, Rotkupfer
erz, Tenorit vertreten.

Die Vererzung der Granitporphyre unm itte lbar am K ontakt is t manch
mal sehr bedeutend (bis 20% Cu). Der Streifen Reicherze in  den Porphyren 
übersteigt aber selten 10 cm Mächtigkeit. M it dem Entfernen von der Kon
taktzone wird die Vererzung der Porphyre schwächer. Die Erze in  der Kon*



n o r it°M  f , elIen fast kompakte Kupfererzmassen dar, die aus Malachit, Te- 
’ e a „  ‘t ’ CuPr it  und Kupferglanz (sehr selten) bestehen. Sie ver

drängen Kalkschichten.

j , le Vorräte an metallischem Kupfer werden m it 8725t angegeben.

Strecke11 h^ 6rS  a n d S * 6 i n  6‘ Im  untersucllten Gebiet sind auf weite 
Sie f"h  n m graue’ rote> braune, bläulichgrüne Devonsandsteine entwickelt, 
zen Y en ^ allcemschaltungen m it einer mitteldevonischen Fauna und Pflan- 

n m itte l- und oberdevonischen Alters. In  diesen Sandsteinen treten 
führen"an^6 V°n F-Upfersandsteinen auf. Sie sind selten über 1 m mächtig und 
na r  1~ 2°/'° Cu’ Sollte in Zukunft eine weite Ausdehnung dieser Sandsteine 

bewiesen werden, so können sie praktisches Interesse erlangen. 
j_o as B l e i e r z v o r k o m m e n  v o n  T ü s d y - U s j a k .  Der Bleiglanz 
uer ‘ IU kul)iscber oder in  Aggregatform auf einem Quarz-Calcitgang vor, 
uer m Kalken liegt. Die praktische Bedeutung des Vorkommens is t nicht ge-
• Y  l,ie geologischen Verhältnisse sind m it dem berühmten Vorkommen 
lm  Missi0« i^ u „ ,  identisch.
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R i c h t e r z e .  Unter den Nichterzen sind B aryt und Kohlenlagerstätten 
ichtig. Es handelt sich hier um Steinkohle und Anthrazite, die den devoni- 

sc en und carbonischen Schichten eingelagert sind.
Am Schlüsse werden Baumaterialien und Grundwasserführung be-

sprochen. N . P o lu to ff.

B ie  n u t z b a r e n  M i n e r a l i e n  v o n  K a s a k s t á n .  Beiträge

Y Y Y ÍOgraphÍe fÜr 1752- 1929- (H«g- v. -The Geol. and Prosp. Service of 
R- . 1931. 1—240. M it 1 Übersichtskarte.)

.... Y f 6 sebr ^u t zusammengestellte Bibliographie der geologischen, lager- 
Y f  e!1 ’,"n<1' lChen und bergwirtschaftlichen Literatur, die in  russischer und 
e rsch Y  Y  - ,pra?hen Über Kasakstan innerhalb des angegebenen Zeitraumes 
strene eh ** i ^  enthalt 1804 Veröffentlichungen. Das ganze Material ist 
die dem °^lsch anScordnet. Eine Übersichtskarte und viele Register, 
B ib line-rabY  a!!‘ Sclllusse beigegeben sind, erleichtern die Benutzung der 
andere w ic h t ig  r  '™ rdentlicb- Es wäre sehr zu begrüßen, wenn auch fü r 
nen würden da b°' Y  Rußlands ähnliche Bibliographien in Zukunft erschei- 
USSR o'oir.m ij -u!-1 6n ßeutl'gen intensiven geologischen Forschungen in  der 

solche Bibliographien direkt unentbehrlich sind. N . Pol u to ff.

(H rs2 " VS" t I oY  1S 6 n ® r  Z 1 a g 6 1 s t  ä * 1 e n 0  s t  s i  b i  r  i  e n s. 
Russisch) ast' Slbenan Geol. and Prosp. T rust“ . Irku tsk  1932. 1 -7 5 .

Sein BR - Ï ?  Salt SÍbÍ.rÍen als ein an Gold und seltonen Metallen reiches Land. 
7.. 61C Um an Eisenerzen wurde aber sehr pessimistisch beurteilt. Im
ein i1PQme? langTm it der Industrialisierung des Landes is t je tz t fü r Eisenerze 
sicht °reS Interesse erwacht und die in  den letzten Jahren in dieser H in- 
In  vori; ' ' " ' ' r ™ 611“  Forschungen haben ausgezeichnete Resultate gezeitigt, 
einen ¡DSCv . i Arbei t  §ib t Verf- auf Grund seiner persönlichen Erfahrungen 
Ostsibiriens ^  * bbei den heutigen Stand unserer Kenntnisse der Eisenerze
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Augenblicklich sind auf dem Territorium  Ostsibiriens über 100 Eisen
erzvorkommen bekannt. Diese Lagerstätten sind nicht gleichmäßig verteilt, 
sondern liegen in  neun vom Verf. unterschiedenen Erzrevieren zusammen, 
und zwar sämtliche im  südlichen Teil Ostsibiriens, links und rechts der Trans
sibirischen Bahn.

Die Eisenerzreviere sind von W  nach 0  folgende:

1. Das Irdschinsk-Kultschekskij-Revier (im  nordöstlichen Teil des Mi- 
nusinskbeckens, am rechten Ufer des Jenissei).

2. Das Krasnojarsk-Kansk-Revier (an der Transsibirischen Bahn, zwi
schen Krasnojarsk und Kansk).

3. Das Angara-Ilim-Revier (am M itte llauf der Angara und ihrem Neben
fluß Bim).

4. Das Onot-Revier (westlich von Irku tsk  am Unterlauf des Onot).
5. Das Olchonsk-Revier (am Westufer des Baikalsees).
6. Das Myssowsk-Revier (südlich der gleichnamigen Bahnstation am 

Baikalsee).
7. Das Werchneudinsk-Revier (im System der Flüsse Selenga und Chilok).
8. Das Kurba-Revier (am Fluß Kurba, nördlich der Stadt Werchneudinsk).
0. Das Argun-Revier (am linken Ufer der Argun in der Nähe der chine

sischen Grenze).

Außerhalb genannter Reviere sind noch viele isolierte Eisenerzvorkom
men bekannt, die jedoch kaum erforscht sind. Es muß von vornherein betont 
werden, daß der komplizierte geologische Bau des erzführenden Territoriums 
eine äußerste Verschiedenartigkeit der genetischen Typen der Eisenerzlager
stätten bedingt. Man kann ohne Übertreibung sagen, daß Ostsibirien alle 
Grundtypen der Erzlagerstätten enthält, die heute von der Wissenschaft 
unterschieden werden.

Der nördliche und zentrale 7 eil Ostsibiriens bildet die sog. Mittelsibirische 
Plattform , welche horizontalliegende paläozoische und mesozoische Gesteine 
bilden. Diese Gesteine ruhen auf kristallinem, gefaltetem Präcambrium. Eine 
außergewöhnlich weite Verbreitung besitzen hier die stets basischen In trus it- 
und Effusivgesteine (die sibirischen Trapps). Neutrale und saure Gesteine 
fehlen vollständig. In  enger Verbindung m it diesem geologischen Bau stehen 
die verschiedenen Typen der Eisenerzlagerstätten. Die größere Verschieden
artigkeit des geologischen Baus und dam it auch der genetischen Typen der 
Erzlagerstätten weist der südliche Teil Ostsibiriens auf. Das Jenissei-Rumpf
gebirge, das Ost-Sajan, das westliche und östliche Transbaikalien und schließ
lich das Lena-Witim-Bergland, die die Mittelsibirische P lattform  vom SW,
S und SO begrenzen, besitzen im  Gegensatz zur Mittelsibirischen P lattform  
eine komplizierte Tektonik und zeichnen sich durch eine ausgedehnte E n t
wicklung von Granitintrusionen aus. M it dem letzteren hängt die Vererzung 
des Gebietes und die Herausbildung von genetischen Typen von Eisenerz
vorkommen zusammen (vorwiegend kontaktmetamorphe und hypothermale 
Magnetit- und Hämatitlagerstätten). Etwas abseits stehen die Limonitlager
stätten des Olchonsk und die metamorphosierten sedimentären Erzvorkom
men des Onot-Reviers.
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Die neun obengenannten Erzreviere gruppiert Verf. in  sieben geologisch
geographische Komplexe.

J e n i s s e i g e b i r g e .

Über die Eisenerzvorkommen dieses Gebirges weiß man noch wenig. 
ie emung, daß das Jenisseigebirge an Eisenerz arm sei, steht nach Verf. 
gewissem Widerspruch m it seinem geologischen Bau und erscheint unbe

gründet.

M i n u s i n s k b e c k e n .

a) Da s  I r d s c h i n s k - K u l t s c h e k s k i j - E r z r e v i e r .  Es sind hier 
viele kleine Vorkommen vorhanden, die m it der Intrusion eines herzynischen 

ranites Zusammenhängen, welcher Kalksteine, Quarzite und silurdevonische 
ffusivgesteine durchsetzt. Alle sind kontaktmetamorphe Erzlagerstätten. 
le größten von ihnen sind die Irdschinsk- und Kultschekskij-Eisenerzlager- 

stätten. Auf dem ersten Vorkommen besteht das Erz aus Magnetit und Häma
tit .  Die Hämatiterze sind gewöhnlich reiner als die Magnetiterze, die durch 
P yrit und Skarnmineralien stark verunreinigt sind. Das Erz bildet nicht zu 
große Stöcke und Nester oder gangartige Stöcke, die in typischen Skarns oder 
chloritisierten Effusivgesteinen liegen.

Die Analysen der m ittleren Proben ergaben:

Eisengehalt

Im
allge

meinen

61.53 
57,70
68.54 
62,67 
59,25 
62,72 
55,21 
57,16 
30,66

Im
Erzm i
neral

61,36
57,38
67,94
52,21
58,88

55,06

In  Sili
katen

Fe,0.

0,17
0,32
0,60
0,46
0,37

0,15

87,90
82,42

84.64 
89,60

81.65 
43,80

SiO,

7,96
3,33
6,50
4,91

5,95
11,03
14,45
22,09

0,56
0,19
0,48
0,15
0,16

0,45

P20 6

Spur
0,001
Spur
Spur
Spur

Spur

MnO CaO

Spur

Spur

0,52

0,15

3,48

MgO

Spur

Glüh
ver
lust

2,26

1,5

6,00

Der Erzvorrat wird auf 949 092 t  geschätzt.

28 7ao/ ^ “ ^ ^ k s k ij-V o rk o m m e n  schwankt der Eisengehalt von
, e’ner kleinen Erzvorräte wegen is t das Vorkommen indu

striell bedeutungslos.

M i t t e l s i b i r i s c h e  P l a t t f o r m .
Diese große Plattform  nim m t ca. f  ganz Ostsibiriens ein und ist nur in 

* lc^ en verhältnismäßig besser untersucht. Augenblicklich läßt
sic ler von zwei Typen der Eisenerzlagerstätten sprechen. Erstens sind 
ff,. lmom^e und Sphärosiderite sedimentären Ursprungs und zweitens Magne- 

a&erstätten, die m it Trappintrusionen Zusammenhängen. Der erste Typus
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wird besonders im  Krasnojarsk-Kansk-Revier und der zweite Typus im 
Angara-Ilim-Erzrevier beobachtet.

a) D a s  K r a s n o j a r s k - K a n s k - E r z r e v i e r :  Die Grenzen die
ses Erzreviers fallen ungefähr m it denen des Kohlenbeckens von Kansk zu
sammen, da die Eisenerze an die jurassische produktive Schichtfolge gebunden 
sind. L im onit und Sphärosiderit lagern in  den fast vollkommen horizontalen 
sandig-tonigen Juraablagerungen, gewöhnlich nahe der Oberfläche. Das Erz 
kommt in  Form von Knollen, Konkretionen, bisweilen von ansehnlicher 
Größe, vor. Über die Größe der einzelnen Vorkommen sind w ir noch wenig 
unterrichtet. Man zählt hier 17 Eisenerzvorkommen. Sämtliche bedürfen noch 
weiterer Untersuchungen, um über sie ein abschließendes U rte il abgeben zu 
können.

b) D a s  A n g a r a - I l i m - E r z r e v i e r .  In  diesem Revier sind 11 
Eisenerzvorkommen bekannt. Seit 1847—1923 wurden die Erze der Dolo- 
nowski-Keschma-Ermakowski- und Petropawlowsk-Vorkommen auf zwei 
Werken auf Eisen verhüttet, die fü r den genannten Zeitraum 100 0001 Roh
eisen erzeugt haben. Die übrigen Erzvorkommen bis 1931 waren nicht unter
sucht.

Das Angara-Ilim-Gebiet is t aus horizontal liegendem Untersilur aufgebaut. 
Dabei sind im  W am Fluß Angara die oberen Horizonte des Profils vertreten, 
sie bestehen vorwiegend aus sandig-tonigen Schichten, im  0  am Fluß Ilim  
erscheinen die unteren Horizonte des Silurs aus Kalken und Dolomiten. Für 
den westlichen Teil sind fernerhin Gabbro- und Diabasintrusionen (Trapp) 
kennzeichnend, die im  0  fast vollständig fehlen.

Die Trappintrusivkörper besitzen verschiedene Größen und Formen — 
Stöcke, Gänge, Lakkolithe und Lagergänge. Einige Stöcke haben bis 1 km 
im  Durchmesser.

Die Eisenerzvorkommen stehen in  genetischer Beziehung zu diesen 
Trappintrusionen. Es handelt sich meistens um steil einfallende Gänge (von 
70—90°), die sowohl Trapps als auch verschiedene Sedimente durchsetzen. 
In  einzelnen Fällen kommen Stöcke und Nester (Korschunow- und Schesta- 
kowvorkommen) vor. Die Gänge führen vorwiegend Magnetit und unterge
ordnet Häm atit, Calcit, Chlorit (?), Serpentin und einige andere Mineralien. 
Quarz bildet hier eine Seltenheit. In  der Regel is t das Nebengestein intensiv 
verändert und durch Diopsid, Grossular, Chlorit (?), Calcit und Serpentin 
ersetzt. Es entstehen auf diese Weise im  Nebengestein eigenartige Skarne, die 
bisweilen industriell w ichtig sind.

Das A lter der Vererzung kann augenblicklich nicht genau festgestellt 
werden. Die Trappintrusionen dauerten bekanntlich auf der Sibirischen 
P lattform  ziemlich lange und umfassen einen Zeitraum, der vom Obercarbon 
bis zur M itte des Mesozoicums reichte. Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, 
daß die Vererzung des Gebietes verhältnismäßig jung ist. Die wichtigsten 
Eisenerzvorkommen des Angara-Ilim-Reviers sind:

1. D a s  S e d a n - V o r k o m m e n .  E in  Magnetitgang von 0,70—2,0 m 
Mächtigkeit läßt sich auf eine Strecke von 15 km  weit verfolgen. Der Eisen
gehalt beträgt 63,00—66,71% bei 0,09—0,20% P. und Spuren von Schwefel.
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2- R a s  K e s c h m a - V o r k o m m e n .  In  den silurischen sandig- 
tomgen Gesteinen is t ein 2,2 m mächtiger Erzgang eingeschlossen, dessen 
Länge, wie geophysikalische Messungen erwiesen, 900 m beträgt.

Der Eisengehalt ist ziemlich beständig und schwankt von 58,0—69,0%. 
er Qualität nach is t es das beste Erz in  dem Angara-Gebiet.

3- D a s  K r a s n o j a r s k - V o r k o m m e n .  Es is t das größte Vor- 
ommen an der Angara. Geophysikalische Messungen 1931 ergaben, daß der

früher abgebaute Erzgang nur einen Bruchteil einer v ie l größeren Lagerstätte 
darstellt.

Das Erz zeigt folgende Zusammensetzung:

Fe SiO, a i2o 3Fe20 3 FeO MnO CaO MgO T i0 2 p 2o 5

Fl
üc

ht
.

B
es

ta
nd


te

ile S

56,22 5,49 1,15 66,53 12,44 1,21 5,22 0,32 0,14
nicht be
stimmt 7,25 0,16

48,01 7,27 2,10 55,04 12,21 0,47 6,14 6,49
nicht be
stimmt 0,065 10,15 nicht be

stimmt

4- D a s  D o l o n o w s k i j - V o r k o m m e n .  Dieses verhältnismäßig 
kleine Vorkommen enthält nur einen 750 m langen Erzgang, dessen durch
schnittliche Mächtigkeit 1,5 m beträgt. Eisengehalt 50,0—58,0%. Hoher
Phosphorgehalt (1,0—2,0% P20 6).

5. D a s  E r m a k o w s k i - V o r k o m m e n .  Das netzartige System 
von Erzgängen liegt in  einem scharf veränderten Trapp. Der Hauptgang ist 
805 m lang und zeigt eine durchschnittliche Mächtigkeit von 3,13 m. Die 
anderen Gänge sind kürzer und weniger mächtig. Eisengehalt 55,0—60,0%.

6. D a s  G a n d u c h i n s k - V o r k o m m e n .  Das Vorkommen is t erst 
1930 entdeckt und verspricht das größte im  Gebiet zu werden. Geophysika- 
lsche Aufnahmen und Schürfarbeiten haben den Haupterzgang auf eine E r

streckung von 2 km  verfolgen können. Seine Mächtigkeit schwankt in  großen
renzen, von 20,0 m bis zum Auskeilen, durchschnittlich w ird sie m it 6,0 m 

^*er Eisengehalt beträgt nicht unter 55%. Das Erz is t hochwertig, 
111 ® * daneben vie l Phosphor (nadelförmige Apatitkristalle, m it bloßem Auge 
wa, irnehmbar). Die zweite Eigentümlichkeit des Erzes is t sein Reichtum an 

ämatit, der nicht selten über den Magnetit vorwaltet.

7. D a s  K o r s c h u n o w - V o r k o m m e n .  Im  Gegensatz zu den 
eschriebenen Lagerstätten bildet hier das Erz Stöcke oder Nester, die alle

zusammen eine große vererzte Fläche darstellen. H ier liegen zwei Vererzungs
felder, die insgesamt 700 000 m2 ausmachen. Jedes Feld besteht aus einer Serie 
von unregelmäßigen Erzflecken. Kurze und unregelmäßige Erzgäjjge sind 
ebenfalls vorhanden. E in  einzelner Gang ist ausnahmsweise 509 m lang und 
6,0 m mächtig. Zwei Erztypen sind zu unterscheiden.

Die Hauptmasse bilden die eingesprengten Erze. Es sind hauptsächlich 
lopsid-Chlorit- und Diopsid-Chlorit-Granat-Gesteine, denen mehr oder we

niger reichlich Magnetit eingesprengt ist. Diese Gesteine sind stark calcifiziert, 
z- T. serpentinisiert und besitzen einen breccienartigen Charakter.
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Der zweite Erztypus w ird durch Magnetiterz m it untergeordneter Bei
mischung von Chlorit und wenig A pa tit dargestellt. E r w ird auf den kurzen 
Gängen beobachtet.

Die chemische Zusammensetzung des Erzes ist, wie die Tabelle zeigt:

S i02 A 1 A Fe20 3 FeO CaO MgO P so3 Glüh
verlust Fe Summe

29,72 1,25 44,91 14,32 3,63 2,60 0,05 0,34 3,62 42,68 100,44

8. D a s  S c h e s t a k o w - V o r k o m m e n .  Es scheint ein unbedeu
tendes Vorkommen zu sein, von demselben Typus wie das vorhergehende.

Die übrigen Vorkommen haben sämtliche eine geringere Bedeutung. 
Die Erzvorräte auf allen 11 Lagerstätten sind in der folgenden Tabelle zu- 
sammengestellt:

1. Sedan-Vorkommen ..................................... 3 500 000
2. Keschma-Vorkommen ................................. 750 000
3. Krasnojarsk-Vorkommen ............................. 50 000 000
4. Dolonowski-Vorkommen ............................. 700 000
5. Ermakowski-Vorkommen ............................. 3 500 000
6. Ganduchinsk-Vorkommen ......................... 25 000 000
7. Korschunow-Vorkommen ............................. 108 000 000
8. Schestakow-Vorkommen ................................. nicht bestimmt

9. Übrige Vorkommen ..................................... 500 000

191 950 000 t.

D a s  O s t s a j a n - G e b i r g e .

a) O n o t - E r z r e v i e r .  Das Ostsajan is t auf seine Erzführung noch 
wenig erforscht. Sein geologischer Bau is t aber dem Ost- und Westtransbai- 
kaliens ähnlich, welche Gebiete gerade eine so reiche Eisenvererzung auf
weisen. Diese Tatsache läßt die Vermutung offen, daß später auch hier vie l 
mehr Eisenerzlagerstätten gefunden werden, als es bis je tzt der Fa ll war. Im  
Onotbecken sind gegenwärtig nur drei Eisenerzlagerstätten bekannt: die Sagan- 
chadinsk-, Sosnowyi Baitz- und Bibeisk-Vorkommcn. Die zwei letztgenannten 
Vorkommen gehören zu dem Typus sedimentärer metamorphisierter Eisen
erzlagerstätten, die, wie die Erfahrung lehrt, am meisten ausgiebig sind, wie 
K riw o i Rog z. B. in Rußland und die Lagerstätten des Oberen Sees in USA.

1. D a s  S o s n o w y i  B a i t z -  und B i b e i s k - V o r k o m m e n  
bilden eigentlich eine große Lagerstätte aus eisenhaltigen Quarziten, die 
einer metamorphen Folge des Präcambrium eingelagert sind.

Die Lagerstätte stellt eine Serie von eisenhaltigen Quarzitschichten vor, 
die m it Amphiboliten und Glimmerschiefern wechsellagern. Die ganze 
Schichtfolge streicht NW N und fä llt flach nach NO ein, eine Reihe von flachen 
Falten bildend. Die Schichten liegen stellenweise fast horizontal, ihre Fall
winkel übersteigen im  allgemeinen nicht 30—35°. Augenblicklich sind 10 Erz
schichten m it einer Gesamtmächtigkeit von 80 m festgestellt.
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ie eisenhaltigen Quarzite bestehen aus dünnen Lagen reinen Quarzites 
un agen, in welchen Häm atit und Magnetit reichlich auftreten. Je nach 

em orwalten dieses oder jenes Erzminerals kann man Häm atit- und Ma
gnetitquarzite ausscheiden.

Der Gehalt an Eisen is t in  allen Erzschichten mehr oder weniger derselbe 
«nd beträgt durchschnittlich 35%.

der ^ e'3ens*ê len^e Tabelle veranschaulicht die chemische Zusammensetzung

Nr SiO, Fe203 FeO
eo

o
<

oc3
o

MgO P S
Glüh

verlust
Fe

S
um

m
a

46,43 4,17 _ _ Spur _ 0,14 0,88 35,74 100,83
45,81 5,10 — — Spur Spur 0,15 1,48 36,04 99,08
43,50 3,04 — — Spur Spur Spur 0,54 33,42 99,54
35,60 11,34 — — Spur — Spur 0,54 33,75 100,46

1 49,21
2 46,54
3 52,46
4 52,98

Die Erzvorräte werden augenblicklich auf 100 000 0001 geschätzt.

L e n a - B a i k a l  - W i t i m - B e r g l a n d .  

a) D a s O l c h o n s k - E r z r e v i e r .  Unsere Kenntnisse über die 
Vererzung dieses ausgedehnten Berglandes sind äußerst dürftig. Man weiß 
fast nichts über Magnetit- und Hämatiterzlagerstätten dieses alten und 
hauptsächlich aus kristallinen Gesteinen aufgebauten Gebietes, wo solche 

agerstätten in  erster Linie zu erwarten sind. Die bekannten Eisenerzvor- 
ommen gehören alle m it wenigen Ausnahmen den Limonitlagerstätten an 

U,n eii,1den sich an der Westküste des Baikalsees. Die betreffenden Lager- 
en sind metasomatischen Charakters und durch E inwirkung eisenhaltigen 

Grundwassers auf Kalken entstanden.

findet sich in  ^ K o n t  ‘  ^ 1S i 11;  v  °  r  k  °  m m e n. E in  Limonitlager be- 
lnit+lo ,, , r Koi1taktzone eines Kalksteines m it Hornblendegneis. Eine 
m ittlere Probe enthält 54,67% Fe; 7,56% S i02 und Spuren P20 6. Vorräte

tiVe S V >n+S . ^ “ “ D ^ H h - V o r k o m m e n .  Die 2,5—3,0m mäch- 
t  • 1C-+ r * *  Se' U re’nen Dimonits liegt in  der Kontaktzone eines Kalk-
reines m it Glimmerschiefer. Die Vorräte werden m it 55 000 t  angegeben.

C a o fs ^ /  M n n l Fe 55,13%; Fe* ° ’  79’71%; Sl°> 4>10% i A1.0. 1,46%; 
Verlust /0 ’ M§°  0’62%; Mn°  1,08%; P2° 6 1,080/0; S ° ,10%; 11,37% G1Üh‘

_ , 3\  3 o r s o > ' V o r k o m m e n .  Das Vorkommen is t dem vorher- 
Tn ü ' n a n ic1' 11,13 stellt einen unm ittelbar auf einem Kalkstein liegenden 
v  n ..:l r ’7 eicher Knollcn nnd Nester von Lim onit führt. Eisengehalt 45—55%.
Vorräte 60 000-100  000 t.

W e s t t r a n s b a i  k a l i e n .
Man es4transbaikaliexi is t im  allgemeinen außerordentlich reichlich vererzt 

ennt hier 50 Eisenerzvorkommen, die genetisch m it Granitintrusionen
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Zusammenhängen und vorwiegend dem kontaktmetamorphen Typus an
gehören.

a) D a s  M y s o w s k - E r z r e v i e r .  In  diesem Revier sind aus
schließlich verschiedenartige kristalline, von Granit durchsetzte Gesteine ver
breitet, welche die in geologisch-mineralogischer Hinsicht eigenartigen Eisen
erzlagerstätten einschließen.

1. D a s  M y s o w s k  - V o r k o m m e n .  Im  Biotitgneis liegt eine Erz
schicht, die durchschnittlich 8 m mächtig is t und unter 55° einfällt. Die Zu
sammensetzung des Erzes is t äußerst eigenartig. Außer Magnetit spielen eine 
wesentliche Rolle dabei Silikate — Fayalit, Grünerit und Granat, auch Quarz 
und häufig Apatit. Die Erze stellen in der Tat ein eigenartiges Skarngestein 
vor, dem mehr oder weniger reichlich Magnetit eingesprengt ist. M ittlerer 
Gehalt 42,33% Fe; 35,94% Si02; 0,38% P und 0,10% S. Dabei stammen 
25,82% Fe aus dem Magnetit und die übrigen 16,41% aus dem Fayalit. Vor
räte 376 064 t.

2. D a s  C h a n t a g a i - V o r k o m m e n .  Wie das vorhergehende. 
Nur die Form des Erzkörpers is t n icht die gleiche (2 Nester). Vorräte 115 8111.

3. Das Vorkommen a m  13. K  i  1 o m e t  e r. Industrie ll bedeutungslos.
4. D a s  U n d u r - C h o s u r  - V o r k o m m e n .  Es ist abweichend von 

den beschriebenen aufgebaut. Das Erz besteht vorwiegend aus Quarz, dann 
Magnetit und Häm atit und zeigt folgende chemische Zusammensetzung:

S i02 A120 3 Fe20 3 FeO MnO CaO MgO p 2o 6 S Fe Summe

41,49 1,37 45,58 8,19 1,14 1,53 1,23 0,48 0,31 37,55 101,32

Der Eisengehalt schwankt in  großen Grenzen, von 23,08—51,20%.
b) D a s  W e r c h n e u d i n s k - E r z r e v i e r .  Man zählt in  diesem 

Revier 8 Eisenerzvorkommen, deren Genese noch nicht geklärt ist. Sie werden 
eigentlich nur künstlich aus topographischen Gründen in  ein Erzrevier ver
einigt.

1. D a s  B a l e g a  - V o r k o m m e n .  Diese Eisenerzlagerstätte wurde 
1927—1929 eingehend untersucht. Sie is t ein typisches kontaktmetamorphes 
Vorkommen, welches in  der Kontaktzone eines Kalksteines m it Granit liegt. 
Die Form des Erzkörpers ist linsenartig. E r is t 455 m lang und fä llt m it 40—45° 
ein. Die Mächtigkeit des Erzkörpers in  den oberen Teufen beträgt 20,0—35,0 m 
und in  den unteren (90—100 m) nur 1,0—2,0 m. Das Erz besteht aus Ma
gnetit, stets m it ansehnlichen Beimischungen von Serpentin. Es enthält (bei. 
468 Proben) 45,75% Fe; 0,19% S und 0,04% P. Die Erzvorräte betragen 
3 447 000 t.

Die übrigen Vorkommen sind wenig beachtenswert.
c) D a s  K u r b a - E r z r e v i e r .  Die große praktische Bedeutung die

ses Erzreviers wurde erst 1926 erkannt. An seinem Aufbau beteiligen sich 
hauptsächlich verschiedene metamorphe Gesteine (kristalline Kalksteine, 
Schiefer und Gneise) unbekannten Alters, Granite, die hier außerordentlich 
weit verbreitet sind und dann untergeordnet jurassische sandig-tonige Ab
lagerungen. Man unterscheidet präjurassische und postjurassische Granite. M it
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n L h M ih ^^n  bnngt man die VererzunS des Reviers in Verbindung, die jedoch 
Reviers ^  • gleiclxem Maße erscheint. Die Eisenerzvorkommen des Kurba-
Grupne T y 6“ 118* man in  zwei Gruppen: eine nördliche und eine südliche 
K a lk tn ' v  6rstere is t an die sog- Balbagar-Schichtfolge gebunden, die aus 
einem g SCh!°fern und untergeordnet Kalken besteht. Diese Gesteine sind von 
den fü frdmt durchsetzt und im  allgemeinen intensiv metamorphosiert. Unter 

u nördlichen Vorkommen is t die Balbagar-Lagerstätte verhältnismäßig
untersucht.

nördl' J  * a S, ,15 a 1b a g a r  - V o r  k  o ni m c n. Der gleichnamige Berg is t im  
t, .. lc en TeR hauptsächlich aus kristallinen Kalksteinen und im  südlichen 

aus metamorphen Kalktonschiefern aufgebaut. Die Schichten streichen 
.. Und fallen steil nach NW  ein. Die Erzkörper stellen steil fallende Lager- 

s-änge dar> die in  der Kontaktzone der Kalksteine m it Schiefern und auch 
tend6n ^Ĉ *ê ern selhst auftreten. Die Größe der einzelnen Erzkörper ist bedeu- 
l ' / 1 so z- B- der Federowski-Erzkörper is t 1 ,5km  lang, der Muschketowski- 

rz örper 700 m. Die gesamte Vererzungsfläche w ird m it 125 000 m2 anse
geben. 5

Der Charakter des Erzes is t überall ähnlich. Es ist ein feinkörniges Aggre- 
gat aus Quarz, Häm atit und Eisenglanz. Als Beimischung kommen immer 
und manchmal reichlich B io tit, selten Epidot, Turmalin und Granat vor. 

agnetit spielt in  der Regel eine geringe Rolle, m it Ausnahme des Magnitnyi- 
IzkörPers, wo der Magnetit in  bedeutender Menge vorhanden ist. Die Erz- 

extur is t massig oder breccienartig. Die Erzkörner sind zu klein und man 
um m it großen Schwierigkeiten bei der Aufbereitung dieser Erze rechnen.

ie chemischen Analysen des Erzes aus verschiedenen Erzkörpern sind 
aus folgender Tabelle zu ersehen:

Nr.

1
2
3
4
5
6

Si02

42,50
44,26
46,85
13,81
36,00
41,79

A120 :

4,32
5,20
4,01
0,66
2,30
3,25

Fe,0 ,

36,40
45,60
44,57
82,31
58,37
52,49

FeO

8,02
2.58 
2,04 
2,79
1.58
0,88

CaO

3,80
0,24
0,27
0,16
0,21
0,43

MgO

1,30
0,48
0,25
0,25
0,48
0,63

0,02
0,07
0,05
0,13
0,13
0,15

0,60
0,12
0,24
Spur
0,01

Glüh
Verlust

3,59
1,03
1,34
0,04
1,26
0,74

Fe

31,72
33,83
32,78
59,80
42,08
37,43

Summe

100,55
99,58
99,62

100,15
100,34
100,36

1 . Magnytnyi-Erzkörper.
2 . u. 3. Federowski-Erzkörper.

4. Muschketowski-Erzkörper.
5. Nikitinski-Erzkörper.
6. Proletarski-Erzkörper.

100n n i n ^ V°rräte s<dla^  Verf. bei sehr vorsichtiger Berechnung a 
0 1. Die übrigen Vorkommen sind geringfügig.

Tvm 16 *senerz âgers^ätte der südlichen Gruppe sind alle von demselbt 
s un stellen kleine Vererzungsfelder in der Kontaktzone eines Granit
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m it Kalksteinen, die in  Form von kleinen Blöcken in diesem Eruptivgestein 
verstreut sind. Die Erze bestehen aus Magnetit, seltener Häm atit m it Bei
mischungen von Skarnmineralien. Wegen der Geringfügigkeit der Erzvorräte 
sind die südlichen Vorkommen von kleinem praktischem Wert.

O s t t r a n s b a i k a l i e n .
a ) D a s  A r g u n - E r z r e v i e r .  Viele in der letzten Zeit entdeckte 

Eisenerzvorkommen Osttransbaikaliens befinden sich in  der sog. Nertschinsk- 
Erzprovinz im  Flußsystem der Argun. M it jedem Jahr t r i t t  Osttransbaikalien 
als eisenerzführendes Gebiet immer mehr hervor. Infolge der Verschiedenartig
ke it des geologischen Baus sind auch die Typen der Osttransbaikalischen Erz
lagerstätten verschieden.

A. K o n t a k t m e t a m o r p h e  L a g e r s t ä t t e n .  Von dem in  der L i
teratur bekannten Typus dieser Lagerstätten weichen die transbaikalischen 
darin ab, daß unter den Skarngesteinen Serpentin, Forsterit, Diopsid, Phlogo- 
p it usw. und unter Sulfiden Arsenopyrit häufig verbreitet sind.

1. D a s  J a k o w l e n s k - V o r k o m m e n .  E in  ganz neues, erst 1930 
durch magnetometrische Verfahren entdecktes Vorkommen. Das Erz stellt 
ein Gemenge aus Magnetit, Häm atit und Eisenglanz dar. Erzvorräte etwa 
4 000 000 t.

2. D a s  B y s t r i n s k - V o r k o m m e n .  Das Vorkommen is t schon 
lange bekannt, 1930 erst magnetometrisch untersucht. Es sind hier zwei 
linsenartige Erzkörper vorhanden, deren Erz aus Magnetit, Skarnsilikaten 
und dann aus Eisenglanz, P y rit und Chalkopyrit besteht. Der Chalkopyrit 
b ildet stellenweise ansehnliche Anreicherungen. A uf Grund geophysikalischer 
Messungen sollen sich die Erzvorräte auf 14 000 000 t  belaufen. Eisengehalt 
45—60%.

3. D a s  V o r k o m m e n  „ E i s e r n e r  B e r g “ . Die größte kontakt
metamorphe Lagerstätte Osttransbaikaliens, die eine Reihe steil einfallender 
Lagergänge oder linsenartiger Erzkörper aufweist, welche in der Kontaktzone 
stark metamorphosierter Kalktonschiefer m it einer großen Granitintrusion 
liegen. Das Erz besteht aus einem kompakten Magnetit oder aus einem Ge
menge von Magnetit, Serpentin, Skarnsilikaten, Pyrit, Arsenpyrit und Pyr
rhotin. Die Beobachtungen auf diesem Vorkommen führen zur Annahme, daß 
das Erzmaterial Zwischenlagen und Linsen von Dolomit, der im  Kalktorschie
fer sporadisch au ftr itt, ersetzt hat. Der Größe nach sind die Erzkörper ver
schiedenartig (einige bis 1 km  lang und mehrere Meter breit). Das Erz zeichnet 
sich durch einen hohen Eisengehalt aus. Der zentrale Erzkörper besitzt z. B. 
einen mittleren Fe-Gehalt von 60,84%. Phosphorgehalt 0,05—0,06%. Einen 
Nachteil des Erzes bilden der Schwefel- und der Arsengehalt. Der Erzvorrat 
(bis zu einer Teufe von 200 m) soll 112 000 000 t  betragen.

Die übrigen Vorkommen kennt man noch sehr wenig. Die Aussichten 
fü r die Entdeckung neuer Vorkommen sind günstig.

B. H y p o t h e r m a l e  L a g e r s t ä t t e n .  Hierher gehören 3 Vor
kommen, deren wirtschaftliche Bedeutung gering ist.

C. V e r w i t t e r u n g s l a g e r s t ä t t e n .  Dieser Erztypus is t keine 
seltene Erscheinung in  Osttransbaikalien, aber gewöhnlich von kleinem prak-



kommen T 61*’ ^  Ausnahme des Beresinsk-Limonitvorkommen. Diese Vor
gaben Sudöstlich von Nertschensky-Sawod und besitzen allen An
gaben nach sehr große Vorräte.

läufig zwei L a g e r s t ä t t e n - Von diesem Erztypus sind hier vor-
Desteinen ° rkommen bekannt, die Sideritansammlungen in tonig-sandigen

Aus ,VCrmutdcb jurassischen Alters darstellen. Eisengehalt 38_39,7%.

verdienen ^  charakterisierten Eisenerzlagerstätten Osttransbaikaliens 
Eise « T * *  das größte Interesse das Beresowsk-Vorkommen, der 

samt\™C ■■ 6rgU Und das Jakowleilsk‘  UIld Bystrinsk-Vorkommen. Ihre Ge- 
D°rrate kann man m it 150 000 000—300 000 0001 veranschlagen, 

als ein' 6 angefdbrten Zugaben über die Vererzung Ostsibiriens erlauben, es 
TabelT'8 6r wiclltigsten Eisenerzreviere Rußlands zu betrachten. Beiliegende 

e e zeigt die Eisenerzvorräte Ostsibiriens, die über 500 000 0001 betragen:

Bas Irdschinsk-Kultschekskij-Revier . . . .  1 000 000
Das Krasnojarsk-Kansk-Revier .................... n icht berechn.
Das A ngara -Ilim -R evier..................................... 192 000 000
Das Onot-Revier ............................................. 100 000 000
Das O lchonsk-R evie r......................................... 150 000
Das Myssowsk-Revier......................................... 1 500 000
Das W erchneud insk-R ev ie r.............................nicht berechn.
Das K u rb a -R e v ie r ............................................. 100 500 000
Das A rg u n -R e v ie r ............................................. 130 000 000

528 650 000 t.

A n g a ^ - T r ^ n  TeÜ (9° %) dieser Vorrate befindet sich in  den Revieren: 
« ü J L  ° not’ Kurba und Argun. Die drei ersten Reviere weisen sehr

d u s tr if l is ie ru ^ n n7 - i iSChaftliche Momente auf’ um die Basis fü r die In- 
g Ostsibiriens zu schaffen. N . P o lu to ff.

B - E lis tra to w  :
s ib  e r  ia .  (Trans nf r e s o u r c e s  o f  t h e  e a s t e r n
1932. 1—44. Russisch ) ° ast~Slberian Ge°l- and Prosp. Trust. 1. Irku tsk

Erze der Nichteisen- undTelt nUtzdare M ineralien: Eisen- und Manganerze, 
Im  KapRel über “  Metalle’ M in i u m ,  Kohle, Glimmer u. a.

S. Smirnoff, „EisenerzlagerstättenOsT-h-6 Wichtigsten Daten der Arbeit von
entnommen. ‘^e rs ta tten  Ostsibmens“  [vgl. vorhergehendes Referat],

seeS b e Ln n ta D ieM anvlnd; lm  ° lch° n: Kreis an der Westküste des Baikal- 
m it Gneis-Dioriten Fin p lgdnge legen ln  der Kontaktzone eines Kalksteines 
dargest t  h ' h m  ^  “  mächtig- Das Erz w ird durch Pyrolusit 
b ere§c t e f ; “ n Ch ^  ^  Dic V< >-te  sind noch nicht

sehen Lagerstätten1 d * vr ' f '  ^.ie grÖßte Bedeutung kommt den polymetalli- 
hundert bekannt N *rtschlnsker die schon seit dem 18. Jahr-
Der g fo lLsch e  B SW \  e Zählt hier Ca' 580 einzelne Metallvorkommen, 
rangen besit^  ™  außerst komPbMert. Fossileere paläozoische Ablage-

Z l :£ £ *  Z  r te VerbreitUng Und Werden ™  “ t, B -P hyDueü f. Mineralogie etc. Referate 1933. U. 22
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Granodiorit und anderen sauren Gesteinen durchsetzt. Die Metallvorkommen 
sind hauptsächlich an Kalksteine und Schiefer gebunden, die durch den in 
tensiven Vulkanismus des Gebietes äußerst metamorphosiert sind. Die Erz
körper (Lagergänge, Nester) erreichen bedeutende Mächtigkeiten. Dem Be
stand nach sind es spezifisch polymetallische Erze (Blei, Zink, Silber), gewöhn
lich arsen- und antimonhaltig, wenig goldführend, fast frei von Kupfer und 
häufig aber schwach zinnhaltig. Es sind hier oxydisclie, am meisten aber sul
fidische Erze vertreten. Die ersteren bestehen aus Lim onit, Psilomelan, Cerus- 
sit, Smithsonit, Calamin, Skorodit, Beudantit und Mimetesit, die zweiten aus 
Pyrit, Arsenopyrit, Sphalerit, Galenit und häufig Boulangerit. Unter den 
Gangmineralien kommen am häufigsten Carbonate und Quarz vor. Die Erze 
sind reich; ih r Gesamtgehalt an Metallen schwankt zwischen 30% und 5%. 
Die Erzvorräte sind groß und erreichen nach S. Smirnoff, im  Februar 1930 
berechnet, nur fü r 28 Vorkommen 6 240 0001. Für die übrigen weniger mäch
tigen Vorkommen nim m t derselbe Verf. 800 000 t  an. A uf diese Weise beträgt 
der Erzgesamtvorrat rund 7 M ill. Tonnen. Die Forschungen 1930/31 haben 
ergeben, daß sich die Erzkörper in  größere Teufen erstrecken. Die entspre
chenden Umrechnungen der vorliegenden Arbeit des Verf.’s ergaben 12—13 M ill. 
Tonnen Erz.

Die polymetallischen Vorkommen sind außerdem aus dem Selenga-Daurien, 
dem Ostsajan, Jenissei-Gebiet bekannt.

K u p f e r .  Die Kupfererzlagerstätten sind noch wenig erforscht. Am 
Fluß Aga (im  Flußsystem Onon) treten 0,7—5 m mächtige Erzgänge auf, die 
nahe der Oberfläche aus Malachit und tiefer aus Kiesen bestehen. Das Erz 
enthält Silber und Blei. In  manchen Proben erreicht der Kupfergehalt bis 
26%. Die Kupfererzlagerstätten befinden sich außerdem am Fluß Uda, am 
Fluß Namama (am Nordende des Baikalsees), am Fluß Lena. Am  letzten 
Vorkommen enthalten die Kupfersandsteine von 6—8% Cu.

S e l t e n e  E l e m e n t e .  Diese sind folgende (in Klammern die Zahl 
der je tz t bekannten Vorkommen): Zinn (9), W olfram (18), Molybdän (6), 
Arsen (15), Antimon (2), Radioaktive Elemente (6), L ith ium  (2), Beryllium  
(2), W ismut (6), Quecksilber (2) und Tantal (2). Bezüglich Zinn, L ith ium  und 
Wolfram n im m t Ostsibirien eine Monopolstellung innerhalb der UdSSR, ein.

A l u m i n i u m .  Die alunitführenden jurassischen Gesteine wurden am 
Fluß Oka, in  der Nähe von Sima, einer Station der Transsibirischen Bahn, 
festgestellt. Die Vorräte sind groß. Primäre Bauxit-Lagerstätten sind bis je tz t 
nicht entdeckt worden. Doch wurde Bauxitgeröll von guter Beschaffenheit 
häufig beobachtet. Die Analyse eines Gerölls ergab:

K o h l e .  Die Kohlenvorräte Ostsibiriens verteilen sich auf folgende 
Becken: 1. Das Irkutsk-, 2. das Kansk-, 3. das Tungusk- und 4. Tschulym-

S i02
Fe20 3
T i0 2
A120 3

1,1
16,7
3,2

60,1
Glühverlust . . . .  18,2

99,3



h!iikaH«K |v 1C!’-bf keii Und schließlich auf einige Vorkommen in Trans
beckens si ,!e,i 1611 Transbaikaliens.des Irkutskbeckens und z. T. des Kansk-
ten im K a vn Juraschichten eingelagert. B in  Teil der produktiven Schich- 

das TunguTkbeTk611 S<)hÖrt d6m Permocarbo11 aru Dessclben Alters is t auch

auf n Ü  Ende 1931 betr" " en die Vorräte der genannten Kohlenbecken 
nd neuerer Forschungen:

Irkutskbecken ......................................  59 000 000 000
Kanskbecken ......................................... 40 000 000 000
Tschulym-Jenisseibecken........................  40 000 000 000
Tunguskbecken ..................................... 75 000 000 000
Osttransbaikalien ..................................... 1000 000 000

„  215 000 ÖÖOÖOÖ”
¿usammenfassend sagt Verf.:
L  Osisibirien n im m t m it seinen Kohlenvorräten in  UdSSR, nach dem 

Kusnezkbecken die erste Stelle ein. Diese Vorräte sind 4mal so groß 
9 ’Wle im  Donezbecken und 2|m a l so groß wie im  Karagandabecken.
-  Alle Kohlenlagerstätten m it Ausnahme des Tunguskbeckens werden 

von der Transsibirischen Bahn berührt.
3- Neben seinen Anthraziten, Stein- und Braunkohlen besitzt Ostsibirien 

große Vorräte an Bogheaden.
4. Verkokbare Kohlen sind im  Tscheremchowobecken und im  südlichen 

Teil des Tunguskbeckens vorhanden.

kommen p  m6 "ä 0stsibbien entbält 9b% »Her bekannten Glimmervor- 
W itirn und B • ' 1)16 grÖßten Muscovitvorkommen befinden sich am Fluß
Sljudianka aT ^ m  ^  wichtigste PMogopitlageratätte liegt bei der Station 
Phlogopit liegt L  p SiCT tV0rk0mmen Sind an Pegmatitgänge gebunden. 
Wege entstanden. Die r  “ ngeschlossen- Alle sind auf pneumatolytischem 
nischen und chemischen T?° ° < 6r Gange is t äußerst unbeständig. Den tech- 
Ostsibiriens im  Vergleich Ig<.!.'S' |haft;en nach sbld die Phlogopite und Muscovite 

nischen Sorten au fie rgew a^ ii^ 1̂ ^  U" d nordamerika-
Die Glimmer vorräfp j ,* . ,

folgenden Zahlen aus: 6 Wlchtlgsten Vorkommen drücken sich in

Mamski-Lagerstätten . . . .  c f l ü S  * Phl°g0pit 
Birjussa-Lagerstätten . . . .  3^4  Mm 1 
Sljudjanka-Lagerstätten . . ____150-200 0001

ca. 19 M ill. t  150—200 000 t

V o r r a t  Im  t o W b  ^  Meineren Y °rkomm<*. so kann man die Gesamt- 
auf viele T a ie  d e lT n  T *  2° MÜL * Diese Vorräte können
werden. Bedarf Rußlands decken und in  Zukunft auch exportiert

feuerfesten T o n e n ^ ^ i r 6111 nutzbaren Mineralien sind große Mengen von 
Tonen und Kaolinen im  Irkutskbecken vorhanden. Ebendaselbst
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liegen in cambrischen Schichten bis 1 Milliarde t  Steinsalz (durchschnittlich
04—96% NaCl).

Ostsibirien besitzt ferner große Vorräte an hochwertigem Graphit. Das 
sind in  erster Linie das Alibervorkommen im  Sajan-Gebirge und Turuchansk- 
Vorkommen am Fluß Untere Tunguska. Der Graphit des letzteren Vorkom
mens hat 89,4% C und 6,9% Asche.

Der Reichtum Ostsibiriens an Gold ist eine bekannte Tatsache und 
wird vom Verf. nicht besprochen. N. Polutoff.

Übriges Asien.
Axel Wieslander : T e n n ö a r n a  B a n k a  o c h  B i l l i t o n .  

(Die Zinnerze führenden Inseln Banka und B illiton .) (Teknisk T idskrift. 59. 
Stockholm 1929. 503—507. M it 8 Abb.)

Die fü r die Weltzinnerzproduktion außerordentlich wichtigen Zinnerz
lagerstätten auf den holländischen Inseln Banka und B illiton  lassen sich in 
drei Gruppen zerlegen: die erste Gruppe umfaßt die Zinnerzgänge, die in den 
Granitstöcken und besonders in ihren Scheitelregionen als auch in  den be
nachbarten Schiefergebieten vertreten sind. In  regionaler Hinsicht besteht 
nämlich die Landschaft aus mesozoischen Tonen, Sandsteinen und Schiefern, 
deren Hangendes quartäre Sedimente von verschiedener Mächtigkeit und 
Beschaffenheit bildet. Ob diese Tone, Sandsteine und Schiefer w irk lich zur 
Trias zu stellen sind, ist bisher noch nicht eindeutig nachgewiesen. Ähnlich liegt 
es m it der Festlegung der Zeit, in  der die Faltungsvorgänge das Gebiet betrafen. 
Diese Bewegungen fallen entweder in die spätmesozoische Zeit oder in das 
Tertiär. Wie fast überall auf der Erde is t die Zinnerzbildung pneumatolytischer 
Natur. H ier muß eingefügt werden, daß schon Ch. Th. Groothoff (De p ri
maire Tinertsafzettingen van B illiton . ’s Gravenhagen 1916. Mouton u. Co.) 
über echte Greisen von der Insel B illiton  berichtet hat, die den Greisen vom 
sächsischen Erzgebirge durchaus vergleichbar waren, nur m it dem Unter
schiede, daß die Vorkommen von B illiton  vie l höheren Topasgehalt und rela
t iv  geringeren Quarzgehalt zeigten. Eigenartig sind auch die großen Quarz
ausscheidungen im  Granit, in  deren Randbereichen Glimmergreisen entwickelt 
is t und auf die ebenfalls schon Groothoff hingewiesen hat. G a n g  bergbau 
w ird in neuerer Zeit betrieben. Der Betrieb auf Zinnerzseifen is t schon seife 
dem Jahre 1710 im  Gange. Denudation und Verwitterung schufen die zweite 
und dritte  Gruppe. Die zweite umfaßt die eluvialen Bergzinnseifen an den 
Berghängen. Niederschläge führten das leichtere Verwitterungsmaterial weg. 
Das schwerere Zinnerz blieb übrig. Zur dritten Gruppe gehören die Talzinn
seifen. Der Aufsatz behandelt u. a. Bergbau, Anreicherung und das Waschen 
aus den Zinnseifen. Rudolf Schrelter.

B l o n d e l ,  F .: La géologie et les mines de l ’ Indochine française. (Ann. Ac.
Sei. coloniales. Paris 5. 1932.)

N a k a n o ,  O s a t o s h i :  Some microscopie structures of copper ore from
the Akenobe mine. (Journ. Jap. Journ. Ass. Miner., Petr. a. Econ. Geol.
5.1931. 217—222; 6. 1931. 21—24. Japanisch.) — Kurzes Ref. in : Japan.
Journ. of Geol. a. Geogr. 9. 1932. (11.)
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D u s s e r t t l o + P T )  > .

Paris 1932 ) ' 5 611 0 r ;  Les mlnes et les car™res en Algérie (Larose.

R ' : Geology of the 0buasi Goldfield (Gold Coast). (Gold Coast 
'  h u r v - Mem. 2 .  London 1932. 43 S.. M it 22 Taf.)

n i t e ' d DUPp rC 6t A ' A m s tu tz :  S u r  le s  e n c l a v e s  d u  g r a -  
k a f n i r ê i  a b 0 i  e t  s u r  l e s  r o c b e s  b a s i q u e s  d u  M o u -  

g ' (Schw. Min.-Petr. M itt. 11. 1931. 1—8.)

beträgt ei von der Grenze zwischen Gabon und franz. Kongo hat eine
chend' ' AusdebnunS- E r bildet eine über 150 km  breite SO—NW  strei- 
0 l l ! l ® Oone- Mineralbestand: B io tit, saurer Oligoklas, Orthoklas, M ikroklin, 

z- S truktur: fein- bis grobkörnig.

Am V b Emschlüsse bestehen aus melanokraterem Material, sind reich an 
Ä hnr Un<i- teUweise Parabel struiert. Petrographisch haben sie große 
d . m it Dioriten. Mineralbestand (Reihenfolge nach ihrer Ausschei-

ung): Zirkon, Apatit, Magnetit, T itan it, B io tit, Amphibole und Pyroxene 
agioklase (28—34% An), Quarz. S truktur: holokristallin—körnig. Trotz 
res durchaus dioritischen Charakters hä lt Verf. die Einschlüsse fü r kon- 

taKtmetamorphe Kalke.
Die basischen Gesteine von Mukagni treten m itten im  Granit auf. Es is t 

im  Oeiande nicht möglich, die gegenseitigen Verhältnisse zwischen Granit 
na den basischen Gesteinen zu beobachten. Die basischen Gesteine zerfallen 

wi i mP , lte! bervorgegangen aus magnesitischen Kalken unter der Ein- 
f e lW r g i. granitischen Magmas und aus Serpentinen, deren Herkunft zwei

könnte 6rSC Pmt’ at)< r mR der der AmPbibolite genetisch verknüpft werden
W. Minder.

t  a n  g a (An. Soc. Géol. Belge' PubÎ. S p L .W S O -S L )1 ® d "  H  a U * K  a ’

statten von v “ n Doch-Katanga «egen die Lager-
von Kansanshi. Unm ittelbar in h w ’ Sakama und nabe jenseits der Grenze 
sich die bauwürdigen La g e rs fn  ^  der tektoilischen Grundklüfte finden 
däre an diesen Klüften. Die m in !'-'' Mmeralisation  is t jedoch eine sekun- 

erzung ganzer großer ’ s c h i c L e n h o r i r D ^ r  gleichmäßige Ver*
tieferen Schichtengliedern finden soscb e r  EruptlvgestelIle slch i j l  v ic l 
gesteinsdurchbrüche gebunden zu sein ßew* d l? Vererzung " ic h t an Eruptiv- 
der tektonischen Bewegungen Es knm 1St aber alter als dle jünger0 Phase 
Nickelerze auch GoM w  b l  Kupfer'> Kobalt ■ Uran , Silber-,

treten m it ’den Kupfererzen auch H e tz iA k e m lÎ f  “ anchmal
erze treten abbauwürdig auf. 1 Au°h Elsen‘  und Mangan<

höre^'^em '^vsteH , Ee(dœns auftretende Z i  „  n e r  z 1 a g e r  s t  ä 11 e n ge- 
gebirges an Sie sind ”  (Wahrsc,leinllch archäischen Schichten des Grund- 
die Kupfererze Si “  GraW]tiritruslonen gebunden und wohl v ie l älter als 
Grundgebirges an ° 01611 ^  wabrscbeblbcb archäischen Schichten des

M. Henglein,
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H . Pirow : N o t e s  o n  t l i e  d e v e l o p m e n t  o f  o r e  d e p o -  
s i t s  i n  S o u t h  A f r i c a .  (Proc. geol. Soc. of S.-Africa. 1931. [Anniver- 
sary address by the President.] X X V —X X X II . )

G ibt einen Überblick über die Entwicklung der Kenntnisse von den nutz
baren Lagerstätten Südafrikas und zeigt, daß, trotz der Angaben über berg
bauliche Unternehmungen im  Altertum , der Bergbau recht jungen Datums 
ist. Erst 1863 begann er m it der Aufschließung der Kupfergruben im  Kleinen 
Namalande. Die neuere enorme Entwicklung zeigt die Notwendigkeit, daß 
Bergmann und Geologe gemeinsam zu arbeiten haben, was bei Mangan, Platin 
und Diamant schon sehr gute Früchte brachte. Für die Zusammenarbeit von 
Technik und Wissenschaft seien die staatlichen Organisationen nicht aus
reichend und die technischen Fragen nachgehenden Gesellschaften müßten 
helfend eingreifen. Großer Fortschritt sei zu erwarten von der Einführung 
von neuen Arbeitsmethoden, zu denen er ganz besonders das Flugzeug zählt.

Erich Kaiser.
P u r k y n e ,  C.: Platinova lostiska v  J iin i Africa. (Die Platinvorkommen

Südafrikas.) (Hornicky Vestnik. 1931. Prag 1931. 8 S.]) 
W a t e r m e y e r ,  G. A. and S. N. H o f f e n b e r g :  Witwatersrand Mining

Practice. (Transvaal Chamber of Mines. Johannesburg 1932. 895 S.
M it 489 Abb. u. 2 Taf. Preis 45 sh.)

Alfred M arcus: Z u r  w i r t s c h a f t l i c h e n  L a g e  d e s  
G o l d b e r g b a u s  i n  T r a n s v a a l .  (In t. Bergw. u. Bergtechn. 25 
1932. 51.)

Es wurden die internationale Bedeutung des Goldproblems, der Anteil 
Transvaals an der Goldgewinnung der Welt, die Schätzung der Goldreserven- 
Entw icklung in  Transvaal, die erliegenden Bergbaue, neue „Claims“  die 
Erträgnisse der wichtigsten Gesellschaften und ihre Erzreserven, der Gold
bestand in  situ und das Arbeiterproblem behandelt.

Seit der Vorkriegszeit sehen w ir eine fast unterbrechungslose Zunahme des 
Anteils der Goldproduktion von Transvaal an der Goldgewinnung der W elt 
überhaupt. Noch weiter steigende Mengen Gold darf man aber nicht erwarten. 
Schon seit einiger Zeit lauten die Schätzungen fü r den Goldbestand des Trans
vaalgebiets pessimistisch. Zurzeit herrscht ein Kampf zwischen Abbau und 
Neuaufschlüssen.

Man darf nach den Darlegungen die künftige Bedeutung des Goldberg
baus in  Transvaal nicht so leicht unterschätzen, wie dies in  einer breiteren 
und nicht recht unterrichteten Öffentlichkeit neuerdings vielfach geschieht. 
Die fü r das Jahr 1930 angegebenen Ziffern zeigen, daß m it einiger Anstrengung 
in  wirtschaftlicher und technischer Beziehung aus den Transvaalgruben vor
läufig doch mehr herauszuholen ist, als man in  den letzten Jahren anzunehmen 
geneigt war. Der Goldausschuß des Völkerbundes scheint diese Möglichkeiten 
ebenfalls unterschätzt zu haben. Aber die Tatsache bleibt bestehen, daß w ir 
uns von Jahr zu Jahr der Reservenerschöpfung im  Transvaal-Goldbergbau 
nähern und wenn bis dahin auch noch geraume Zeit vergehen mag, so w ird 
offenbar doch noch das laufende Jahrzehnt die ersten Anzeichen dieser E n t
wicklung erkennen lassen. M . Henglein.
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E. Krenkel: G o l d  i n  A f r i k a .  (Naturw. 20. 1932. 680—687.)

Es w ird ein geschichtlicher Rückblick auf die Goldgewinnung verschie
dener Regionen Afrikas geworfen. Die alte Goldquarzgang-Formation ist über 

le ausgedehnten Regionen m it präpaläozoischen Eruptiven und Sedimenten 
• T «  erstaunlich weit verbreitet. Altalgonkische und ältere Gesteinsserien 
a s ^ e iengesteine bezeugen ein hohes A lter der durchsetzenden Goldquarz- 
öange. Das in den Konglomeraten einsedimentierte Gold der jungalgonki- 
sc en fossilen Seifen am Witwatersrande und an der Goldküste le itet sich 
aus abgetragenen Goldquarzen ab. Viel jünger sind die goldhaltigen Quarz
gänge, welche die Schichten des Karrusystems im  Njassalande und der Trias 
Madagaskars durchsetzen.

Es werden nunmehr die einzelnen Goldfelder behandelt. Die bekannteren, 
sc on verschiedentlich beschriebenen sollen hier nur genannt werden. In  der 

ü d  a f r i k a n i s c h e n  U n i o n  werden genannt der Witwatersrand, 
ilgrims Rest- und Sabie-Goldfeld, das Kaap-Goldfeld und als andere Gold

felder in  Transvaal die Murchisonkette m it den Klein-Letaba-, Hänertsburg-, 
Woodbush-Revieren im  osttransvaalischen Niederlande, das Marabastad- und 
Pietersburg-Goldfeld im  N  und Malmani im  W.

Das Gold S ü d r h o d e s i e n s  entstammt intrusiven hydrothermalen 
Goldquarzgängen. Die Gruben werden aufgezählt und die Gangfüllungen be
schrieben.

In  0  s t  a f  r  i  k  a is t Seifengold im  Njassalande weit verbreitet, nament
lich im  Gebiet des Dwangnaflusses und bei Fulina. Auch die quarzgefüllten 
Randbrüche der Karruformation haben an verschiedenen Orten bereits Gold 
gegeben, so im  unteren Shiretale. Goldgänge sind nur selten bekannt. Es wur
den solche bei Missale im  angrenzenden portugiesischen Mozambique unter
sucht. In  Deutsch-Ostafrika hat das Vorkommen von Sekenke (Kironda- 
g e im  V  embäregraben eine gewisse Bedeutung. An der Grenze zwischen 
w n ”  Cl̂ arz^ühr0nden und einem jüngeren D io rit stellen sich in  einer 1 km 
phpnilo n 116 “ SenförmiSe Quarzgänge ein. Die steil stehenden, NW  strei- 

werden bis zu 200 m lang und 3 m breit. Ih r  Goldgehalt 
und pnfV 'lT  r ' abgebaut. Das Gold ist an P y rit gebunden
m it dnrcW W t - r l • ̂  a E i” e a*me Gxydations- und Zementationszone 
i  f  | , .... 1 10 ~  0 § Gold in der Tonne is t ausgebildet, liegt aber
infolge tertiärer tektonischer Bewegungen regelwidrig unter dem Grund- 
wasserspregek Im  0  und S des Viktoriasees sind Goldquarzgänge weiter be- 
M , j  S°T) 0r NSasamo am Speke-Golf, von Ikoma in  D io rit und Diabas, von 

a, smdja, Ssamuje in  Eisenquarzitschiefern. Gold und Silber in  einer 
pyritischen Zone wurden in  Gneisen bei Tanga bekannt.

,N v; m M a  d a g a s k  a r  liegt auf 15 km  Länge im  Tale des Amba- 
l f , ™... W ai’°  ls tnk t von Andavakoera, der eine Begleiterscheinung des 

alttertiaren Vulkanismus ist. Die NO streichenden, o ft sehr schmalen, hydro- 
thermaien Quarzgange durchsetzen Gneise und Granite, sowie diesen benach- 

• , 6 ™ ent®’ ln  <*ejlen s*c jedoch zerschlagen. Zum Gangquarz gesellt
c bisweilen Baryt. Wo Gold vorkommt, is t es eingehüllt durch die Quarz

kristalle m  der Nahe der Salbänder, deren Rest taub ist. Der Erzgehalt ist 
schwankend. Außer silberreichem Freigold stellen sich gelegentlich ein Blei-
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glanz, Zinkblende und P yrit zweiter Generation. Eine Oxydationszone is t 
ausgebildet. Innerhalb des kristallinschiefrigen Kernes der Insel sind Gold
quarzadern in den Provinzen Ambositra, Maevatanana, Manajary und An- 
dovoranto bekannt. In  barytischen Partien findet sich vielfach eine aus
gesprochene Goldanreicherung. Auch Pyrit, Kupferkies, Bleiglanz und Zink
blende treten in  den schmalen Goldquarzadern auf. Oft findet entlang 
der Salbänder eine günstige Goldanreicherung statt. Alle Goldquarzadern 
sind gleichaltrig m it dem von granitischen alten Magmen ausgehenden Meta- 
morphismus der sie tragenden kristallinen Schiefer. In  der Nähe, so der Ost
küste entlang bei Andavakoera liegen eluviale Verwitterungsmassen, die Gold
klümpchen und Rostgold enthalten. Es wurden Klumpen bis 1 kg gefunden. 
Im  tropischen Ante il Madagaskars is t auch lateritisches Golderz bekannt, 
dessen Ausbeutung gute Erträgnisse geben kann. Seifengold w ird vielfach von 
Eingeborenen besonders in  den aus dem Kristallingebiet zur Westküste ge
henden Flüssen gewonnen. Seifen der Westregion liegen am Bemarivo, Bet- 
siboka, im  Ankasaplateau, bei Majunga und im  Ambongomassiv. Die Seifen 
haben meist nur geringe Mächtigkeit und sind oft von dicken, sterilen A llu - 
vionen bedeckt. Primär ist Gold in  Madagaskar fein verte ilt in  Graniten ent
deckt worden, und zwar in diesen unter den ältesten Mineralausscheidungen. 
Seit sich die Eingeborenen dem Graphitbergbau zugewandt haben, ist ein 
ständiger Abfa ll der Produktion von Gold auf Madagaskar zu verzeichnen. 
Die höchste Ausbeute an Gold brachte das Jahr 1909 m it 3696 kg. Weitaus 
der größte Teil entstammt dem Tagebau.

In  A b e s s i n i e n  werden die Goldreviere von Wallega und am Weri- 
fluß genannt. Wallega dehnt sich zwischen den Nebenflüssen des Blauen N ils 
Didessa und Dabus aus. Goldquarzgänge m it Freigold und P yrit von geringer 
Mächtigkeit durchziehen zahlreich das granitische Grundgebirge. Der Gold
gehalt schwankt zwischen 3 und 40 g in der Tonne Gestein. Wenig ergiebige 
Seifen werden von den Eingeborenen gewaschen. Ähnlich sind die Verhält
nisse in  dem im  N  des Weri zwischen Adua und Adigrat gelegenen P hy llit- 
gebiet. In  E r i t r e a  findet sich Gold im  Becken des Mareb, auf der Hoch
fläche von Hamasen, im  Flußgebiet des Anseba und des Baraka. Die Zone 
der Goldquarzgänge hat von N nach S eine Länge von 300, eine Breite von 
50 km. Im  Marebbecken sind die Vorkommen von Cullucu, Dase, Tucul und 
Torat. In  quarziger Gangmasse is t Gold in  Erzfällen angereichert und in 
Imprägnationsbändern entlang der Salbänder. In  den letzteren steigt der 
Au-Gehalt auf mehrere 100 g in  der Tonne, im  übrigen beträgt er 10—70 g. 
Auf dem Plateau von Hamasen und Asmara wurden die Abbaufelder von 
Uara-Maldi und Asmara verliehen, welche eine Reihe von Bündeln von Gold
quarzgängen umfassen, so die von Sciumaghelle und Medrizien. Das Anseba- 
becken b irg t Goldfelder im  N von Keren, so Bündel von Quarzgängen bei 
Monaber.

Das „ro te“  Küstengebirge Ä g y p t e n s  zwischen N ilta l und Rotem Meer, 
der Etaai, ist prähistorisches Goldland. Das edle Erz findet sich in  Gängen 
im  präpaläozoischen gefalteten Grundgebirge, dessen metamorphe Schiefer 
reichlich von präcambrischen sauren und basischen Intrusionen durchdrungen 
sind. Die Goldquarzadern sind meist schmal und nur unregelmäßig stellen
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sich Erzanreicherungen ein. Die reicheren Gänge enthalten neben Quarz auch 
Calcit. In  diesen beiden liegt Freigold. Manche Gänge zeigen mehrere Mineral
generationen. Dann ist das Gold meist erst während der jüngeren ent
standen. Die goldhaltigen Alluvionen sind geringwertig. Es werden 7 alte 
Gruben genannt. Der m it Goldgängen durchsetzte Flächenraum des Etabai 
überdeckt 225 000 qkm. Im  englisch-ägyptischen S u d a n  wurde um Um 
Nabardi, je tzt noch bei Gabait Gold gewonnen. Gold findet sich im  Becken des 
Blauen Nils in  Sanden dieses Stromes und in  Seifen an seinen südlichen Zu
flüssen. In  diesem Gebiet kommen auch reiche Goldquarzgänge vor. In  der 
Landschaft Fasogl an der Grenze des Ostsudans gegen Abessinien w ird Gold 
gewaschen. Seifengold führen auch die Nuba-Berge von Kordofan. In  K ofra t 
en Nahas bergen Kupfererze etwas Gold.

In  M i t t e l -  u n d  W e s t a f r i k a  wurden die Kongo-Kolonie, Gold
küste und Französisch-Äquatorial- und Westafrika genannt. Im  K o  ngo liegen 
die Goldvorkommen außerhalb des Beckeninnern oder nahe an dessen Saum 
So besonders im  NO der Kolonie, hier im  Stromgebiet des Aruvimi-Uele bis 
an die Grenze Ugandas, weiter in Manjema am Tanganjika-See, am Kassai- 
Strom, auch in  Katanga. Sehr viele Ströme des Kongobeckens enthalten Gold, 
das z. T. zutage ausgehendem altem Gestein, z. T. auch den Sandsteinen 
und Konglomeraten des Lualaba-Labilasch-Systems entstammt. Weiter 
finden sich Lagerstätten in  pyritisierten Quarziten, in Eruptivgesteinen, 
Quarzgängen und Latenten. Kilo-Moto is t zurzeit der größte Golderzeuger 
der Kongokolonie. Das Seifengold von K ilo  enthält 10%, das Ganggold 30% 
Silber. K ilo  liegt in der Nähe des Albert-Sees, NW  davon Moto in der Provinz 
Hoch-Uele.

In  der englischen Kolonie Goldküste ist Gold in alten und jungen, marinen 
und fluviatilen Seifen, in Quarzgängen, in Pegmatiten und Apliten bekannt. 
Gang- und Seifengold w ird schon seit langem von den Eingeborenen gewonnen. 
N icht alle Goldreviere sind bisher geologisch beschrieben. Im  altalgonkischen 

irrimi-System wird Berggold in  der Bibiana- und Lyndhurst-Mine, früher 
bei Obuasi, A kim  und anderwärts gewonnen. Die Gänge enthalten außer Gold 

y rit, rsenkies, Bleiglanz, Zinkblende, Sericit, kohlige Substanz und Neben
gesteinsbruchstücke. Das Gold is t sehr fein verte ilt und in  der Regel unsicht-
kaa Tarkwa' Abos° -Revier hauen am Ostflügel einer flachen Mulde bis 
oOO m Teufe die Gruben in  Taquah, Abbontiakoon, Abosso und Adjah Bippo. 
Die Aussichten sind günstig, da große Vorräte vorhanden sind.

Im  französischen Westafrika sollen in den sehr ausgedehnten kristallinen 
Schiefergebieten große Zonen m it Gold allerfeinster Verteilung imprägniert 
sein. Träger sind meist Glimmer-, Chlorit- und Glanzschiefer, auch Quarzite. 
Die diese durchziehenden Quarzadern und Quarzgänge führen Spuren von Gold 
und Pyrit. Das Erz kommt frei wie in  Tellurverbindungen vor. Im  Urwald- 
bereich, wie in den Tafellandschaften Westafrikas wurden früher goldführende 
E kn  ien von den Eingeborenen ausgebeutet. Kleine Abbauzentren liegen noch 
m Franz.-Guinea, im  Sudan, in  Haute Volta und in der Elfenbeinküste. Hier 
werden auch die selteneren Seifen gewaschen, sogar von europäischen Unter
nehmungen, besonders in der Landschaft Futa Djalon (Faleme, Gambia, 
Sigun). 1927 war die gesamte Ausbeute von Franz.-Westafrika 285 kg Gold.
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Tn F ranz .-Äquatorialafrika wurde bisher kein Gold gewonnen. Im  Fluß
gebiet des Ubangi-Schari wurden neuerdings abbauwürdige Vorkommen 
entdeckt. Doch sind nirgends die primären, nur goldhaltige Eluvien und ver
schieden alte A lluvien bekannt. Erstere sind meist sehr arm. Von den letzteren 
sind nur die jüngeren Terassenablagerungen abbauwürdig. Das Seifengold in 
schwarzen Sanden wird von Magnetit, Ilm enit, R util, Zirkon und Turmalin 
begleitet.

Goldfunde werden auch erwähnt aus den paläozoischen, flachliegenden 
Sandsteinsystemen Westafrikas, so den Konglomeraten von Bambuk, von 
Buem in  Togo. M . Henglein ’.

Kanada.
1. F. A . K e r r : E x p l o r a t i o n s  b e t w e e n  S t i k i n e  a n d  

T a k u  R i v e r s ,  B. C. (Summary Report. 1930. Part A. — Geol. Surv., 
Dep. of Mines, Canada.)

2. — : T a k u  R i v e r  D i s t r i c t . B .  C. (Summ. Rep. 1929. Part A. 
—• Geol. Surv., Dep. of Min., Canada.)

3. — : S o m e  o f  t h e  M i n e r a l  P r o p e r t i e s  o f  T a k u  D i -  
s t  r  i  c t, B. C. (Summ. Rep. 1930. Part A. —  Geol. Surv., Dep. of M in., 
Canada.)

4. — : S e c o n d  P r e l i m i n a r y  R e p o r t  o n  S t i k i n e  R i 
v e r  A  r  e a , B. C. (Summ. Rep. 1928. Part A. —  Geol. Surv., Dep. of Min., 
Canada.)

5- — : P r e l i m i n a r y  R e p o r t  o n  I s k u t  R i v e r  A r e a ,  
B. C. (Summ. Rep. 1929. Part A. —  Geol. Surv., Dep. of Min., Canada.)

In  den genannten Arbeiten werden die geologischen Verhältnisse, ins
besondere die Erzvorkommen in  der östlichen Kontaktzone des Coast Range- 
Batholithen in Britisch-Columbia zwischen dem Taku River (133° 30' westl. 
und 58° 30' nördl.) und dem Iskut River (131° westl. und 57» nördl.) be
schrieben; Stikine River liegt nördlich des Iskut River, der nahe der Grenze 
nach Alaska in  jenen mündet. Nr. 1 g ibt eine allgemeine Übersicht des Ge
samtgebietes, die übrigen Arbeiten Einzelbeschreibungen. S t r a t i g r a 
p h i e :  Prä-Permocarbonische hochmetamorphe Schiefer, A rg illite  und 
Quarzite, z. T. Gneise; am Iskut River auch Kalke, die z. T. in  Wollastonit, 
Epidot oder Granat verwandelt sind. Permo-Carbon (oder Perm?): bis 500 
iu ß  hellgraue, gebankte, z. T. kristalline oder verkieselte Kalke m it Horn
steinen. Isoklinale F a l t u n g  in  N —N W -R ichtung. Starke Diskordanz. 
Mesozoieum (etwa Trias bis Untere Kreide): Vorwiegend Andesite m it zwi
schengelagerten Tuffen, Konglomeraten, Quarziten und A rg illiten; weniger 
stark gefaltet und weniger metamorph als das Paläzoicum. Am Stikine River 
scheinbar Diskordanz zwischen dem triadischen und jurassischen Ante il der 
Schichtfolge. Hier auch diskordante obercretacische Konglomerate und Sand
steine von 2000 Fuß Mächtigkeit. Darüber Konglomerate, Sandsteine und 
Schiefertone des Eocän. Posteocäne Laven und Tuffe, die nicht mehr von der 
Gebirgsbildung ergriffen wurden. Am  Iskut River liegt ein spät- bis post- 
pleistocäner Vulkan. Der Coast Range-Batholith ist zusammengesetzt aus
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einer Anzahl zeitlich und konstitutionell verschiedener Phasen (wahrschein
lich von Trias bis Obere Kreide), wobei die mehr basischen Gesteine zentral, 
die mehr saueren, jüngeren randlich auftreten; vorwiegend finden sich Grano- 
diorite bis Granite, untergeordnet Diorite, Gabbros und Syenite. Der Kontakt 
gegen die nichtintrusiven Gesteine ist sehr unregelmäßig; im  Bereich dieser 
treten viele Apophysen m it verschiedenartigen Gesteinen auf. Die E r z -  
1 a g e r  im  Ostteil des Batholithen und in  den nichtintrusiven Gesteinen stehen 
m genetischem Zusammenhang m it den Magmen des Batholithen, von denen 
aus die (vorwiegend) hydrothermalen Lösungen, die die Metalle m it sich füh r
ten, nach oben drangen und in  Zerrüttungszonen der Kalke und Vulkanite 
Metasomatosen hervorriefen, wobei besonders die Vulkanite z. T. so weit 
verändert wurden, daß ih r ursprünglicher Charakter nicht mehr erkennbar 
ist. Nach Nr. 3 ist der Gang der Metasomatose wahrscheinlich folgender (vom 
Ref. etwas gekürzt): Bildung von Chlorit, Epidot, Calcit, Quarz und weißem 
Glimmer — weitere Albitisierung und Verquarzung besonders auf Kosten 
des Chlorits und Epidots — , Zuführung von P yrit zusammen m it Quarz und 
■ A lb it — Zuführung von Zinkblende, Chalkopyrit und Bleiglanz, Silber und 
Gold. Vorwiegend liegen Verdrängungslagerstätten vor, untergeordnet Gänge 
von im  M itte l 6—10 Fuß Breite, die mehrere hundert Fuß verfolgt werden 
konnten; die Gangarten sind Quarz, Kalkspat, Schwerspat, Flußspat, F luorit 
u. a. Lokal findet sich Tedraedrit. Soweit bei dem heutigen Stande der E x
plorationsarbeiten erkenntlich, haben die Vorkommen nur geringen w ir t
schaftlichen Wert, der wesentlich bedingt is t durch die Ausbeute an Silber; 
nur geringe Erzmengen wurden bisher gefördert. K. Fiege.

George Hanson : M i n e r a l  D e p o s i t s  o f  A l i c e  A r m  
D i  s t  r  i  c t , B. C. (Summ. Rep. 1928. Part A. — Geol. Surv., Dep. of Min., 
Canada.)

Geogr. Lage: 129° 30' westl., 55° 30' nördl. Geologische Situation wie in 
dem vorstehend beschriebenen Gebiet. Es treten folgende E r z l a g e r 
s t ä t t e n  auf. 1. Molybdänlagerstätten, die n icht weiter beschrieben werden;
2. silberhaltige Quarzgänge von 6 Fuß Mächtigkeit oder weniger in A rg illiten;
3. silberhaltige Bleiglanzgänge m it Tetraedrit, von durchschnittlich mehr als
« Fuß Mächtigkeit, Gangarten sind Quarz, B aryt und Nebengestein, in  vu l
kanischen Gesteinen; 4. Gänge und unregelmäßige Imprägnationszonen von 
Zinklbende, Gangarten sind Quarz, Calcit und Nebengestein, vorwiegend in  
Sedimenten, Größe sehr wechselnd; 5. Quarzgänge und unregelmäßige Im 
prägnationszonen m it Chalkopyrit. [Diese Gruppierung ist insofern nicht 
glücklich, als die „silberhaltigen Quarzgänge“  auch Kupfersulfide und Blei
glanz enthalten, die unter 3. aufgeführten Gänge haben ebenfalls Kupfer- 
und Silbergehalt usw. Ref.] Angaben über die genetischen Beziehungen der 
einzelnen Lagerstättentypen können noch nicht gegeben werden. Kurze Be
schreibung der im  untersuchten Gebiete liegenden Gerechtsame, soweit Be
obachtungen an Aufschlüssen über oder unter Tage möglich sind. Ausbeutbar 
dürften nur die reicheren Silbervorkommen sein. K. Fiege.
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, n „ o V 0 '.m a 3 i:  G u n  C r e e k  M a p - A r e a ,  B. C. (Summ. Rep. 
1928. Part A. — Geol. Surv., Dep. of Min., Canada.)

Geogr. Lage: 123° westl., 51° nördl. Geologische Situation wie in  dem 
vorstehend beschriebenen Gebiet. S t r a t i g r a p h i e :  ? spätjurassischer 
Augit-D iorit, der als metamorphe Minerale Chlorit, Zoisit, Sericit, unter
geordnet T itan it und Magnetit enthält. — Eldoradoserie: 20 000 Fuß mäch
tige Argillite , Sandsteine, Konglomerate und untergeordnet Vulkanite und 
Kalkhnsen, A lte r: höherer Jura (?) bis Untere Kreide. — Konkordant darüber 
andesitische und basaltische Laven und Tuffe, die z. T. kohlige Lagen m it 
Pflanzen enthalten, die auf obere Untere Kreide bis Obere Kreide hinweisen ; 
Mächtigkeit bis 10 000 Fuß; teilweise Verkieselung und Pyritisierung. — 
Coast Range-Batholith: Granodiorit und Quarzdiorit obercretacischen Alters 
[es liegt hier also eine besonders junge Intrusion vor. Ref.], die ihrerseits 
wieder in trud iert werden von einem jüngeren Granit. In  der Kontaktzone 
pyrit- und chalkopyrithaltige Quarzgänge. Östlich des Batholithen treten Apo- 
physen m it porphyrischen Dioriten und Quarzdioriten auf, von denen eine 
P yrit enthält, der auch in die Kontaktzone eingedrungen ist. Tertiäre und 
jüngere, flach liegende Andesite und Basalte liegen diskordant über älteren 
Gesteinen. In  der östlichen Kontaktzone des Batholithen finden sich V e r 
e r z u n g s z o n e n .  Zunächst treten in  miarolitischem Granodiorit Im prä
gnationen von Pyrit, Chalkopyrit und, ganz untergeordnet, Molybdänglanz auf; 
das Gestein is t verquarzt und sericitisiert. Der Kupfergehalt ist gering; die 
Zone hat eine Länge von 1800 Fuß und eine Breite von 800 Fuß. Ferner wur
den Trümmerzonen m it Gängchen von Quarz, Chalkopyrit, Pyrit, Zinkblende 
und Bleiglanz gefunden in  Quarzdioriten, die teilweise verquarzt und sericiti
siert sind. Endlich finden sich noch Linsen von goldhaltigem Arsenkies in 
stark metamorphen Sedimenten der Eldoradoserie 800 m von der Grenze 
des Batholithen entfernt. .< c .„

iq 9oAp H; AL a n9p 0  w e n  L a k e  M i n i n g  C a m p ,  B. C. (Summ. Rep. 
1929. Part A. —  Geol. Surv., Dep. of Min., Canada.)

Geogr Lage: 127» westl., 54» nördl., 50 km östl. der Ostgrenze des Coast 
Range-Batholithen. S t r a t i g r a p h i e :  8000 Fuß Hornblende-Augit-Ande- 
site, die z. T. chlontisiert und epidotisiert sind, m it Tuffen und Breccien, 
vie emht jurassisch. — 5000 Fuß obercretacische (?) A rgillite , Grauwacken 
und Konglomerate; beide Schichtgruppen tektonisch wenig gestört. —  Post- 
cretacische Intrusiva: 1. etwas porphyrischer, feinkörniger Quarzdiorit m it 
akzessorischer Hornblende und B io tit, im  Kontakt m it den Andesiten. — 
2. Ziemlich feinkörniger B io titg ran it m it akzessorischer Hornblende, T itan it 
und Magnetit, im  K ontakt m it der cretacischen Sedimentserie. — Flachlagernde 
tertiäre Basaltlaven von rund 600 Fuß Mächtigkeit. -  Glazialablagerungen 
verhüllen weite Teile des Gebietes; Bemerkungen über die Vereisung und 
Morphogenie. Im  D iorit finden sich Gänge von Diabas, R hyolitli und D iorit, 
sowie Irachy t. Hydrothermale (epithermale) G a n g s y s t e m e  und I m 
p r ä g n a t i o n e n  im  Quarzdiorit und den angrenzenden Andesiten, die 
im  Bereich der Gänge propylitis iert sind. Erzarten: etwas goldhaltiger Chalko
pyrit, etwas goldhaltige Zinkblende, etwas goldhaltiger Pyrit, silberhaltiger
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Tetraedrit, silberhaltiger Alaskait. Gangarten: Rhodochrosit, Quarz, Clialce- 
don, Schwerspat. E in zweiter Typ hat folgende Erzarten: Zinkblende, P yrit, 
Bleiglanz. Während diese Vorkommen sicher auf das Dioritmagma bezogen 
werden können, w ird ein Quarzgangsystem und Metasomatosen m it Chalko- 
pyrit, Pyrit, Antimonglanz, Bleiglanz, Zinkblende und Manganoxyden, die 
auf Rhodochrosit in  der Tiefe zurückgeführt werden, m it dem Granitmagma, 
das sich 3,6 km südlich dieser Vererzungszone befindet, in  Beziehung gebracht' 
[Diese Beweisführung is t nicht zwingend. Ref.] Beschreibung der bergbau
lichen Aufschlüsse im  einzelnen. K  Fiege&

George Hanson and T . C. P re m is te r : T o p l e y  M a p - A r e a  
B. C. (Summ. Rep. 1928. Part A. — Geol. Surv., Dep. of Min., Canada.)

Geogr. Lage: Rund 80km  westnordwestlich des vorher beschriebenen 
Gebietes an der Canadian National Railway-Strecke zwischen Hazelton und 
F t. Fraser. Das älteste Gestein is t ein Hornblende-Biotit-Granitstock. über 
dem eine als wahrscheinlich jurassisch anzusehende Serie von Schiefertonen, 
kalkigen Konglomeraten, Breccien und unreinen Kalken transgrediert, 300 
Fuß Maximalmächtigkeit. — Darüber brecciöse Ergüsse eines porphyritisehen 
Gesteines m it Plagioklas-, Hornblende- und Augiteinsprenglingen; stellen
weise epidotisiert; räumlich unabhängig davon auch Chloritisierung und Neu
zufuhr von Quarz und Kalkspat; es finden sich alle Übergänge von geringer 
Metamorphose, wobei die ursprünglichen Umrisse der Einsprenglinge noch 
zu erkennen sind, und weitgehender Metamorphose, durch die die ursprüng
liche Struktur des Gesteines völlig zerstört wurde; Maximalmächtigkeit 1200 
Fuß. Darüber Rhyolithe, die auch z. T. brecciös ausgebildet sind; Maximal
mächtigkeit 1000 Fuß. —  Diskordant über dieser ?-Juraserie 60 Fuß unreine 
Kalke, Schiefertone und Sandsteine. Darüber 400 Fuß blasige Basalte. Diese 
beiden Stufen werden als Tertiär angesehen. Einzelheiten der Tektonik können 
mangels ausreichender Aufschlüsse nicht gegeben werden, doch is t das Gebiet 
im  ganzen sehr wenig bewegt worden; posttertiäre Bruchbildung. Es treten 

jpen von E r z l a g e r s t ä t t e n  auf: 1. Verdrängungslagerstätten und 
Gange m it Pyrit, Arsenopyrit, Chalkopyrit, Zinkblende, Bleiglanz und Tetra- 
e n t  m it Quarz und Kalkspat als Gangarten; Ausscheidungsfolge: 1. Pyrit, 
Arsenopyrit und Quarz, 2. Zinkblende und Chalkopyrit, 3. Bleiglanz und 
Tetraedrit, 4. Kalkspat oder Dolom it; Gold und Silber vorhanden; Breite der 
Gange maximal 8 Fuß; dieser Typ kommt in der metamorphen Porphyrit- 
breccie vor. 2. Quarz-Epidotgänge m it Specularit und gelegentlich P y rit und 
Chalkopyrit; wenig oder kein Gold und Silber; Gänge geringmächtig und un
regelmäßig im  Rhyolith oder in  metamorpher Porphyritbreccie in  der Nähe des 
Rhyoliths. 3. Bleiglanz-, Chalkopyrit-, Barytgänge in  der Porphyritbreccie; 
Edelmetallgehalt unbekannt. Das Gebiet befindet sich noch im  Aufschluß
stadium. Einzelbeschreibung der Bergbaue und Übertageaufschlüsse der ein
zelnen Gerechtsamen. ^  F jage.

H . C. Gunning : G e o l o g y  a n d  M i n e r a l  D e p o s i t s  o f  
Q u a t s i n o - N i m p k i s h  A r e a ,  V a n c o u v e r  I s l a n d ,  B. C. 
(Summ. Rep. 1929. Part A. — Geol. Surv., Dep. of Min., Canada.)
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S t r a t i g r a p h i e :  Vancouver Serie: Trias und ? Jura, Wechsel
lagerung sedimentärer und vulkanischer Gesteine; vorwiegend Basalte (La
bradorit, Augit, sekundär U ra lit, Chlorit, Epidot, Kalkspat) und Andesite 
(Plagioklase [Oligoklas bis Labradorit], Hornblende, Quarz untergeordnet 
oder fehlend, Oligoklas gelegentlich, Magnetit, sekundär Chlorit, Sericit, 
Kalkspat, Pyrit), untergeordnet Dacite und Rhyolithe (Plagioklase und Ortho
klase [Oligoklas bis A lb it], B io tit, Quarz, etwas A pa tit und Magnetit, sekun
där Chlorit, Sericit, Epidot); Laven, Breccien, Tuffe und Aschen; die letzteren 
beiden können in normale Sedimente übergehen. Kalke, die z. T. kristallin , 
z. T. unrein sind, A rg illite  und Quarzite. Spärliche Fossilfunde, die sicher auf 
Trias, z. T. fraglich auch auf Jura deuten. Schwache Faltung m it NW -Strei- 
chen. Coast Range-Intrusiva: Die Vancouver Serie w ird durchbrochen von 
Stöcken, Gängen und Lagergängon von Granit (Quarz, Orthoklas und etwas 
Oligoklas, carbonitisiert und etwas chloritisiert), Granodiorit (Quarz [15%], 
Oligoklas-Albit, B io tit, Hornblende, sekundär Apatit, Epidot, Chlorit, Pyr
rhotin), Quarzdiorit (Quarz [10%], Andesin, Augit, sekundär U ra lit, Chlorit, 
Sericit) und Gabbro (Normalgabbro bis Anorthosit, in  den Normalgabbros. 
sind die Augite fast ganz zu Hornblenden umgewandelt). Die z. T. porphyri- 
schon Gänge haben entsprechende Zusammensetzung; kontaktmetamorphe 
Erscheinungen vorwiegend an den Kalken, weniger an den Vulkaniten, A rg il
liten und Quarziten. — Postintrusive und präcretacische erhebliche Diskor
danz. — Untere Kreide: Upper Knoxville: Konglomerate m it Gerollen der 
Vancouver Serie und der Intrusiva und Sandsteine, untergeordnet Schiefer
tone und Kohlen; tektonisch wenig bewegt; durchsetzt von Basaltgängen 
(die oben besprochenen Intrusiva und Gänge durchsetzen die Kreide nicht). 
— Glaziale und postglaziale Ablagerungen verschiedener A rt. —- E r z l a g e r 
s t ä t t e n :  1. Kontaktpneumatolytische (pyrosomatische) Kupfer- und 
Magnetitlager am Kontakt von Gabbros und Granodioriten m it Kalk, unter
geordnet m it Vulkaniten; Erzarten: Chalkopyrit, Pyrit, Bornit, Zinkblende, 
Magnetkies, Molybdänglanz, gelegentlich Bleiglanz, etwas Silber, wenig Gold! 
einmal wurde Greenockit beobachtet; Kontaktminerale: Granat, Epidot, 
Diopsid, Aktino lith , daneben Chlorit, Sericit, Quarz. Die Sulfide wurden nach 
den Silikaten und Oxyden gebildet. — 2. Gold-Quarzgänge spielen nur eine 
ganz untergeordnete Rolle, m it P yrit und Chalkopyrit. —  3. Zinkblende-, 
Chalkopyrit-, (Pyrit-), Quarz-, Kalkspatgänge ohne wirtschaftliche Bedeu
tung. 4. Z ink -B le i - Verdrängungslagerstätten hydrothermaler Entstehung 
in  Kalken, Erzarten: Zinkblende, Bleiglänz m it oder ohne Pyrit, Pyrrhotin, 
Arsenopyrit, Chalkopyrit, Gangarten: Quarz und Kalkspat; geringer Gold- 
und Silbergehalt. —  5. Kupferlager in basischen Laven der Vancouver Serie: 
Chalkopyrit, Born it und gediegen Kupfer in  Gängchen oder Blasenräumen 
zusammen m it Quarz, Kalkspat und Prehnit (Typ der zeolithischen Kupfer
lagerstätten). — Obwohl aus dem beschriebenen Gebiet bisher kaum Erze 
gefördert wurden —  es befindet sich noch im  Explorationsstadium —-, hä lt 
Verf. es fü r aussichtsreich, besonders im  H inblick auf die Magnetit-Kupfer
lager. Einzelbeschreibung der Gerechtsamen auf Grund der Untertage- und 
Übertagebaue. k . Fiege,



H . C. Gunning : B u t t l e  L a k e  M a p - A r e a ,  V a n c o u v e r  

Canada ) ’ B ' (Summ' ReP- 193°- Part A ‘ ~  Geol. S u iv , Dep. of Min.,

(r h ' f  hl6r beschriebene Gebiet liegt rund 100km  südöstlich des vorher
ig  end besprochenen. S t r a t i g r a p h i e :  Perm und ? Älteres: Porphyriti-
K ' lV m<i dlabasische Laven> Breccien und Tuffe m it 2—3 Lagen kristallinen 

a es, von denen die oberste Fossilien, vor allem permische Bryozoen, ent- 
a t ,  untergeordnet A rg illite  und Quarzite; der tiefere Teil dieser Serie könnte 
ereits zum Carbon gehören. Die Vulkanite sind teilweise chloritisiert, sericiert 

und mineralisiert. —  Diese Schichtserie is t in trud iert von Stöcken, Gängen 
un Lagergängen m it Gabbro und saueren Magmen, sowie Apliten. [Diese 
ntrusionen sollen älter sein als die Coast Range-Intrusiva; es is t nicht er- 

Sic tlich, ob sie auch die hangende Vancouver Serie durchsetzen, die wahr
scheinlich konkordant zum Perm liegt. Ref.] Flache Faltung m it N-Streichen. 
~  '  ancouver Serie: „p illow “ -Laven und Breccien von Andesiten und blasigen 

asalten, untergeordnet von Daciten, unreine Kalke und Argillite , die 6000 
uß oberhalb des permischen Kalkes triadische Fossilien enthalten. —  Coast 
ange-Intrusiva: Batholithe, Stöcke, Gänge m it Granit, Quarzdiorit, Grano- 

d iorit und D iorit, die die Vancouver Serie durchsetzen, nicht aber die Obere 
Kreide. — Obere Kreide: Basalkonglomerat m it Gerollen von Granodioriten 
diskordant über den Coast Range-Intrusiven, darüber Sandsteine, Schiefer
tone m it Lagen unreiner Kohle. — Die Obere Kreide w ird durchsetzt von 
Gängen m it gleichkörnigem oder porphyrischem Granodiorit und Quarzdiorit 
tertiären (? unteroligocänen) Alters. — L a g e r s t ä t t e n :  Hydrothermale 
Verdrangungslagerstätten m it Zinkblende (vorherrschend), Pyrit, Chalko- 
pyrit, Bleiglanz in  permischen andesitischen Laven, Breccien und Tuffen, 

e weitgehend metamorphosiert sind, z. T. zu Sericitschiefern; metamorphe 
GniTvnn'r Seri®it, Epidot, Baryt, Quarz. Die Vorkommen dieser
folgende pi!*1 *" ei Nahe Von Coast Range-Intrusiven. In  einem Falle wurde 
P yrit K a lk s n ^ p 6 eobacbtet: Pyrrhotin (vorherrschend), Chalkopyrit,- -w . *•
und Quarz, Wollastonit, Diopsid G ana “  E ^ d T ^  “ P3f

d ie 'en  SZ !  enthalten in  sehr feinen Gängchen ge-
m it? F a lle n  n zerrütteten) Andesit finden sich Gängchen und Linsen

GerechtLSPat n  r  v  ^  RealSar- ~  Beschreibung der einzelnen 
Gerechtsamem Das Gebiet w ird im  ganzen bezüglich des Auftretens von w irt
schaftlich ausbeutbaren Lagerstätten als ungünstig bezeichnet, da metamorphe 
Zonen nicht in solcher Ausdehnung auftreten, wie z. B. in dem vorhergehend 
beschriebenen D is trik t. „K . Fiege.

P i ” ' S; t B os to ck : G e o l o g y  a n d  O r e  D e p o s i t s  o f  N i c k e l  
P l a t e  M o u n t a i n ,  H e d l e y ,  B. C. (Summ. Rep. 1929. Part A. -  
Geol. Surv., Dep. of Min., Canada.)

1200 w°nriSraphiSChe Besehreibui,S der Nickel-Plate-Mine. Geograph. Lage: 
„  d» isQ i ca’ von der Grenze nach USA. entfernt. Das Vorkommen 

entdeckt, 1904 begann die Produktion, bis 1927 wurden fü r 11,5
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Millionen Dollar Gold gefördert, Nebenprodukte sind Silber und Arsen. 
S t r a t i g r a p h i e :  In  dem Gebiet t r i t t  eine über 2000 m mächtige Folge 
von Kalken, Quarziten, Tonschiefern und, untergeordnet, Tuffen auf, die 
triadisches A lter hat und von posttriadischen Intrusiven durchsetzt ist: 
1. Diorit-Gabbrokomplex, Gänge und vor allem Lagergänge, die in den m itt
leren Teil der Triasgesteine eingedrungen sind und hier die Mineralisierung 
verursacht haben; der gabbroide Ante il is t etwas jünger als der dioritische, es 
finden sich Übergänge zwischen beiden; porphyrische S truktur; dunkler 
D io rit: Einsprenglinge Andesin und Hornblende, Grundmasse Andesin, Horn
blende, wenig „brauner Glimmer“ , etwas Orthoklas, akzessorisch T itan it, 
Arsenopyrit, Pyrrhotin, etwas Quarz; heller Gabbro: Einsprenglinge Pyroxen 
und Labradorit, Grundmasse Pyroxen und Labradorit, akzessorisch T itan it 
und Arsenopyrit; der D io rit is t im  allgemeinen nicht metamorph, in  den 
Gabbros treten als metamorphe Minerale Kalifeldspäte, Kalkspat, vereinzelt 
Granat und andere metamorphe Silikate auf, daneben Arsenopyrit; im  Kon
tak t m it den Gabbrolagergängen sind die Sedimente, vor allem unreine K a lk
lagen, weniger die reinen Kalke und andere Gesteine metamorphosiert, meta
morphe Minerale sind Granat, Epidot, Diopsid, Tremolit, Wollastonit und 
gelegentlich A x in it. 2. Granodiorit, jünger als der Diorit-Gabbrokomplex, 
t r i t t  als großer Batholith unweit der Lagerstätte auf und steckt wahrscheinlich 
auch unter der Lagerstätte selbst, holokristallin, Oligoklas, etwas Orthoklas, 
Quarz, Hornblende, B io tit, akzessorisch vor allem T itan it, daneben Apatit, 
Zirkon, P y rit; in  der weiteren Umgebung des Gebietes treten in Sedimenten 
am K ontakt m it dem Granodiorit Metamorphosen und Vererzungen auf m it 
goldhaltigem Arsenopyrit, Chalkopyrit, Pyrrhotin. 3. Jüngere Gänge m it 
Camptonit, Keratophyr und porphyrischem D io rit von geringer Mächtigkeit. 
— T e k t o n i k :  Das untersuchte Gebiet stellt die Westflanke einer breiten 
etwa nördlich streichenden Antiklinale m it untergeordneten Sätteln und 
Mulden dar; die Faltung fand vor der Granodiorit-Intrusion s ta tt; es treten 
ferner steileinfallende Verwerfungen in verschiedenen Richtungen auf, die 
teilweise vor der Mineralisation, teilweise später angelegt wurden und dann 
z. T. gleichaltrig m it den späteren Gängen sind. — Die L  a g e r  s t  ä 11 e ist 
an die kontaktmetamorphen Zonen gebunden und beschränkt auf die Flanke 
einer sekundären Antiklinale und eine anschließende Synklinale, so daß also 
nur ein Teil der metamorphen Zone vererzt is t; die Vererzungszone is t 2000 
Fuß lang, 350 Fuß bre it und rund 200 Fuß mächtig, in  dieser Mächtigkeit 
treten 5 Erzkörper von durchschnittlich 65 Fuß Mächtigkeit auf; die räum
liche Begrenzung der Lagerstätte w ird m it der Annahme erklärt, daß in dieser 
Zone das Gestein besonders zerklüftet war und damit fü r die Aufnahme der 
Lösungen besonders günstig is t [kleintektonische Untersuchungen, die diese 
Anschauung erhärten konnten, wurden nicht angestellt. Ref.j. Erzarten sind 
vorwiegend vorwiegend goldhaltiger Arsenopyrit, daneben Chalkopyrit und 
Pyrrhotin, P y rit und Zinkblende, untergeordnet Tetradymit, Pyrrhotin und 
E rythrin , Gold kommt vorwiegend im  Arsenopyrit vor, außerdem werden 
Silber, Platin und Kobalt angeführt ohne nähere Angaben; Gangarten sind 
Kalkspat, Adular, Pyroxen, Amphibol, Granat, Epidot, A x in it, Quarz, unter 
denen Epidot besonders häufig ist, im  übrigen fehlen genauere Angaben über
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die Häufigkeitswerte usw. Zuerst wurden die Silikate gebildet, dann Arseno- 
pyrit, Chalkopyrit und schließlich Pyrrhotin; eine zweite Arsenopyritgenera- 
tion kommt zusammen m it Kalkspat in  Rissen vor, Quarz ist letzte Ausschei
dung. Verf. n im m t an, daß die Mineralisation nicht von der Kontaktpneu
matolyse der Gabbrogänge abhängig sei, wie die Bildung der metamorphen 
Silikate, sondern daß die sulfidhaltigen Lösungen aus der Tiefe, und zwar von 
der (nur aus einer Bohrung erschlossenen) Granodiorit-Intrusion abstammen, 
wobei die Dioritgänge und ihre Kontaktzonen nur als Förderwege gedient 
haben, z. T. beruht diese Annahme auf der Feststellung, daß nur ein Teil der 
kontaktmetamorphen Zone vererzt ist (dem Ref. erscheint die Beweisführung 
nicht ¡swingend). Der Goldgehalt war in  der Oxydationszone am reichsten und 
nahm m it der Teufe ab, die Bergbaue haben je tz t eine Teufe von 1700 Fuß er
reicht, wo das Erz schon recht arm is t; der Bergbau dürfte bald zum Erliegen 
kommen. Unter den beigefügten Zeichnungen is t besonders eine sehr klare 
diagrammatische Darstellung der Erzkörper erwähnenswert. K. Fiege.

Die im  folgenden besprochenen Arbeiten behandeln Randgebiete des sog.
>,Nelson-Batholithen“ .

C. E. Cairnes: L i g h t n i n g  P e a k  A r e a ,  O s o y o o s  D i 
a r i o  t , B. C. (Summ. Rep. 1930. Part A. — Geol. Surv., Dep. of Min., 
Cañada.)

Geogr. Lage: etwa 119° westl., 50° nördl.; am NW-Rande des Nelson- 
Batholithen. S t r a t i g r a p h i e :  „Präintrusive Serie“ , fragliches Ober
carbon: Kristalline Kalke und sehr stark metamorphe Gesteine, die wahr
scheinlich aus Sedimenten hervorgegangen sind, und hochmetamorphe (an- 
desitische?) Vulkanite, Breccien und Tuffe; Intrusiva des Nelson-Batho- 
lithen: 1. porphyrischer, grobkörniger Granit m it großen Orthoklasen, ferner 
Quaiz, Plagioklas, B io tit, randlich Abnahme der A zid itä t; 2. Granodiorit m it 
vorherrschendem Orthoklas und Plagioklas, Quarz, Hornblende, B io tit, 
accessorisch T itan it, Magnetit, Apatit, gleichkörnig, m itte l- bis grobkörnig, 
an ontakten Abnahme der A cid itä t; beide Typen sind gleichzeitig und D if- 
erentiaüoneii desselben Magmas; „Rötlicher G ranit“  m it Orthoklas und 
lagioklas, Quarz und zurücktretendem B io tit, accessorisch T itan it, Magne- 

t iL  jünger als 1. und 2.; Gänge in  den präintrusiven Gesteinen: 1. Quarz- 
orphyrgänge,wenige Fuß breit, z. T. sericitisiert und m it P y rit imprägniert, 

kommen zusammen m it Gold-Quarzgängen vor, es bestehen jedoch wahrschein
lich zwischen beiden Gangtypen nur räumliche, keine genetischen Beziehun- 
gen, 2. granitische Gänge von ähnlicher Zusammensetzung wie der Nelson- 
Granit, Breite 100 Fuß und mehr; 3. unregelmäßige Pegmatitgänge, die stellen
weise strukturell den Quarz-Porphyrgängen ähnlich werden; 4. untergeordnet 
treten auch mehr basische Gänge auf. T e k t o n i k :  W —NW-Streichen 
bei synklinaler Lagerung der präintrusiven Gesteine m it untergeordneten 
Faltenzügen. L a g e r s t ä t t e n :  1. Störungszonen folgende Gänge und Ver
drängungslagerstätten m it Bleiglanz, Zinkblende, Pyrit, Chalkopyrit und 
teilweise erheblichem Silbergehalt, Gangarten Quarz, daneben Kalkspat, 
em bis mehrere Fuß breit, O—W-Streichen; 2. Zoll bis mehrere Fuß breite 
Quarzgänge von mehreren tausend Fuß Länge, vorwiegend auf der Liegend-

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  23
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seite der Quarzporphyrgänge, aber auch diese durchsetzend, m it zerstreutem, 
goldhaltigem P yrit und unregelmäßig verteiltem Bleiglanz, Zinkblende, 
Chalkopyrit und Silbermineralen, Streichen N—S; die 0 — W streichenden 
Gänge sind wahrscheinlich die jüngeren; die beiden Typen unterscheiden sich 
wesentlich durch den Prozentsatz der Erze. Das Gebiet hat Aufmerksamkeit 
erregt wegen des Silbergehaltes, vor allem der 0 —W streichenden Gänge. 
Einzelbeschreibung der Gerechtsamen. K . Fiege.

C. E . Cairnes: S t. P a u l  G r o u p  o f  M i n e r a l  C l a i m s  
0  s o y  o o s D i  s t  r  i  c t , B. 0. (Summ. Rep. 1930. Part A. — Geol. Surv.i 
Dep. of Min., Canada.)

Das Gebiet liegt unweit des vorher beschriebenen. Andesitische Vulka- 
nite m it zwischengelagerten Tonen und Kalken ( =  ? Oberes Paläozoicum) 
sind von einem Plagioklas-Biotit-Pyroxen-Diorit in trud iert; im  D io rit in  der 
Nähe des Kontaktes Quarzgänge m it Freigold und geringem Gehalt an Pyrit, 
Bleiglanz, Zinkblende und Quarzgänge m it Arsenopyrit, silberhaltigen A n ti
monsulfiden, Pyrit, Pyrrhotin und geringen Mengen von Bleiglanz, Zinkblende 
und Kupfersulfiden. K . Fiege.

1. C. E. Cairnes: G e o l o g i c a l  R e c o n n a i s s a n c e  i n  S l o c a n  
a n d  U p p e r  A r r o w  L a k e s  A r e a ,  K o o t e n a y  D i s t r i c t ,  
B. C. (Summ. Rep. 1928. Part A. — Geol. Surv., Dep. of Min., Canada.)

2. C. E . Cairnes and H . C. G unning: B ig  L e d g e  ( C o n s o l i 
d a t e d )  P r  o p e r  t  y  ,s U p  p e r  A r r o w  L a k e ,  K o o t e n a y  D i s 
t r i c t ,  B. C. (Ebendort.)

Geogr. Lage von 1.: 117» 30'—118» westl., 50»—50» 30' nördl., am Nord
rande des Nelson-Batholithen; in 2. w ird eine Mineralzone im  Nordteil des 
unter 1. beschriebenen Gebietes im  einzelnen behandelt. — S t r a t i g r a 
p h i e :  Höheres Präcarnbrium: Kristalline Schiefer, Quarzite, kristalline 
Kalke, Paragneise am Kontakt m it Intrusiven, die zum „Nelson-Batholithen“  
(s. u.) gehören, „Grünstein“ , der wahrscheinlich aus hochmetamorphen Vul- 
kaniten hervorgegangen is t; erhebliche Diskordanz; Trias: 1. Kaslo-Serie: 
Andesite, die z. T. weitgehend serpentinisiert sind; Erosionsdiskordanz;
2. Slocan-Serie: Im  unteren Teile Tonschiefer, Quarzite, Kalke und Tuffe, 
die allmählich nach oben in Augit-Andesit-Ergüsse übergehen; Posttria- 
dische Intrusionen: „Nelson-Batholith“ : 1. Gabbro-Gneis: Plagioklas, Amphi
bol vorherrschend, weniger B io tit, akzessorisch Epidot, in zerrütteten Par
tien chloritisiert und verstreute Eisensulfide, 2. Granit: m itte l- bis grob
körnig, vorherrschend große Orthoklase, ferner Quarz und Plagioklas, Horn
blende und B io tit, Übergänge zu Granodiorit und Quarzdiorit, 3. Pegmatit- 
Gneiskomplex, m it Übergängen zu dem typischen Granit, a) Pegmatit: Quarz, 
Plagioklas, Orthoklas, Muscovit, untergeordnet B io tit und Granat, sekundär 
Sericit, b) Gneis von granitischer bis quarzmonzonitischer Zusammensetzung: 
Quarz, Plagioklas, weniger Orthoklas, B io tit, Muscovit, etwas Hornblende, 
mehrere sekundäre Minerale und viele Einschlüsse präcambrischer Gesteine; 
die Pegmatite durchsetzen als eine spätere Phase die Gneise; der ganze Kom-
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plex w ird als eine große, tiefe Kontaktzone des Batholithen an präcambrischen 
Gesteinen aufgefaßt, während der Granitkomplex als eine höhere Zone, im  
Niveau der Trias, angesehen w ird; spätere Kippbewegungen brachten den 
Pegmatit-Gneiskomplex in  eine re lativ höhere Lage; „Kuskanax-Batholith“ : 
vorwiegend fein- bis mittelkörniger G ranit m it Orthoklas, untergeordnet 
Plagioklas, Quarz und Amphibol, verschiedenen akzessorischen und sekundä
ren Bestandteilen, randlich übergehend in etwas porphyrischen Quarzsyenit 
und Syenit; dieser Batholith is t jünger als der Nelson-Batholith; Glaziale 
und postglaziale Ablagerungen. L a g e r s t ä t t e n :  Während südlich des 
untersuchten Gebietes in  der Slocan-Serie im  K ontakt m it Graniten des Nelson- 
Bathoiithen Blei-Silber- und Blei-Zink-Silber-Lagerstätten auftreten, ist die 
Slocan-Serie hier, abgesehen von unbedeutenden Quarzgängen m it silberhalti
gem Bleiglanz, P y rit und etwas Molybdänglanz frei von Erzen; dagegen t r i t t  
im  N des Untersuchungsgebietes im  Präcambrium eine über 5 km  lange, im  
M itte l 135 Fuß breite Zone auf, die in  der unter 2. genannten Arbeit beschrie
ben wird. Es finden sich hier Linsen und Bänder von Pyrrhotin, P yrit, Zink
blende und vereinzelt Bleiglanz in  einem metamorphen Gestein, das schein
bar teilweise aus K a lk hervorgegangen ist, teilweise aber wohl auch Spalten
füllungen darstellt, Gangarten sind Orthoklas, Plagioklas, Quarz, B io tit, 
daneben Apatit, T itan it, Diopsid. Der Zinkgehalt der mineralisierten Teile 
der Zone schwankt zwischen weniger als 1% und mehr als 12%. Der Zusam
menhang m it dem Nelson-Batholithen is t wahrscheinlich. K . Fiege.

J . F . W a lk e r:  K o o t e n a y  L a k e  D i s t r i c t . B .  C. (Summ. 
Rep. 1928. Part A. — Geol. Surv., Dep. of Min., C vnada.)

Geogr. Lage: 116° 30'—117° westl., 49° 30'—50° 30' nördl.; am Ostrande 
des Nelson-Batholithen. S t r a t i g r a p h i e :  Präcambrium. Purcell-Serie: 
Schiefer, Quarzite und dolomitische Kalke; Diskordanz; Windermere- 
Serie: Basalkonglomerat, Tonschiefer m it Konglomerat- und Kalklagen, 
phyllitische Schiefer und Kalke; Gesamtmächtigkeit rund 8000 m (die Winder- 
mere-Serie umfaßt Shuswap-Ainsworth, sowie Duncan anderer Autoren, die 
Purcell-Serie umfaßt Teile des Selkirk); Diskordanz; Carbon-Trias: Milford- 
Serie im  unteren Teile m it carbonischen, im  oberen m it triadischen 
Fossilien (eine petrographische Beschreibung w ird nicht gegeben); Dis
kordanz; Trias: Kaslo-Serie: Sedimente und Vulkanite m it zugehörigen 
basischen Gängen und Lagergängen; Diskordanz; Slocan-Serie: vor
wiegend Kalke, untergeordnet Tonschiefer; Posttriadische Intrusiva: 
Nelson-Batholith: Der Ostrand des Nelson-Batholithen —  porphyrischer 
Granit m it Pegmatiten — ragt in  den Westteil des untersuchten Gebietes 
hinein, östlich des Kontaktes treten außerdem einzelne Apophysen ähnlicher 
Zusammensetzung auf. T e k t o n i k :  Dichte Folge N —S streichender Sattel 
und Mulden. L a g e r s t ä t t e n :  unregelmäßig geformte Verdrängungs
lagerstätten in  Kalken des Oberen Präcambrium; prämineralische Pegmatit- 
Lagergänge und Lamprophyrgänge sind chloritisiert und sericitisiert und b il
deten Hindernisse fü r die aufsteigenden Lösungen; Erzarten: Pyrrhotin, 
Pyrit, Sphalerit, Bleiglanz, Arsenopyrit und Chalkopyrit, etwas Silber; Erst- 
abscheidungen sind Quarz und Ankerit, sowie etwas Glimmer, der später



356 Lagerstättenlehre.

chloritisiert wurde, gleichzeitig is t Pyroxen, es folgen Pyrit, der aber auch 
noch in  späteren Generationen gebildet wurde, Pyrrhotin und Sphalerit 
gleichzeitig, letzteres auch noch später m it Bleiglanz zusammen, dieses wie
derum als letztes auch ohne Sphalerit. Im  Gebiete finden sich auch unregel
mäßige Quarzgänge m it den gleichen Sulfiden, in  einem Falle auch m it 
Molybdänit. K . Fiege

S p e n c e ,  H u g h S . a n d  B. K.  C a m o c h a n :  The Wilberforce Radium
 ̂ occurrence. (Bull. Can. Inst. Min. a. Met. Montreal 1930. 649_688.)

T h o m s o n ,  E l l i s :  A  quantitative study of Cross Lake ores. (Contr 
to Can. Min. 1931. 41—50.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 354—355. 

S n e l g r o v e ,  A. K .: Geology and ore deposits of Betts Cove— T ilt  Cove 
Area, Newfoundland. (Can. Inst. Min. a. Met. A pril 1931. 43 S. M it 4 Taf.)

Vereinigte Staaten von Nordamerika.
K a t z , F r a  n k J . :  Mineral Resources of the United States. 1928. Part I. Metals.

(U. S. Department of Commerce. Burean of Mines. Washington 1931.) 
J a c k s o n ,  C. F. and J. B. K  n a e b e 1: Gold Mining and M illing in  the 

United States and Canada. (U. S. Bureau of Mines. 363. Washington 
1932. 151 S. M it 54 Abb.)

B r  a n n e r , G. C.: Cinnabar in  Southwestern Arkansas. (Arkansas Geol.
Surv. Information Circ. 2. L itt le  Rock 1932. 51 S. M it 38 Taf.) 

V o s k u i l ,  W.  H.  and A. R. E i c h :  Illinois Mineral Industry in 1931. 
(Illinois Geol. Surv., Report of Investigations. 25. Urbana 1932. 49 S 
M it 28 Taf.)

W  e 11 s , E. H .: An Outline of the Mineral Resources of New Mexico. (Socorro 
New Mexico 1930.)

B u r b a n k ,  W. S.: Revision of Geologie Structure and Stratigraphy in the 
Ouray D istrict of Colorado, and Its  Bearing on Ore Deposition. (Colorado 
Scientific Society. 80 S. M it 5 Abb.)

Südamerika.
A ^ l f e l d ,  F r ie d r ic h :  Die Erzlagerstätten in  der tertiären Magmaprovinz 

der bolivianischen Zentralanden. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 65. A. 1932.285—446. 
M it 14 Textabb., 2 Karten, 4 T a i, 1 Textbeil. u. 20 Tab. im  Text.)

K . Erm isch  : V o r l ä u f i g e s  E r g e b n i s  e i n e r  S t u d i e n 
r e i s e  ( E r z - E x p e r t i s e )  i m  C h o c ó ,  K o l u m b i e n .  (In t. Bergw. 
u. Bergteclmik. 25. 1932. 122.)

Verf. g ibt an Hand eines kleinen Lageplans in  großen Zügen zwei ideale 
Schnitte durch die kolumbische Hohe Westkordillere, nämlich ein Profil 
Bolombolo (Caucatal, Dep. Antióquia). — Quibdó (Atratotal, Chocó; Schnitt
richtung etwa WSW) und das Profil am Rio Andägueda im  SSO von Quibdó 
von Lloró zur Sierra „L a  Vieja“  (Schnittrichtung etwa WO). Die in beiden 
Profilen beobachteten Gesteine werden parallelisiert und ein fü r beide Gebiete 
gültiges, generelles Formationsschema aufgestellt, wozu ein Verzeichnis der 
besuchten und studierten Belegstellen kommt. Die wesentlich geologische Be
schreibung der ganzen Reise, die zuletzt gegeben wird, gliedert sich in drei Teile.
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Die Kontakt-Kupferlagerstätten m it Sulfiden und Goldgehalten setzen 
in La Sierra (Corregimiento —  Hauptort) und Cuajandó auf, am Rio Andä- 
gueda, sowie an dessen südlichen Nebenflüssen, den Rios Cuajandó und An- 
guedś. Aber auch noch weiter im  0  und talaufwärts, im  Bereich des gleich
falls von S kommenden Nebenflusses Cuchadó, eines flachen und breiten, 
ebenfalls an goldhaltigen Alluvionen reichen Gewässers, finden sich im  Be
reich der Finca Granatal Kupferausbisse. Verf. gewann den Eindruck, daß 
diese Kupfererze vielleicht die besten des ganzen Beckens darstellen.

Das Erzvorkommen vom Rio Andägueda is t etwa 35 km  südlich der 
Stadt Quibdö gelegen. Die sulfidischen Lagerstätten sind an den K ontakt 
eines jungen Granits gebunden, Stelzner ’s Andengranit, m it einem anschei
nend wesentlich noritischen Grünstein. Zu den nächsten Verwandten scheinen 
auch jene Grünsteine zu gehören, die das umstrittene, noch kaum bekannte 
Muttergestein der weltberühmten Platinvorkommen des kolumbischen Chocó 
bilden. M . Henglein .

K . W a lth e r: S o b r e  l a  e x i s t e n z a  d e  y a c i m i e n t o s  d e  
m i n e r a l e s  y  r o c a s e x p l o t a b l e s  e n  l a  R e p .  O r i e n t a l  
d e l  U r u g u a y .  (Über das Auftreten von abbauwürdigen Lagerstätten 
von Mineralien und Gesteinen in  Uruguay.) (Ap. de la Revista de la Facult. 
de Agronomia. Nr. 6. Jan. Montevideo 1932.)

Verf., der als Leiter der Abteilung fü r Mineralogie, Geologie und Agrologio 
an der landwirtschaftl. Fakultä t der Staatsuniversität in  Montevideo schon 
20 Jahre die Geologie des Landes allseitig erforscht hat, g ibt in  vorliegender 
Abhandlung einen Überblick über die Bodenschätze des Landes sowie eine 
kritische Sichtung über deren Abbauwürdigkeit und technische Verwertung. 
Es seien hier die wichtigsten Punkte hervorgehoben:

Die Erze der E i s e n e r z l a g e r s t ä t t e n  sind vorwiegend Häm atit 
und Magnetit. Die Lagerstätte im  Engtal von P i e d r a  de  F e r r o  (Depo. 
Cerro Largo) ist eine mächtige Masse von Häm atit in  halbkristallinem Schie
fer. Vertikale Schichtung sowie spärliche Transportwege zur nächsten Bahn
station und beschränkte horizontale Ausdehnung sind die Nachteile. Immer
hin is t das Material so rein, daß sich der Abbau lohnen würde.

Weniger wertvoll sind dagegen die H ä m a t i t p h y l l i t e  (Itab irite ) 
vom Sa. L u c i a f l u ß  infolge eines beträchtlichen Gehalts an Kieselsäure 
und Tonerde trotz geringer Manganführung. Das Erz der in  der benachbarten 
Gegend von V a l e n t i n e s  auftretenden M a g n e t i t g n e i s e  und 
M a g n e t i t  q u a r z i t e  kann nur als Malerfarbe Verwendung finden.

Aus gleichen Mengen von Kieselsäure und Eisenoxyden besteht (n. Gu il - 
l e m a i n )  der 4—10 m breite Gang von P i e d r a  d e l  G i g a n t e  (Depo. 
Minas). Die Gegend is t schwer zugänglich und dem Verf. unbekannt.

Leider hat man den Abbau der so ausgedehnten m a n g a n f ü h r e n -  
d e n Eisenerzlagerstätten in den Schiefern des Depo. Riviera wieder auf
gegeben. Verf. und Gu ille m a in  haben sie bis zum C e r r o  V i c h e a d e r o  
am Ostrand der krist. Nordinsel verfolgt. Da aber Eisenbahnverbindung fehlt, 
müßte der Abtransport auf dem Rio Tacuarembo und Rio Negro erfolgen.

Noch weniger günstig sind die Abbau- wie Transportverhältnisse fü r die 
M a n g a n l a g e r s t ä t t e n  wie bei S. M a t  e o (Carasco) und P a n t  a -
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n o s o -  B u c h a s  (Montevideo), die in Verbindung m it Quarziten, Para
gneisen, Amphiboliten und Hornblendeschiefern auftreten.

Die Lagerstatten m it G o l d , K u p f e r  und B l e i e r z e n  bilden hier 
wie m andern Landern eine natürliche Gruppe, in den Depos. Maldonado, 
Minas und Rivera. Nur Bleierze führen die Vorkommen von V a l e n c i a  
und K  e u s s (Depo. Minas). Als Begleiter des Bleiglanzes wurde Zinkblende 
nirgends festgestellt. Eine Abhandlung über die Minendistrikte von C u n a - 
p i r u  C o r r a l e s ,  Z a p u c a y  und C u r  t  u m e befindet sich im  Druck.

Leider is t die ganze Bergindustrie, wie sie von Gu il l e m a in , Marstrander  
und PITTAMIGLIO beschrieben wurde, inzwischen eingegangen und es herrscht 
Ungewißheit, ob die hohen Unkosten fü r ihren Wiederaufbau und Erhal
tung m it der Qualität ihrer Produkte sowie der horizontalen und vertikalen 

usdehnung der Lagerstätten im  Einklang stehen. So hat M abstbander  
einige Angaben über die Kupfermine L a  C o n s t a n z a  (La Oriental) an 
der Grenze der Depos. Minas und Maldonado gemacht. Sie wäre abbauwürdig 
und könnte gute Resultate liefern, wenn ihre Lage sowie die Transportver
hältnisse bessere wären; so jedoch wäre ein K ap ita l „a  fond perdu“  notwendig 
nur zur Wiederinstandsetzung, obwohl der Betrieb sich noch in  einem relativ 
guten Zustand befindet.

Unter den Nichtmetallen wurden große Hoffnungen auf den G r  a p h i  t  
gesetzt, die sich jedoch meist n icht verw irklicht haben, wie die große Zahl 
der verlassenen Schächte und Bohrungen in den Depos. Colonia, Florida, 
Montevideo und Canelones beweisen. In  den meisten Fällen lagen nur kohlige 
Substanzen oder feinverteilter G raphit vor, jedoch kein reiches Material m it 
e ein Eigenschaften. Auch lag die Ursache in  der ungünstigen vertikalen bis 
geneigten Stellung der phyllitischen und quarzitischen Schiefer. Nur in  weni
gen Fällen wie zwischen M i n a s  und S o 1 i  s an der Straße von M o n t  e 
v  1 d e o nach M 0 s q u  i  t  0 s bemerkt man eine Anreicherung und beginnen
den Metallglanz am Eruptivkontakt. Im  allgemeinen war jedoch der Meta- 
morphismus der „Serie von Assungy“  nicht genügend stark, um abbauwürdige 
Uraphitlagerstatten zu erzeugen.

1 j A tt f ,!,Se/ 1.g ! n S i I i k a t m i n e r a l i e n  sind von Bedeutung 
1. der Hornblende-Asbest und 2. der Serpentin-Asbest.

Ersteren beschrieben Mabstbander und Verf. aus dem 0  der Stadt M in a s . 
Leider is t er m it einem Marmorkalk innig vermengt, was seinen praktischen 
Wert herabsetzt; das gleiche g ilt fü r das Vorkommen auf der linken Seite des 
Baches P a n t a n o s o b e i  seiner Mündung.

Dagegen is t der faserige und biegsame Faserserpentin (Serpentinasbest), 
en Verf. im  Depo, de Rocha entdeckte, wegen seiner Widerstandsfähigkeit 

gegen Feuer ein fü r die Technik sehr wertvolles Produkt, dessen noch ein
gehendere Untersuchung sich lohnen würde.

Ein anderes wichtiges S i l i k a t ,  der M u s c o v i t ,  sehr häufig in 
Pegmatitgängen, is t nicht abbauwürdig.

Der größte Reichtum des Staates Uruguay besteht vor allem in seinen 
vortrefflichen Bausteinen: Es sind dies auch die wahren Reichtümer des 
Landes, deren Gewinnung von größter wirtschaftlicher Bedeutung ist Die 
so günstige Lage dieser Bodenschätze in der Nähe der Küste und am Nord
ufer des Rio de la Plata macht sie zu einem erstklassigen Ausfuhrgegenstand.
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Nach den Arbeiten des Verf.’s und von K . W il l m a n n  sind es vor allem 
Eruptivgesteine der Kalkalkalireihe sowohl wie der A lkalire ihe; letztere sind 
etwas jünger.

Zur ersten Gruppe gehören G r a n i t e  m it B io tit und gewöhnlicher 
Hornblende, die wie bei I s l a  M a l a ,  F l o r i d a  und N i c o - P e r e z  
m dunklere granodioritische Modifikationen übergehen. Hierher gehören auch 
die gewöhnlichen Granite, die an vielen Orten der südlichen Departements 
von einer hoch entwickelten Steinbruchindustrie abgebaut werden. Verschie
dene porphyrische und gneisartige Typen bedingen spezielle Verwendungen. 
Der rötliche A p lit m it seinem gleichmäßig feinen Korn w ird gern als Einfassung 
m Gälten verwendet, geit einiger Zeit benützt man auch gemahlenen Granit 
zusammen m it Portlandzement und Gips zur Herstellung von Kunststeinen.

Die zweite Gruppe von Eruptivgesteinen füh rt in  den dunkeln Varietäten 
Natron-Hornblenden und Natron-Augite; wohlbekannt sind die großen Nord- 
markit- und Syenitmassen durch ihre Schönheit und Wechsel in den Arten. 
Wie allgemein bekannt, is t der n o r d m a r k i t .  G r a n i t  in  geschliffenem 
Zustand ein Material von großem dekorativem W ert und großer Widerstands
fähigkeit.

Von den m e t a m o r p h e n  G e s t e i n e n  werden G n e i s e  freilich 
in geringerer Menge als Granit zu Bauzwecken angewandt; auch verarbeitet 
man den Gneisgranit aus der Umgebung von M o n t e v i d e o  zu Rand
steinen fü r die Bürgersteige. Quarzite und Sericitquarzite dienen als Fuß
wegplatten in den Städten von M i  n a s und T r e n t a y T r e s ; s i e  sind je
doch sehr durch den Gebrauch von Kunststeinen verdrängt worden. Schief
rigen porphyrischen A p lit t r i f f t  man in einigen Straßen von Montevideo am 
Bürgersteig an.

Gu il l e m a in  und M arstrander  empfehlen einen g r a u g r ü n e n  
S c h i e f e r  zur Dachbedeckung. Nach Verf. könnte man ihn wegen der häß
lichen Farbe nur in  Kombination m it s c h w a r z e n ,  aber Uruguay fehlen
den Tonschiefern verwenden. Das Material empfiehlt sich fü r Wandbeklei
dungen und fü r Innenverwendung, jedoch ist die Konkurrenz m it den Kunst
produkten eine große.

Die Gruppe der Quarzite und Quarzitphyllite des Landes geht durch 
Kalkphyllite  in  mehr oder weniger m a r m o r a r t i g e  Kalksteine und 
Dolomite über. Zur Kalk- und Zementfabrikation sind jedoch die meisten von 
der Grenze zwischen Maloado und Minas infolge beträchtlichen Magnesia
gehaltes unbrauchbar. Auch zu architektonischen Zwecken sind sie meist 
tro tz ihres schönen Glanzes wegen der schlechten Kohärenz ihrer einzelnen 
Körner, wie z. B. das Vorkommen von M. P o a n c o  (Minas), wenig geeignet. 
— In  der Portlandzementfabrik in  Sayago verwendet man einen feinkörnigen 
rötlichgrauen Marmor aus den Brüchen am Fuß des C e r r o  V e r d u n  
(Minas). Wie sehr manche Marmore fü r äußere Wandbekleidungen untauglich 
sind, zeigt das Parlamentsgebäude in  Montevideo m it seinen häßlichen 
hämatitischen Flecken. Ob weißer oder gelblicher Marmor von festerer 
Konsistenz m it italienischem in Konkurrenz treten kann, is t noch unsicher.

Von andern metamorphen Gesteinen werden A m p h i b o l i t e  und
H o r n b l e n d e s c h i e f e r  am C e r r i t o d e l a V i c t o r i a  bei M o n -
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fabrikation Z ^ n ä T  ^  D  6 P ° ‘ °  01 0 « 1 a g e b a u t  und zur Chamotte

c h i  n  a V m 6 T a ' 1i S C h i Ii f C r  VOn hohem Wort befinden sich bei C o n - 
c h j l l a s  (Depo. Coloma); leider ist die horizontale Ausdehnung des Vor

baM ^  GIimmM W d Strah1'
Eine weitere metamorphe Lagerstätte ist der K o r u n d f e l s  vom 

C e r  r  o R o t  o n d o am Weg nach dem Pan de Azucar; jedoch ist die Be 
deutung eine geringe bei dem niedern Preis des Carborundums.

. eta™orPhe Sandsteine und Quarzite aus dem mittleren Teil der Sprie

P i f d T a s d T A ^ f r  B a r r i g a  N e S r a  und ^ s  dem Paläocän von den 
v i e d r a s  de  A f i l a r  haben keine praktische Bedeutung.

, Is E 1 s e ”  e r  z 1 a g e r  s t  ä 11 e n erlangen ziemliche Bedeutung Lagen 
und Impragnationen von ockeriger, tonig hämatitischer und limonitischer 
Natur aus den alteren Schichten der Gondwanaformation; teils sind es iso
lierte Konkretionen, teils linsenförmige Bänke, wie sie Verf. aus den Hori-

rar a N ° Va UM  Palerm° beSChrieb- Nach F^ m : n  und Gu il - 
.main sind sie limmscher Entstehung und würden wohl infolge des Reich-

2UI HersteUunS von Malerfarben sich eignen 
Weltberühmt sind die k  i  e s e 1 i  g e n A  u s f  ü 11 u n g e n  der Hohl-

SCh0n bei verschieden<*1 Gelegenheiten wurden
diese M a n d e l l a g e r s t ä t t e n  mi t  B e r g k r i s t a l l ,  A m e t h y s t  
R a u c h t o p a s ,  K a r n e o l ,  o r i e n t a l i s c h e m  J a s p i s  H e l i o ’ 
t r °.Pß u" d A c h a t  aus den nordwestlichen Departementos und den an 
™  G?Se::de,; [V0„ Tacuarembo und Rivera beschrieben. Vor dem
Weltkrieg wurde die Hauptmenge derselben nach Deutschland exportiert 
obwohl dort schon eine große Industrie an der Nahe bestand Da P , 
Minister Dr. L. Ca vig lia  versuchte nun diese Industrie nach n  UrUgUaysdle 
pflanzen, hatte jedoch keinen Erfolg damit, und Pittamiglto e S t  daher" 
die Einwanderung europäischer Arbeitskräfte; jedoch glaubt V e r f  daß dann 
der Preis fü r diese Erzeugnisse höher würde als in Europa ’ “

von K n ' h f t  verwendbaren S e d i m e n t e n  eröffnet die Gewinnung 

Aussichten U n f  f  h? M f  ,Quahtat wie auf horizontale Ausdehnung schlechte 
notwendig ü  J°d0C1 Urteilen ZU kommen- «ind noch Bohrungen

Von den einstigen phantastischen Gerüchten über das Vorkommen von 
j  B, r  0 1 ®u m b]leb auch nicbt  viel übrig. Nur die bituminösen Schiefer von 
ia  y aus erro Largo und Tacuarembo geben bei Verarbeitung auf Kohlen

Z n 7 e t r ° Ckenei  DeStÜlati0n eMge jed° Ch Sehr b rf-

An verwendbaren K  a 1 k s t  e i  n e n ist die Gondwanaformation sehr arm 
und nur an zwei Orten konnte ein Abbau stattfinden. Andere Bausteine je
doch sind m genügender Menge vorhanden, so z. B. die S a n d s t  e i  n e von 
B o t u c a t u ,  die Eruptivgesteinen eingelagert sind; sie unterscheiden sich 
von den altern gondwamschen durch gute Schichtung ohne grobkörnige Ein-



S r r r d ebene Schichtflächen. » »  einzelnen Körner sind aber nicht 
,. er imden und die fleckige Farbe is t als Baustein wenig günstig. Es ren- 
fT  S*? auch die Sandsteinindustrie, die sich in  argentinischen Händen be- 

T  Und dle Steinbrüche sind je tz t verlassen. Die Ausgaben fü r Eisen- 
F  v,r r * Stailden in  keinem Verhältnis zum W ert des Produkts. Wie zur 
h a !! “ UnS der ^nenregion Cuapiru-Corrales-Zapucay feh lt ein schiff- 
m>b! • aSSerWeg auf dem Rio Negro. —  In  genügender Menge, wenn auch 
b] . 'n a" s8edehnten Lagern, t r i f f t  man im  S, SO und 0  des Landes einen 
p .r ° en Sandstein, der wegen seiner eigenartigen Zerklüftung den Namen 

a a s t s a n d s t e i n  führt. Da aber seine S truktur konkretionär und wenig 
gesc chtet ist, kann er nicht in biplanen Blöcken gebrochen werden. Als Bau- 
s ein und zu Dekorationszwecken m it anderem Material abwechselnd verwen- 

6 ' man dln- In  der Umgebung von Mercedes, wie im  N von Canelones, 
" '. r J r zum Brückenbau verwendet. Obgleich seine Widerstandsfähigkeit 
Se y gr° d *sü  erreich t er doch nicht die von Granit und Hornblendegesteinen, 
weshalb die Gewinnung von Palastsandstein immer beschränkt bleiben wird. 
~  *n der Nähe von M e r c e d e s  m it rotem Sandstein erscheint in  der neo- 

tertiären Stufe von Pa. Gorda ein Sediment, das eine Zwischenstufe zwischen 
tonigem Kalk und kalkigem Ton bildet. Es is t rötlich unrein und zerreibbar. 
Festgestellt wurde es bei vielen Bohrungen, so im  Depo. Canelones und in  der 
Umgebung von Montevideo sowie an der Mündung des Sa. Luciaflusses. Der 
Carbonatgehalt konzentriert sich in  brotlaibartigen Konkretionen. Für Böden, 
die an genannten Bestandteilen arm sind, dürfte genanntes Sediment als 
Naturdünger Verwendung finden.

Über den Schichten von Pa. Gorda liegen pliocäne Kieselkalke, die sehr 
art und widerstandsfähig sind. E in Steinbruch davon befindet sich b e i 

v o ! n0 t e \ id e 0  an der Straße zwlschen s- Jacinto und Tala. Über die Lager 
e e L T u  !  ® h ° w ird neuerdings viel gesprochen. Der Kieselgehalt steigt
kontinentalen 1Sr ZUi 30 ° der ^ ° /o' Dies hängt m it ihrer Entstehung in  einem 
kieselige Materi r '  en f usammen unter Substitution des Carbonates durch

sches Interesse gewinnen D e r a r t T T  S° lche ” Quarzlte“  ein Sroßes techni'  
werden in  Europa Kieselgesteine (n. Verf.)

als Ganisters oder Dinassteine verwendet “  ausgedehntem Maße

Ländern n n ü l f f *  ^  ^  GegenSatz zu den Vorkommnissen in  andern 
i  d2 Z  l, T I  m T  VOn Konkretionen und Kristallmassen im 
Ton eingewachsen E r kann sich dann zu einer abbauwürdigen Schicht an- 
r  ichern, oder auch ganz verschwinden. So entdeckte Verf. 1921 bei der Sta
tion  B e 11 a c o (Depo. Rio Negro) massenhaft Gipskristalle im  Ton; auf dem 
Campo Sr. Pa r  e d e s befindet sich eine alte Tongrube m it großen Gipskon- 
Kretmnen. Bei seiner geringen horizontalen Ausdehnung und Mächtigkeit 
aber durfte der Abbau sehr kostspielig werden. Unerläßlich wären in diesem 
•raue Bohrungen bis auf das Liegende des Tones.

w Wenig ist über T o n -  und K a o l i n i t l a g e r  bekannt; einige haben sich 

bild T  AnfanS Und wahrend der Ablagerung der Klastogelite und Tone ge- 
’ Wahrend andere d iluvia l sind, wie die oft fälschlicherweise „arcillos“
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(Tone) genannten Quartär-, Pampas- und Postpampaslehme, die man zur 
Portlandzementfabrikation gebraucht; es is t dies kolloidaler Sand m it Ton 
und andern Unreinheiten. N icht jeder weiße oder weißliche Ton is t als Kao
lin it  anzusprechen. Natürlich ist solcher auch sehr feuerfest und bei der hellen 
Farbe arm an färbenden Substanzen, unter denen Fe20 3 an erster Stelle steht. 
Jedoch findet man dafür K 20 , Na20  und MgO und diese beeinflussen den Ge
halt an A120 3, der in dem kristallinen Kaolinmineral bis zu 40—50% erreicht. 
Dieses Sesquioxyd ist der wesentliche Gemengteil des Kaolinits, während 
die Tone aus Aluminiumsilikaten und -hydraten bestehen, die mehr oder 
weniger amorph sind, nebst vielen Verunreinigungen.

Ein kaolin itartig aussehendes Verwitterungsprodukt eines Gneisgranits 
auf dem Cp o .  E l o y  R i s e t t o  am Weg von Minas über den Paß von L a  
A  z o t  e a nach M a r  i  s c a 1 a is t ein S ialit ohne praktische Bedeutung.

Eine weitere sehr kleine Lagerstätte befindet sich bei der Station I s l a  
M a l a  (Depo. Florida). Sie ist sehr klein und bildet eine weiße Masse im  Grau
wackenschiefer, der m it halbkristallinen Kalken wechsellagert. Die Entstehung 
verdankt sie dem an Niederschlägen reichen Tropenklima, das gegen Ende des 
Tertiärs herrschte; auf hydrothermale Prozesse läßt nichts schließen. Die 
Analyse ergab Reichtum an H 20  und A120 3; jedoch erscheint es Verf. wenig 
wahrscheinlich, daß die Zusammensetzung der des typ. Kaolins gleichkommen 
könnte und rä t zu weiteren Untersuchungen.

Bei der A rm ut des Staates Uruguay an keramischen Stoffen wäre auch 
der gipsführende Ton von B e l l a c o i n  bezug auf Ausbeutung fü r keramische 
Zwecke eingehender zu untersuchen.

Bekannt is t durch seine Verwendung fü r Ziegel und Blumentöpfe der 
quartäre P a m p a s l e h m ,  der im  S des Landes seine größte Verbreitung 
erlangt. Im  N fü llte  er einige kleinere Vertiefungen aus. Man sollte Versuche 
zur Fabrikation von Kunststeinen und Kanalisationsröhren damit machen.

Eingeschaltet sind dem Pampaslehm Bänke von v u l k a n i s c h e r  
A s c h e  von Andiner Herkunft. Sie gleichen feinkörnigen Sandsteinen und 
kommen im  Depo. C e r r o L a r g o ,  im  Depo. S o r  i  a n o und nicht ferne 
vom P a s o  de  l o s  t o r o s  zum R i o  N  e g r  o vor. Es liegt hier ein sehr 
kieselsäurereiches äußerst feinkörniges Gestein vor m it splittriger unebener 
Oberfläche, ein ideales Putzm ittel wie Bimsstein. Betrüge der Kieselsäure
gehalt 70%, so wäre es zur Glasfabrikation brauchbar.

S a n d a b l a g e r u n g e n  aus dem Gebiet quarzitischer oder quarz
reicher Gesteine haben großen technischen W ert und sind bis zur Meeresküste 
verbreitet. Verf. empfiehlt sie als Ausfuhrartikel nach Argentinien, ebenso 
wie die Bausteine, die dort in  dieser Güte fehlen.

Vorkommen von T o r f  sind noch wenig erforscht; es handelt sich um 
Phragmites-Torf, der zu den Niederungsmoorbildungen zählt, von der atlan
tischen Küste aus den Lagunen von C o s t a n e r a s .  Als Heizstoff war er 
einige Jahre in  Montevideo im  Gebrauch; jedoch entstanden Zweifel an seiner 
Reinheit und Güte. Man müßte ihn auf Destillationsprodukte (wie Ammon
sulfat) verarbeiten. K. Willmann.
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G r o u t ,  F. F .: Petrography and Petrology. (Mc Graw-H ill Book Co., New 

York 1932. 552 S. 266 Abb. Preis $  5.00). Bespr. in  Bcon. Geol. 1932. 
27. 492—493.

G o l d s c h m i d t ,  V. M.: Neue Wege und Gesichtspunkte bei der Synthese 
von Mineralien und Gesteinen. (Naturw. 20. 1932. 337—340.) — Ref. 
ds. Jb. 1933. I. 79.

D r e s c h e r ,  F. K .: Ein großes Universal-Drehinstrument zur Gefügeunter
suchung. (CB1. f. Min. etc. 1932. A. 167—172.)

J o h n ,  K a r l :  Über Dickenmessungen unter dem Mikroskop. (Zs. Instru
mentenkunde. 50. 1930. 638—645.) — Vgl. Ref. ds. Jb. 1932. I. 185. 

B o r g s t r ö m ,  L. H .: E in  Beitrag zur Entwicklung der Immersionsmethode. 
(Bull, de la Commission géologique de Finlande. 87. C. R. de la Soc. 
Géol. de Finlande. IL  1929.) — Vgl. Ref. ds. Jb. 1932. I. 189. 

H a r r i n g t o n ,  V. F. and M. J. B u r g e r :  Immersion liquids of low re
fraction. (The Amer. Miner. 16. 1931. 45—55.) —  Vgl. Ref. ds. Jb. 
1932. I. 189—190.

K r ä t s c h m a r ,  W .: Dichtebestimmungs-Schnellwaage. (CB1. f. Min. etc. 
1932. A. 221— 224.)

S c h a r f e n b e r g ,  G.: Waage zur schnellen und einfachen Bestimmung 
des spezifischen Gewichts. M it 2 Abb. (Ebenda 345—348.) 

K r ä t s c h m a r ,  W .: Noinogrammtafel fü r spezifische Gewichtsermittlung. 
(Ebenda. 348—351.)

Y  o r i  t  z , H. : Eine Spezialbohrmaschine zur Gewinnung analysenreiner 
Proben aus Gesteinen, Erzen, Aufbereitungsprodukten und Metallen. 
M it 1 Abb. (Ebenda. 250—253.)

C h u d o b a ,  K a r l :  Die Feldspäte und ihre praktische Bestimmung. (S tu tt
gart, E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung. 54 S. Preis broschiert 
RM. 5.— .) —  Vgl. Bespr. CB1. f. Min. etc 1932. A. 253—256. 

n g e l ,  F r a n z  und R u d o l f  S c h a r i z e r :  Grundriß der Mineral- 
paragenese. (293 S. Verlag Julius Springer, Wien 1932. Preis RM. 18.60, 
geb. RM. 19.80.) — Vgl. Bespr. CB1. f. Min. etc. 1933. A. 44—45.
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C h a m o t ,  E. M. and C. W. M a s o n :  Handbook of Chemical Microscopy. 
(Vol. 1. 417 S., 149 Abb. New York, Wiley & Sons. 1931. Preis $  4.50. 
Vol. 2. 411 S. 179 Abb. New York, W iley & Sons. 1932. Preis $  4.50.) 

S h o r t ,  M. N .: Microscopic Determination of the Ore Minerals. (U. S. Geol. 
Surv. Bull. 825. Washington 1931.)

J o h a n n s e n ,  A l b e r t :  Die quantitative mineralogische yia.sgifiW.inn 
der Eruptivgesteine. (CB1. f. Min. etc. 1932. A. 146—150.)

A . G eller: D ie  D e u t u n g  d e r  G e s t e i n s a n a l y s e n  a u f  
G r u n d  d e r  M o l e k u l a r  w e r t e  u n d  d i e  p e t r o g r a p h i s c h e  
S y s t e m a t i k  a u f  g e n e t i s c h e r  G r u n d l a g e .  (Abh. d. Preuß. 
Geol. Landesanst. N. F. H. 143. 1932. 58 S. M it 16 Abb. u. 7 Tabellen.)

Das vorliegende Sonderheft g ibt einen historischen und zugleich kritischen 
Überblick über die petrographische Systematik, wobei die Grundlagen geo
logischer und physikalischer Natur systematisch und klar diskutiert werden.

Auf Grund der vom Verf. skizzierten Grundlagen der magmatischen 
Gesteinsbildung, die eine Aneinanderreihung wichtiger Beobachtungs- und 
experimenteller Daten darstellen, w ird fü r eine Systematik der Gesteine 
auf genetischer Basis die Untersuchung folgender Beziehungen gefordert:

1. Geologische Lagerung
2. Erstarrungstiefe
3. Bedingungen der Abkühlungsgeschwindigkeit
4. Druckverhältnisse
5. Tektonische Störungen
6. Innere Bewegung des Magmas
7. Gefüge (Textur und Struktur)
8. Chemismus
9. Beeinflussung des Magmas durch Entgasung

10. Mineralassoziation.
Selbstverständlich hängen 1—4, dann 5—7, endlich 8—10 eng zusammen. 
Zur Erkennung der genetischen Vorgänge und des Charakters der Ge

steine sind folgende H ilfsm itte l verwendbar:
A. Bei den geologischen Aufnahmen:

a) Größe und A rt der Gesteinslagerung
b) der Gesteinsverband zu Nachbargesteinen
c) eventuelle tektonische Störungen (Verwerfungen, Zerrklüfte)
d) Altersbeziehungen (besonders bei gemischten Gängen).

B. Bei den mineralogischen Untersuchungen:
a) die Textur
b) die S truktur
c) der Mineralbestand
d) Beobachtungen aus b und c zu Ausscheidungsalter-Beziehungen.

C. Bei chemischen Untersuchungen (in der Hauptsache beim Vergleich 
mehrerer Gesteine untereinander):

a) der Chemismus der Gesteine (Bauschanalyse)
b) der Differentiationsverlauf
c) besondere Veränderungen durch Entgasungen.
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In  einem besonderen Abschnitt behandelt Yerf. die Bedeutung der 
Molekularwerte und R osenbusch’s K e r n t h e o r i e ,  die besagt, daß aus 
einem Magma entsprechend seiner Zusammensetzung nur ganz bestimmte 
Mineralien sich bilden können. H omm el’s Molekular- und Konstitutions
formeln werden erörtert.

Weiten Raum gibt Verf. der Besprechung der verschiedenen Projek
tionsmethoden, die den Chemismus eines Gesteins charakterisieren sollen. 
-Angeführt werden:

a) Das OssAN’sche Dreieck (m it vielen Variationen),
b) die NiGGLi’schen Differentiationsdiagramme,
c) das NiGGLi’sche Konzentrationstetraeder, sowie die Modifikation des

selben nach Be c ke ,
d) die HoMMEL’sche Projektionsmethode,
«) die v. W o L F F ’ sche Methode.

Am ausführlichsten ist die Methode von H omm el angegeben, da sie bisher 
wenig verwendet wurde, obgleich sie außer den genetischen Beziehungen 
noch den Normativbestand der wichtigsten gesteinsbildenden Mineralien 
erkennen läßt.

Zum Schluß werden Übersichten der Systematik der magmatischen 
Gesteine auf genetischer Grundlage gegeben.

Diesen zusammengestellten Angaben (welche leider nicht immer durch 
Literaturzitate auffindbar sind, da das Literaturverzeichnis sehr lückenhaft 
ist) schließt nun Verf. eine Tabelle an, welche den Versuch eines petro- 
graphischen Dezimalsystems darstellt. Es soll damit das Auffinden eines 
Gesteins zu Vergleichzwecken und anderen wissenschaftlichen Forschungen 
!>am zweckmäßigsten und eindeutig“  erreicht werden. „ In  diesem System 
kann man außer dem Chemismus, den Mineralbestand und alle geologischen 
Beobachtungen sofort unterbringen und wieder erkennen.“  Chudoba.

H . W . V . W illem s: Over  D a l y ’s c r i t ie k  op de C. I. P. W. c lass i- 
f ic a t ie .  [Über D a ly ’s K r it ik  auf die C. I. P. W .-Klassifikation.] (De M ij- 
“ big. 12. ßandoeng 1931. 7—10.)

Verf. te ilt n icht das U rte il R. A. D a ly ’s (1914) über die C. I. P. W .- 
Klassifikation, wonach diese nicht mehr ist als eine sinnreiche A rt Karten
system, ausschließlich geeignet fü r die Einordnung und Unterbringung zahl
loser chemischer Analysen.

Die von D a ly  bei seiner K r it ik  angeführten Beispiele werden an Hand 
der ursprünglichen L iteratur vom Verf. geprüft. Dabei ergibt sich fü r den 
Trachyt aus D a l y ’s erstem Beispiel, daß man es wahrscheinlich m it einem 
Tuff zu tun hat. Dieser hätte nach W ashing to n^  neueren Tabellen, in  denen 
die Analysen verw itterter Gesteine und Tuffe in  einem selbständigen Teil 
untergebracht sind, nicht nach der C. I. P. W .-Klassifikation eingeteilt werden 
dürfen. Das zweite Beispiel be trifft einen Camptonit und Quarzbasalt, von 
denen ersterer so umgewandelt ist, daß er in den neuen Tabellen (Teil I I I )  
h erhaupt nicht fü r eine Klassifikation in  Betracht kam. Im  dritten Falle 

andelt es sich um zwei chemisch scheinbar sehr nahe verwandte Rhyolithe,

I I .  2 3 ***
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die in  verschiedenen Abteilungen der C. 1. P. W.-Klassifikation untergebracht 
wurden; bei näherer Betrachtung erweist sich deren Übereinstimmung aber 
in W irklichkeit als vie l weniger groß.

Wie das NiGGLi’sche System eine Klassifikation von Magmen und nicht 
von Gesteinen ist, worauf N igglj von vornherein m it Nachdruck hingewiesen 
hat, is t es auch die C. I. P. W.-Klassifikation, aber ihre Zusammensteller 
sprechen von Gesteinen, während sie doch nicht das Gestein selbst, sondern 
dessen chemische Analyse klassifizieren. F. Musper.

F. Loewinson-Lessing : E in ig e  B e tra c h tu n g e n  ü b e r m ag
m a tisch e  un d  n ic h tm a g m a tis c h e  S ilik a ts y s te m e . (Min. u. petrogr. 
M itt. 43. 1932. 45—62.)

Der chemische und noch mehr der mineralische Bestand künstlicher 
Silikataggregate is t durch besondere Eigentümlichkeiten gekennzeichnet, die 
sie von den Eruptivgesteinen unterscheiden. Von diesen verschieden sind 
ebenfalls die Kontaktbildungen, manche kristalline Schiefer sowie die Stein
meteorite.

Die Steinmeteorite haben nach ihrem chemischen Befund kein Analogon 
unter den Eruptigesteinen. Neben solchen Mineralien, die auch in den E rup tiv 
gesteinen auftreten (Plagioklase, Olivin, Enstatit, Bronzit, Tridym it), ent
halten die Meteorite auch Mineralien, die den Eruptivgesteinen fremd sind 
(Nickeleisen, T ro ilit, Maskelynit, Cohenit u. a. mehr). Für die Bildung der 
Steinmeteorite is t charakteristisch: Schnelles Erstarren eines Schmelzflusses, 
Reduktionsatmosphäre, Abwesenheit von Mineralisatoren und als Folge davon 
keine Differentiation.

Durch Ausbleiben von Differentiation sind auch die Kontakthornfelse 
und Skarne (ebenfalls die in der Abhandlung nicht behandelten Paraschiefer) 
ausgezeichnet.

Die chemische Eigentümlichkeit der Schlacken wäre:
1. Meistens Fehlen von Alkalien.
2. Hoher, öfters vom Standpunkt eines Magmas übermäßig hoher 

Kalkgehalt, gleichzeitig wenig Eisen und gewöhnlich wenig Ma
gnesia. Mehr Mangan als gewöhnlich in  den Eruptivgesteinen.

3. Anomalien im  Tonerdegehalt und kein Eisenoxyd.
4. Gehalt an Calciumsulfid und einigen anderen Monosulfiden von 

Metallen.
Als Schlußfolgerung dieser Abhandlung gilt, daß sich die terrestrischen 

magmatischen Silikatsysteme von allen übrigen natürlichen und künstlichen 
Silikatsystemen dadurch unterscheiden, daß es differenzierte Systeme sind, 
die aus Magmen beliebiger Zusammensetzung durch Differentiationsprozesse 
auf eine Anzahl bestimmter Typen zurückgeführt werden. Chudoba.

Ferdinand v. W o lff:  Das P rä c a m b riu m  F in n la n d s . (Geol. 
Rundsch. 23. 1932. 89— 122. M it 1 Textabb.)

Unter Zugrundelegung der neueren Forschungsergebnisse gibt Verf. 
zunächst einen erdgeschichtlichen Überblick des finnischen Präcambriums. 
Sind auch, wie Verf. sagt, die Aufschlüsse namentlich im  Schärengebiet des
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Südens an Klarheit kaum zu übertreffen, so gestalten sich doch bei der meist 
steil stehenden Formationsfolge und der teilweise sehr starken Durchbewegung 
des Gesteins die Gliederung selbst wie auch die Analysierung der alten Ge
birgszüge ganz besonders schwierig, zumal gerade bei diesen das heutige 
Aufschlußniveau meist schon die Wurzelregion anschneidet und Diskordanz- 
phänomene, Lagerungsformen und Einschlüsse der Eruptivgesteine sowie 
Art der gegenseitigen Metamorphose oft nur die einzigen geschichtlichen 
Dokumente darstellen.

io  kürzester Zusammenstellung lautet die Gliederung wie folgt:

I I I .  Obercambrium
e) Jottnische Stufe

Präjottnische Diskordanz
d) Hoglandische Stufe

Rapakiwi-Granit (Nr. 4), Ostseeporphyre 
3. Faltung der Lappokareliden:

Onasgranit (Nr. 3)

I I .  M ittelpräcambrium
c) Karelische (zusammenfassend ja tu l., kalev. u. ladog.) Stufe 

Präkarelische Diskordanz 
2. Hauptfaltung der Svecofenniden:

Hangö-(Mikroklin-)granit (Nr. 2)

I.  Unterpräcambrium
b) Bottnische Stufe

Präbottnische Diskordanz 
1. Vorfaltungsphase der Svecofenniden:

Gneis-(01igoklas-)granit (Nr. 1) 
a) Svionische Stufe.

Zu I. D ie ältesten Gesteine, bereits suprakrustal entstanden, sind vor
liegend Leptite. In  diesen grauen feinkörnigen hochmetamorphen Gesteinen 
veibirgt sich deren vorwiegend vulkanogene Primärnatur besonders stark. 
Gesteine sedimentären Charakters scheinen ebenfalls daran beteiligt zu sein; 
selbst Konglomerate sind in  dieser Stufe nachgewiesen. Eine Auswalzung 
der Gesteine geht z. T. einem von porphyrischen Ergüssen eingeleiteten 
 ̂11 Manismus voraus, der sich in  gabbroiden Intrusionen fortsetzt und m it 

synkinematischem Auf dringen des oligoklasreichen Granits ein vorläufiges 
Ende findet. Dieser in jiz ie rt die Gesteinsserie, sie z. T. assimilierend.

Die beginnende svecofennidische Faltung folgt m it ihrem WSW-Streichen 
der Leptitformation und prägt auch den Eruptivmassen Kataklase und 
Schieferungsgefüge auf. Von nun ab sind es dunkle Metabasalte, die, in 
orogenetischen Stillstandszeiten gangförmig aufdringend, die Gneise brecci- 
sieren, teilweise aber selbst amphibolitisch metamorphosiert und verformt 
werden.

Der ganze, heute steilstehende Komplex der bottnischen Stufe erreicht 
1000 m Mächtigkeit, umfaßt neben Tuffen und basisch-magmatischen E in
schaltungen auch Konglomerate m it bottnischen Schiefergeröllen, sowie in 
reichlichem Maße noch weiteres Sedimentmaterial, das bei Fortdauer der
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Gebirgsbewegung und nachweisbarer Wiederholung der granito-dioritischen 
Intrusionen zu Phylliten und Glimmerschiefern umgewandelt wird. Die in 
der Abhandlung näher berührte schwierige Deutung einer basalen, teilweise 
grobklastischen Zone m it Breccien, die u. a. aus Dioritfragmenten bestehen, 
allmählich aber selbst in das saure plutonische Gestein überzugehen scheinen, 
erfuhr durch neuere Forschungen eine weitere Klärung darin, daß erstens 
die bottnische Serie von der svionischen durch eine große Diskordanz getrennt 
wird, wobei man, nebenbei erwähnt, aus der subaerischen Zersetzung des 
Verwitterungsrückstandes fü r die damalige dem Archaikum so nahestehende 
Epoche sogar auf eine fü r feuchtes K lim a geltende m ittlere Jahrestemperatur 
von beiläufig 10° schließen zu dürfen glaubt, und daß zweitens die jüngsten 
Magmen jener sauren Intrusionsfolge den gesamten Schichtenstoß der bott- 
nischen Gesteine in  Mitleidenschaft gezogen haben.

Zu I I .  Der Hauptphase des svecofennidischen Orogens •— sie mag 
durch die Auflagerung der bottnischen Schichtserien veranlaßt worden sein — 
wird postbottnisches A lter zugeschrieben. Das wiederum synkinematische 
Aufdriugen des zumeist rötlichen Hangö-Granits zeigt auch hier eine enge 
Verknüpfung erdradialer m it tangentialer gebirgsbildender Bewegung. Die 
zur Granitisation führende große Masse dieses Granits war, wie sich Verf. 
ausdrückt, nicht eine Silikatschmelze im  gewöhnlichen Sinn, sondern eine 
von granitischer Lösung durchtränkte Gebirgsmasse. Jedenfalls handelt es 
sich hier um Assimilationserscheinungen ganz großen Stils, worüber weiter 
unten noch berichtet werden soll. Die zu einem großen Teil wieder aus sedi
mentären Schichten zusammengesetzten Ablagerungen der karelischen Stufe 
sind in ihren Lagerungsverhältnissen (teils schon infolge der den kare
lischen Gebirgsbau kennzeichnenden Überschiebungen) heute noch wenig 
klargestellt.

Zu I I I .  Der Onas-Granit des südlichen Finnlands, der keine Spuren 
orogenetischer Beanspruchung mehr zeigt, scheint erst nach der karelischen 
Faltung aufgedrungen zu sein. Der sog. lappokarelidische Gebirgsbogen 
aber schneidet den älteren svecofennidischen Gebirgsbau scharf ab und geht 
aus seinem südsüdöstlichen Streichen allmählich in  die S—N-Richtung über, 
um schließlich in Lappland ostwestlich umzubiegen. Die Gesteine der höheren 
Stufen werden vom Verf. vornehmlich vom petrographischen Gesichtspunkte 
aus abgehandelt (s. unten). Was den Rapakiwi-Granit be trifft, sei schon 
an dieser Stelle erwähnt, daß von den vier großen finnischen Verbreitungs
gebieten dieses Granits das Wiborger Massiv allein 1800 qkm umfaßt und 
damit eines der größten einheitlichen Granitkomplexe überhaupt darstellt. 
Als riesenhafte Platte überlagert der Rapakiwi, wie man annimmt, horizontal 
die steil aufgerichteten Gneise des alten Gebirges, ohne sie wesentlich zu ver
ändern. An andern Stellen beobachtet man allerdings echte Intrusivkontakte 
m it Injektion und Durchtränkung des Nebengesteins, so daß die Auffassung 
des Verf.’s, wonach es sich hier um einen riesigen Lagergang handle, gegenüber 
der Annahme suprakrustaler Entstehung dieses allerdings etwas eigenartigen 
Eruptivgesteins doch wohl den Vorzug verdient. Auch der Rapakiwi wird 
von basischen Intrusivmassen, seinen plutonischen Vorläufern, umkränzt, 
während die ihm zugehörigen mächtigen Deckenergüsse der quarzführenden
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Ostseeporphyre postjatulischen ungestörten Quarzitkonglomeraten aufliegen 
und eine ähnliche Entwicklung von basischen zu sauren Eruptivgesteinen 
«kennen lassen.

^ on ganz besonderem Interesse ist der vom Verf. eingeschaltete Abschnitt 
11 er die fü r diese älteste Formation der Erdgeschichte angestellten Berech- 
nungen der a b s o lu te n  geo log ische n  Z e itg rö ß e . Genauer erörtert w ird 
' or allem diejenige Methode, welche bei den radioaktiven, hauptsächlich 
den Granitpegmatiten zu entnehmenden uran- oder thoriumhaltigen Mineralien 
deren a to m is tis c h e n  Z e r fa l l  zum Bleiisotop 206 bezw. 208 fü r die Messung 
zugrunde legt. E in  Gramm Uranium erzeugt beispielsweise in  106 Jahren 
■i/C g Blei vom Atomgewicht 206 und so ergibt sich das nach Jahrmillionen 
«rechenbare A lte r (T) aus der ohne weiteres verständlichen allgemeinen 
Näherungsformel

T Pb 0
ü  — k . Th ’

wobei fü r die Konstante C als bester W ert 7400 g ilt und fü r das Uranäquivalent 
von 1 g Th als k-W ert neuerdings 0,25 erm itte lt wurde. So is t z. B. das Blei
verhältnis (P b : U) im  Brannerit eines jungtertiären granitischen Gesteins 
von Idaho 0,005, bei der unterpermischen Joachimstaler Pechblende bereits 
0,033, bei der präcambrischen Pechblende von Katanga 0,082, bei Uraniniten 
aus den Black H ills dagegen 0,225. Für die vier oben besprochenen finnischen 
Granite sind die von A. H olmes erm ittelten Werte der Nummernreihenfolge 
nach 0,180, 0,155, 0,130, 0,085. Dem Rapakiwi-Granit käme demnach ein 
Entstehungsalter von annähernd 670 Millionen, der karelischen Faltung 
ein solches von etwa 1000, der svecofennidischen Hauptfaltung ein solches 
von mehr als 1100 und der svecofennidischen Vorphase ein solches über 1300 
Millionen Jahre zu. Der vom Präcambrium umfaßte Zeitabschnitt wäre 
ferner, was schon seit lange vermutet wurde, unverhältnismäßig (3 x )  größer 
vie der vom Cambrium bis in  die Gegenwart reichende. Voraussetzung fü r 
le N ichtigkeit dieser Messungen is t nicht allein die nachweisbare Unabhängig- 
. 'Ns radioaktiven Zerfalls von Temperatur und Druck, sondern auch eine 

seit  jenen ältesten Zeiten bestehende Konstanz der Zerfallsgeschwindigkeit, 
wobei u. a ri0Cli zu berücksichtigen ist, daß in Uranmineralien schon durch 

erwitterungseinflüsse die Bleimenge sich im  allgemeinen übernormal er- 
°ht. Immerhin liegt in  jenen Zahlenwerten schon deshalb eine nicht zu 

unterschätzende Beweiskraft, weil auch Messungen nach andern hier nicht 
näher erörterten Methoden zu ähnlichen Näherungswerten geführt haben.

Auf die allgemeinen Deduktionen des Verf.’s über die Äußerungen des 
assenversatzes und über deren Größenordnungen und Entwicklungsreihen 

sei hier nur hingewiesen. In  Andeutungen über die Vorherrschaft einschariger 
leitflächen und die Zurückführbarkeit gerichteter Strukturen auf interne 
ßwegung als Arbeitshypothese fü r die Granitisation darf wohl eine Zu

stimmung zu neueren Anschauungen aus der Verformungs- und Gefüge- 
e erblickt werden. A uf die Erörterung einiger grundsätzlich besonders 

wichtiger, namentlich von Forschern der nördlichen Länder eingeführter 
P e tro g ra p h is c h e r Begriffe sei jedoch um deswillen etwas näher eingegangen, 

'  Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  24
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weil gerade darüber, wie schon ein B lick in  die lehrhaft gehaltenen Werke 
unseres Schrifttums erkennen läßt, mancherlei Unstimmigkeiten zutage 
treten.

In  der großen Gruppe der Migmatitbildungen werden die sog. S t ik to -  
l i th e  (punktierte, gefleckte Gesteine) wohl in erster Linie durch jene welt
weit verbreiteten, meist leukokraten Plutonite repräsentiert, bei denen die 
Assimilation einsprenglingsartig verteilte sichtbare Reste von zumeist xeno- 
lithischer Natur zurückließ. Der Begriff N e b u lit  bedeutet nicht so sehr 
eine wenn auch gewiß nicht seltene Auflösung des Assimilierten bis zur Un
kenntlichkeit, verlangt vielmehr, wie der Name besagt, das Vorhandensein 
schlieriger Inhomogenitäten oder wolkig diffuser Trübungen in der Gesteins
masse, wie man es beispielsweise auch in  den Granitgebieten der Alpen nament
lich bei feinkörniger Ausbildung des Gesteins allenthalben beobachtet. W ird 
doch gerade bei synkinematischen Intrusionen, wobei durchaus nicht immer 
an das Höchstmaß orogener Bewegung gedacht zu werden braucht, infolge 
der fortwährend möglichen, wohl auch tatsächlich eintretenden schwamm
artigen Ausquetschung der kristallisierenden Schmelze jeder ruhige K ris ta lli
sationsverlauf wie auch die restlose Auflösung aller Inhomogenitäten immer 
wieder vereitelt. P. E sko la  hat in  neueren Arbeiten auf diesen wichtigen 
Umstand m it Nachdruck hingewiesen.

Die arteritische In jektion durch fluide magmatische Lösung und ihre 
Steigerung, nämlich die In filtra tio n  von B la tt zu B la tt oder in netzartig 
verlaufenden Bahnen, kann einer völligen Granitisation des attackierten 
Gesteines gleichkommen und schließlich ebenfalls zu einer vollständigen 
Einschmelzung oder Auflösung bis zur Unkenntlichkeit führen. Ob nun 
eine rein geothermisch veranlaßte oder von magmatischer Nachbarschaft 
ausgehende Temperaturwirkung oder ein stofflicher Austausch m it oder 
ohne Verdrängung hierbei die maßgebende Rolle spielt, w ird im  Einzelfalle 
nicht immer leicht zu entscheiden sein. Jedenfalls aber sollte zwischen den 
Begriffen A r t e r i t  und P ty g m a t i t  wenigstens im  Prinzip scharf unter
schieden werden. Wenn beispielsweise in einem das Verständnis dieser Dinge 
überaus fördernden Werke zu lesen ist, daß die Verfaltung der Adern zu 
Ptygmatiten führe, so könnte das leicht mißverstanden werden. A rterite 
können, den Schichtfugen oder Gleitflächen folgend, in  lagenartigem Wechsel 
verlaufen, doch ebensowohl auch reich verzweigt, was schon im  Vergleichs
bilde liegt, das Gestein durchsetzen; handelt es sich doch in  der Regel um eine 
Füllung bereits entstandener oder in Entstehung begriffener und dann gefäß
artig sich öffnender Räume, die nachträglich jedweder mechanischen Ver
formung fähig sind, ohne dadurch die rein mechanischen Merkmale ihrer 
Entstehungsweise zu verlieren. Der Anblick einer ptygmatitischen Faltung, 
wofür J. J. Se d e r h o lm , Bull. Com. Geol. d. Finlande Nr. 91, S. 22, in  Fig. 17 
eine wundervolle Abbildung bringt, hat fü r unser mechanisches Vorstellungs
vermögen zunächst etwas Paradoxes, n icht anders wie das vom gleichen 
Verf. wiedergegebene wohlbekannte B ild  eines zerstückelten, von Gneisgranit 
umflossenen Metabasaltganges, aber auch so manches ähnlich Geartete, 
wie es uns in hochkristallinen Gebieten Mitteleuropas häufig genug begegnet. 
Eine Identifizierung der Begriffe A n a te x is  und P a lingenese  scheint m ir



Allgemeines. 371

,a <f  m cllt ™  Sinne der ursprünglichen Anwendung dieser Begriffe zu liegen. 
et^a 6Xis ist strenS genommen Wiederaufschmelzung, kann daher nur auf 
i ĝ ‘as’. da* schon einmal als Schmelze vorhanden war, Bezug haben. Es 

. em Zweifel, daß bei magmatischen, allenfalls auch magmatisch um- 
b, .°rm^en Gesteinen die Anatexis sogar zur Bildung von Migmatiten im  
st }fen ^ inne fiihren kann. Palingenese hinwiederum bedeutet erneutes Ent- 

en oder Wiederaufleben eines ehemaligen Zustandes. Oftmals w ird es 
c. > und zwar hauptsächlich bei den Ptygmatiten, nur um ein vorüber- 
e 'endes Wiedererweichen des Muttergesteines handeln, was vor allem schon 
e.lm nom alen Ablauf der Kristallisation einer komponentenreichen Silikat- 
c melze in  Betracht gezogen werden darf; man denke nur an den Temperatur- 

anstieg bei spontaner Kristallisation aus unterkühlter Schmelze. Aber auch 
°e zahlreiche andere Möglichkeiten, so beispielsweise eine Änderung des in 

Pegmatitischer Phase bereits ziemlich tie f herabreichenden Temperatur- 
j 6 alls durch nachdringende, überkritisch temperierte Lösungen, kämen hier 
!!' _a§e> so daß im  magmatischen Kristallisationsablauf m it sehr la b ile n  

«ständen immerhin zu rechnen ist. Die ptygmatitische Verschlingung einer 
,angbüdung, die tro tz dieser intensiven Deformation fast überall annähernd 

g eich mächtig blieb, läßt sich m. E. am ehesten damit erklären, daß ähnlich 
Wle be™  Schlangengips der hier von der Gangschmelze ausgeübte Druck größer 
war als der Außendruck des einschließenden Mediums. So konnte der unter 
Pneumatolytisch erhöhter Innenspannung sich bildende und kristallisierende 

ang in jener scheinbar abnormen Formgestaltung sich innerhalb des er
weichten Mediums Platz schaffen, ohne daß die S truktur des von älteren 

äugen durchaderten Muttergesteins eine wesentliche Änderung erfuhr.
An Stelle der üblichen Dreiteilung der kristallinen Schiefer nach Tiefen- 

zonen befürwortet Verf., indem er die Notwendigkeit betont, den durch ge- 
iridV Mmeralarten repräsentierten geologischen Druck- und Temperatur- 
auf1 a,t °ren au(dl geologische Hygrometer zur Seite zu stellen, eine mehr 
„ r . >e ^G n e ra lfa z ie s  begründete Gliederung nach Mineralvergesell- 

ungen im  Sinne Eskola ’s.

als Um ^änom en  der K u g e lg ra n ite , die er m it wenigen Ausnahmen 
bez . 'a j’ roPische, also von innen nach außen wachsende Kristallisationen 
w Zt lC 1Ilet und deren S truktur und Habitus hier als bekannt vorausgesetzt 
sehe V* ^ ar^' ^ eid- hauptsächlich in  Anlehnung an Se d ee h o lm -
Tief ■ °rstellunSen. E r geht zunächst aus von den porphyrisch ausgebildeten 

Gesteinen und weist darauf hin, daß eine Steigerung der Dünnflüssig

kreis 6tWa dUrCh zui,ehmellde Anreicherung des Wasserdampfes den Nähr- 
K rH  ii  68 Kristallkeimes erweitere und damit das Größenwachstum der 
bildu'1 6 fÖrdere‘ Das allein scheint aber doch mehr die grobkörnige Aus
tum'1̂  de-" Plutonite zur Fo,Se zu haben, während es sich hier beim Wachs- 
Min T  Emspren§lin ge als ei»er einzigen, sonst erst spät sich ausscheidenden 
seitio™ Um einen Srößeren Hiatus handelt, der oft schärfer und stets ein- 
tatioiis i fft0n t K t alS bei P°rPhyrischen Vulkaniten. H ä lt man an der Gravi- 
geradeS • ferentiation auc}| hei granitischen Schmelzen fest, so darf man 
hildun m den ^s treg io nen  des Intrusivkörpers die vorübergehende Heraus- 

S einer etwa pegmatitisch zusammengesetzten Schmelze erwarten,

H. 2 4 *
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worin die Feldspäte nun unbehindert sich zum Größenwachstum entwickeln 
werden, und zwar so lange, bis wieder eine Diffusion m it der durch Wieder
auflösung des Niedergesunkenen lamprophyrisch gewordenen Schmelzlösung 
der Tiefe sich vollzogen hat und die Füllmasse zwischen den Einsprenglingen 
nunmehr zu normalem Granit erstarren kann. Bei Ergußgesteinen dürfte 
die Frage der Keimbildung eher an Bedeutung gewinnen; gerade in  unter
kühlten Schmelzen w ird zumal bei ausbleibender Impfung die Zahl der K ris ta ll
keime eine große sein. So mag man die hier so häufig entstehenden exotropen 
Mikrosphärolithe als ein letztes Bemühen der Mineralien im  Kampf um das 
Nährgebiet betrachten. Bei einem Teil der Kugelbildungen w ird in der Tat 
eine radiale Anordnung in  den Plagioklasaggregaten der Hauptmasse fest
gestellt. Die meistverbreiteten und häufig in  offenbar zähflüssigem Zustand 
zu Ovoiden verdrückten Kugeln zeigen in  der Regel eine breite Mantelzone 
von vorwiegend konzentrisch angeordneten melanolcraten Gemengteilen, wobei 
helle und dunkle Schalen miteinander wechseln. Gegen die Annahme eines 
h y b r id e n  stark unterkühlten hochviskosen Magmas und einer fraktionierten 
Kristallisation in rhythmischer Folge w ird darum nichts einzuwenden sein. 
Doch dürfte sich die normalplutonische Erstarrung der Zwischenmasse allein 
durch eine Anreicherung der die leichte Diffusion bedingenden Restschmelze 
deshalb nur unvollkommen erklären lassen, weil sich damit der Gehalt an 
basischen Bestandteilen zumal bei der stark basischen Natur der Außenschale 
im  allgemeinen erschöpft hätte.

Bei Erörterung des R a p a k iw i-P ro b le m s  greift Verf. zwei Theorien 
heraus. Es handelt sich dabei nur um den Wiborgit-Typus. Dieser zeichnet 
sich aus durch zumeist stark angeschmolzene einsprenglingsartige Orthoklas
ballen, welche von einem offenbar jüngeren, also in ungewöhnlicher Aus
scheidungsfolge entstandenen Oligoklasmantel um hüllt zu sein pflegen.

1. W . W a h l , Fennia. 45. (1925.) S. 1 ff., sagt: Durch fortgesetzte Differen
tia tion bildet sich ein an Orthoklas- und Quarzsubstanz reiches Restmagma, 
das in  ungeheuren Massen oberflächennah, aber hochtemperiert als Granit 
in trudiert. Die wachsende Innenspannung bedingt Durchbruch der Hog- 
landporphyre, Verlust an leichtflüchtigen Bestandteilen und plötzliche Druck- 
entiastung, diese hinwiederum Schmelzpunkterniedrigung und damit teilweise 
Wiederauflösung bereits ausgeschiedener Kristalle: Orthoklas beginnt dam it 
seinem tieferliegenden Schmelzpunkte gemäß vor dem Oligoklas; bei der 
rasch einsetzenden Neukristallisation scheidet sich dieser in der durch Gas
verlust trocken und viskos gewordenen Schmelze aus der halbflüssigen Mantel
region um die Orthoklastropfen herum ab. Die starke Mischungstendenz 
nahverwandter Silikatschmelzen w ird dagegen ins Feld geführt.

2. J , J. Se d er h o lm , Fennia. 83. (1928.) S. l f f . ,  nim m t fü r Kugelgranit 
und Rapakiw istruktur dem Wesen nach gleiche Entstehungsursache an: 
trockenes, extrem zähflüssiges, daher die Diffusion hemmendes, besonders 
kalireiches, daher umgekehrte Feldspatausscheidung bedingendes unter
kühltes Granitmagma.

3. V e rf. errechnet aus einer Reihe von Analysen finnischer Rapakiwi- 
gesteine und Hoglandporphyre nach den in  seinem Vulkanismuswerk I I  
(1931) S. 2 ff. u. S. 832 ff. vorgeschlagenen Methoden, daß 100 % W iborgit =



n o rm a ^T !1̂ + - 28 ^  P y te rlit bedeutet> wobei Pyterlit, der Hauptvertreter 
Porph * aPa-kiwistruktur, als S tam m ag m a, der Trachyt, dem schwarzen 
undd " r̂ typUS von ! “ ^ r k ia  stofflich gleichend, als abgespa ltenes  
eine ei , WlborSita ls  abges a i ge r t es  M agm a anzusehen ist. Unter Annahme 
1140» rirStarrunSstemPeratur des Trachyts bei 1155° und des Pyterlits bei 
ab» ™ gt nacl) Darstellung des Verf.’s das aus granodioritischem Herd 
riesi»SPaltene kalireicbe Trachytmagma in  den nach Norden abgepreßten 
Gest2611 granitiscben Eagergang m igmatitbildend ein, woraus als hybrides 
Jts em der W iborgittypus hervorgeht. Es sei darauf hingewiesen, daß 

de v ’ 01,1 '^ e Papakiwigesteine die Zugehörigkeit zum Magmenstamm
er Ealireihe nachgewiesen hat. E. Christa.

Eruptivgesteine (Allgemeines). Kristalline Schiefer. Metamorphose. 3 7 3

Eruptivgesteine (Allgemeines).
G o ld sch m id t, V. M.: Elemente und Minerale pegmatitischer Gesteine. 

(Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Math.-phys. K I. 1930. 370—378.) 
— Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 355—357.

° lm a n , Carl: Quartz dikes. (The Amer. Miner. 16. 1931. 278—299.) — Ref 
dies. Jb. 1933. I. 90—91.

V a l k e r ,  T. L .: Alexoite, a pyrrhotite-peridotite from  Ontario. (Contr. 
to Canad. Min. 1931. 5—8.) —  Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 346—347. 

Su °G Seitarö: On the course of crystallization of pyroxenes from  rock- 
magmas. (Japanese Journ. of Geol. and Geogr. 10. Tokyo 1932. 67—82.) 

a r th ,  Tom. F. W .: Crystallisation of pyroxenes from  basalts. (The Amer 

To er; . , ( i ' 193L 195- 208-) -  Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 423-425. 
° m ita ,  Töru: Geological and Petrological Study of Dögo, Oki. Part X V I. 

. ourn- Geol. Soc. Tokyo. 39. 1932. 149—178. Japanisch.) Nach Jap. 
AHr™ (d Geol. and Geogr. 10. Tokyo 1932 (5) w ird die Entwicklung der 
• Ikaligesteine in Oki gegeben, daneben aber auch ein Überblick über die 
'  orschiedenen Theorien über die Entstehung der Alkaligesteine im  
allgemeinen.

Kristalline Schiefer. Metamorphose.
Rose’ H- und J. F rom m e: Über ein neues Nephritvorkommen im  Radautal

Co b™ Harz‘ (CB1' M in' 1932' A ' 301_3130
l n . P. et N. O u lia n o f f :  Observations sur le métamorphisme de contact

Produit par la protogine du Mt. Blanc. (Bull. soc. géol. France. 4 sér. 
30- 1930. 563—570.)

- -  Excursion dans le massif du Mt. Blanc. (Bull. soc. géol. France. 4 sér 
. 30- 1930. 1307-1311.)

n P. Erland: Über einen Ensta tit aus dem Hochgebirge von Västerbotten.

iQon ° f  th ® GeoL Inst- of u Psala. 23, 2. 171—174.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 
M 1932. I. 421-422.

M A G' : Clouded felspars and thermal metamorphism. (Min.
1 g- 22. 1931. Rr  132. 524—538.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 315/6.
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Tom F. W . Barth: Om o p rin d e ls e n  av  e n k e lte  g ru n n f je l ls -  
a m f ib o l ite r  i  A gder. (Über den Ursprung einiger Urgebirgsamphibolite 
in Agder.) (Norsk geologisk tidsskrift X I :  219—231. Oslo 1930. M it 3 Fig. 
Norwegisch m it English Summary.)

Es w ird hervorgehoben, daß präcambrische Amphibolite, wie diejenigen 
von A dams aus Haliburton und Bancroft beschriebenen drei verschiedene 
Ursprünge haben können: 1. Metamorphose m it Umkristallisation unreiner 
Kalksedimente. 2. Metasomatische Umwandlung von Kalkstein durch 
Granit. 3. Umwandlung basischer Gänge und ähnlicher Massengesteine. — 
Ein Beispiel aus Adirondacks einer Umwandlung von Kalkstein in  Am phibolit 
wird beschrieben, und es w ird behauptet, daß gewisse Amphibolite von 
Baneheia bei Kristiansand und auch aus gewissen anderen Lokalitäten Süd
norwegens ähnlichen Ursprungs sind, wobei hier granitisches Magma oder 
Ichor die Metasomatose bewirkt hat. Die chemisch-optische Untersuchung 
der entsprechenden Hornblenden zeigt, daß diese aktinolithisch sind. Die 
Tonerde-Armut erklärt sich dadurch, daß, während das zugeführte Eisen und 
Magnesia sofort zur Hornblendebildung verwendet werden konnte, das 
A lum inium vorzugsweise zu Plagioklasbildung führte. Die Hornblende des 
umgewandelten Kalksteins (im  Anorthosit) aus Adirondacks war hingegen 
nicht aktinolithisch. Olaf Anton Broch.

Radioaktivität der Gesteine und Gewässer.
P rz ib ra m , K arl: Radioaktivität. (Slg. Göschen. 317. 141 S. m it 31 Fig. 

Walter de Gruyter & Co. Berlin 1932. Preis in Leinen geb. RM. 1.62.) — 
Vgl. Bespr. CB1. Min. 1933. A. 43—44.

H o lm es , A. and R. W. Laws on :  Factors involved in  the calculation of 
the âges of radioactive minerais. (Amer. Journ. of Science. 13. 1927. 
327—344.)

E lls w o r th ,  H. V .: Rare-element minerais of Canada. (Canada Geol. Surv.
Econ. Geol. Séries. 11. Ottawa 1932. 272 S. M it 1 Taf. u. 8 Abb.)

N e u m a ie r, Ferdinand: Über die chemischen und radiologischen Beziehungen 
zwischen den Quellwassern und ihren Ursprungsgesteinen in  der Um
gebung von Passau. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 68. B. 1932. 463—516. M it 
12 Textabb. u. 9 Tab.)

R. Delaby, R. Charonnat et M . Janot: L a  r a d i o a c t i v i t é  
d e s  e a u x  d u  B a l l o n  d ’ A l s a c e .  (C. R. 195. 1932. 1294.)

Die Verf. untersuchten die Quellen des Ballon von Elsaß, wo sie stark 
radioaktive Wässer gefunden hatten (C. R. 193. 1931. 1434), näher. Dieser 
Ballon is t m it dem von Servance der Gipfel eines Granitmassivs, das südlich 
der Mosel die Südflanke der Vogesen bildet. Der Amphibolgranit t r i t t  auf 
etwa 30 km  zutage aus und setzt sich nach NW  unter der Triasbedeckung 
fort. E r t r i t t  in  den Verwerfungen dieser hervor in  den Paralleltälern, wo er 
radioaktive Wässer austreten läßt. Die bekanntesten sind die von Plombières 
(1 7  nl i“  c ¡m Liter). D er Granit des Ballon ist gleichmäßig zusammengesetzt. 
Amphibol w ird mehr oder weniger durch B io tit ersetzt. Die Feldspatkristalle
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sellr §r °ß- Die Triasbedeckung fehlt und is t nur noch stellenweise bei 
^ervance. Die Verf. haben über 900 m Höhe alle erreichbaren Quellen im  

eP ember 1932 geprüft. Sie verteilen sich auf einen Kreis von 2500 m Durch- 
roesser. Alle Wässer, außer die des Rahin, wurden am Granitkontakt selbst 

oommen, und zwar am höchsten Punkt, wo sie austreten. Der Rahin ent- 
sPrwgt dem Hügel Stalon in einer mächtigen Vegetationsdecke. Diese wurde 

ernt und in 1 m Tiefe das Wasser entnommen. Das mehr oder weniger sta
gnierende Wasser zeigt eine schwache Radioaktivität. Einige Meter Tiefe ent
nommen an der Berührung m it Granit is t das Wasser schon radioaktiver, als 
p £nn ßnrch das Wandern auf den Spalten des Granits sich das Wasser an 

manation angereichert hätte. Das Fließen des Wassers auf radioaktivem Grä
mt ist nicht die einzige Ursache der Veränderung des Emanationsgehalts, 

m Regenzeit spielt eine große Rolle. Von 14 Quellen w ird in  Höhen von 
'1 8 0 0  m die Radioaktivität angegeben. Es läßt sich eine deutliche Ab- 
me der Radioaktivität nach der Tiefe zu erkennen. Eine Stelle, nahe dem 

■JP el des Ballon von Elsaß, is t besonders reich an radioaktiven Elementen.
mser Gehalt nim m t langsam auf dem Nordkamm des Massivs ab, verringert 

sich schnell nach den andern Richtungen.
Die radioaktivste Quelle Frankreichs is t die von Chaltedon-Montagne (Al- 

er) m it 106 m i“  c. Zwei Quellen des Ballon d’Asace weisen 93,1 und 88,1m t* c 

sechs andere bleiben unter 20 m f1 c. Der mindeste Wert 0,7 wurde in der 
Vuelle von Alfeld gefunden an einer Stelle, wo die Quarzadern sehr reichlich 
smd. Die Zerstreuung der Quellen zeigt, daß in  Berührung m it Granit, entfernt 
Von ^ e r n  und Spalten, die Radioaktivität des Wassers au ftritt. Wahrschein- 
ic finden sich zahlreiche analoge Quellen in den zahlreichen Granitmassiven 
rankreichs. M. Henglein.

G- Labasine: S u r  le s  g i s e m e n t s  de S u b s t a n c e s  m i n e -  
t ,a d a n s  l ’ a r r o n d i s s e m e n t  d e  K  h a k  a s s k  i. (Trans, of 

e Reol. and Prosp. Service of USSR. 29. Leningrad 1931. 1—55. Russisch 
1 franz. Zusammenfassung.)

gj c^  l'hakassien sind eine Reihe Vorkommen bekannt, deren Mineralien 
,1Cl durch Radioaktivität auszeichnen. Als radioaktive Mineralbildungen 
0™ ?  aUf: 1- PeSmatite und Aplite m it einer mittleren Radioaktivität, ca. 

- %  U30 8 ; 2. sekundäre hauptsächlich kolloidale Bildungen m it einer m itt- 
rcn Radioaktivität 0,08% U30 8; 3. Kohlenschiefer, Kohlensandsteine und 

g \ etl einer Radioaktivitä t 0,018% U30 8. Die Pegmatite der Nephelin- 
jjy nito weisen die größte A k tiv itä t auf, die in direktem Zusammenhang m it 
^ re r A lka litä t steht. Das radioaktive Element der Alkaligesteine is t das 

°num, welches in  größeren Mengen als das Uran vorhanden.
N. Polutoff.
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Petrographisch-tektonisches
Grenzgebiet.

R ü g e r ,  L .: Gefügekundliche Untersuchungen an den Geröllgneisen von 
Obermittweida (Erzgebirge). (Dies. Jb. 66. A. 1933. 275—293. M it 1 Text- 
abb. u. 45 Diagrammen auf 7 Taf.)

G r ä b e r ,  H. V .: Vergleichende granittektonisch-petrographische Beobach
tungen im  Passauer Wald und Mühlviertel. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 66. A. 
1932. 133—154.)

H e g e m a n n ,  F r . :  Tektonik und Entstehung dioritähnlicher Gesteine im  
nordwestlichen Bayerischen Wald. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 65. A. 1932. 233 
bis 284. M it 3 Taf., 9 Textabb. u. 4 Tab. i. Text.)

— Leittektonik. E rläutert an Beispielen aus dem Bayerischen Wald. (CB1.
Min. 1932. A. 154—166. M it 3 Textfig.)

W i j k e r s l o o t h ,  P. de:  Die falschen und die wahren Mylonite des ter
tiären Granitkomplexes von Elba. (Kon. Ak. van Wetensch. te Amster
dam. Proc. of the Sect. of Sciences. 34. 1931. 732—742.)

L. K o rn : T e k to n is c h e  u n d  g e fü g e a n a ly t is c h e  U n te rs u c h u n g e n  
im  k r is ta l l in e n  V o rsp e ssa rt. (Min. u. petrogr. M itt. 43. 1932. 1—44. 
M it 5 Textfig. u. 30 Diagrammen auf einer Tafel.)

ln  dieser Arbeit w ird versucht, an Hand genauer feldgeologischer Unter
suchungen, unterstützt durch gefügeanalytische Bearbeitung der aus orien
tierten Handstücken entnommenen Schliffe, ein B ild  von der Tektonik, dem 
Bewegungsmechanismus, dem Bauplan der metamorphen Schiefer und einer 
schmalen Zone der unm ittelbar anschließenden Intrusiva zu geben.

Grenze des Arbeitsgebietes: Eine Linie von Klein-Ostheim in ENE- 
Richtung über Glattbach, Wenighösbach bis zur Zechstein-Buntsandstein
decke. Im  E zieht sie sich dem Rande des Deckgebirges entlang bis Groß- 
Kah l und von hier in  NNW -Richtung nach Großenhausen. Von hier über 
Albstadt, Michelbach-Alzenau entlang der nördlichen Intrusionszone; der 
Abbruch der Maintalsenke bildet die westliche Grenze.

Nach einem historischen Überblick der bisher vertretenen Auffassungen 
über Tektonik, Lagerungs Verhältnisse, A lter und Gesteinsbeschaffenheit des
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kristallinen Vorspessarts g ibt Verfasserin eine Besprechung des Grobgefüges 
1 ultung, flächenhafte Paralleltextur, Striemung, Stengelung, Harnische, 

uscneln, Beläge) der verschiedenen Gesteinshorizonte. Es werden behandelt:
a) die südliche Intrusionszone;
b) Staurolithschiefer und Glimmerschiefer;
®) Quarzitschiefer;
d) phyllitische Glimmerschiefer;
e) Amphibolite und „Hornblendegneiseinlagerungen“ ;
f) die nördliche Intrusionszone.

Das Studium des Bewegungsbildes, wie es sich megaskopisch darstellt, 
ergibt, daß es sich um einen Bewegungsplan handelt, der sich m it symmetrie- 

01>stanten Vektoren über den ganzen Bereich von Intrusiva und meta- 
morPher Schiefer erstreckt. Eine Doppeltektonik im  Sinne B u b n o ff ’s liegt 
Dicht vor. Nirgendswo wurden zwei schief zueinander verlaufende lineare 
' l:nifinte gefunden. Gerade die lineare Richtung ist von der südlichen In 

trusionszone bis in  den Quarzitschieferzug das konstanteste Element; auch 
un Peingefüge. Unabhängig von der Paralleltextur streicht ihre Horizontal- 
Projektion ungefähr E— W m it flachem Einfallen nach E oder W. Genaue 

aten gehen aus den der Abhandlung beigefügten Karten hervor.
Überblickt man die Reihe der Gefügediagramme in  den oben angeführten 

Gesteinshorizonten, so läßt sich von der südlichen Intrusionszone bis in  die 
nördlichen Intrusiva eine durchweg homoachse Regelung bezüglich aller 

merale unter Erhaltung der monoklinen Symmetrie feststellen.
Die Umformung im ganzen Bereich is t symmetriekonstant. Die Achse 

— B is t durchweg fü r alle Mineralien Schnittgerade von Scherflächen und 
ei Paltungserscheinungen Umfältelungsachse. Sie liegt durchweg horizontal 

20 °), m it wenigen Ausnahmen, auf die jeweils näher eingegangen wurde. 
(Vorliegende Arbeit zeigt deutlich, welche große Aufgaben und Probleme 

geologischer N atur an Hand von gefügeanalytischen Untersuchungen einer 
geradezu eindeutigen Lösung zugeführt werden können! So w ird n icht nur 
Je N0FP'S Auffassung vom Beanspruchungsplan und den Altersbeziehungen 

Sranitischen Intrusiva und Glimmerschiefer revidiert, sondern auch ge- 
wie Peingefügebau m it der Symmetrie der Elemente des Grobgefüges 

*reinstim m t und wie der Bewegungsvorgang selbst aus den Teilbewegungen 
' r Gefügeelemente abgeleitet werden kann. Ref.) Chudoba.

Johs: D e r  G r a n i t p o r p h y r  v o n  T h a l - H e i l i g e n -  
^ t e i n  i m  T h ü r i n g e r  W a l d .  E i n e  g e f ü g e a n a l y t i s c h e  

n t  e r  s u c h u n g. (Min. u. petrogr. M itt. 43.1932. 283—318. M it 5 Textfig. 
u- “ 2 Diagrammen.)

Der Thal-Heiligensteiner Porphyr bildet beim Bad Thal-Heiligenstein 
der Nähe von Eisenach im  Glimmerschiefergebiet eine Folge von Gängen. 

er ’ Stbt einen historischen Überblick über die bisherigen Arbeiten und Unter- 
■ c Gingen dieses durch auffällige Fluidalerscheinungen charakterisierten 
"orphyrs.

Erst ^ a°k  F. Z im m e r m a n n  (Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 34. 1913) ist die 
‘ ttu tig  des Porphyrs unter demselben Druck erfolgt als wie der Glimmer-
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schiefer, Gneis und Am phibolit jener Gegend, wobei nach seiner Ansicht der 
Nachweis, daß es sich w irk lich so verhielt, noch nicht eindeutig erbracht sei. 
Verf. versucht diese Frage zu lösen, indem er das Grobgefüge und das Fein
gefüge der entsprechenden Gesteinsarten untersucht und miteinander ver
gleicht. Daneben wurde den Deformationserscheinungen, vor allem der der 
Quarze, ein besonderes Augenmerk gewidmet.

Nach den gefügeanalytischen Untersuchungen ergibt sich:

Die Deformationserscheinungen in  den Thal-Heiligensteiner Porphyren 
lassen darauf schließen, daß ihre Grundmasse während der Beanspruchung 
zähflüssig war, ihre Einsprenglinge jedoch schon auskristallisiert waren.

Der Thaler Gneis und der Glimmerschiefer sind typische B-Tektonite. 
Die Ansicht Zim mekmann ’s, daß der Thaler Gneis die gepreßte Kandzone des 
Granitmassiv sei, w ird durch die vorliegende Untersuchung gestützt.

M it Sicherheit kann Verf. darlegen, daß der Thaler Gneis und der Glim
merschiefer (einschließlich des Thal-Heiligensteiner Porphyrs) verschieden 
gerichtete Beanspruchungspläne zeigen.

Für den Glimmerschiefer und die ausgezeichneten Partien des Porphyrs 
ergab sich außer der teils schon gut bekannten Übereinstimmung der Grob
gefügeelemente eine gleich gute des Feingefüges. Diese Übereinstimmung ist 
Ausdruck einer gemeinsamen Beanspruchung. Der Porphyr und das Neben
gestein erhielten in derselben Zeit ih r heutiges Aussehen. Es sind keine Spuren 
einer anderen Beanspruchung, welcher die Porphyre ih r heutiges Aussehen 
verdanken könnten, nachweisbar; die Erklärung durch Einfließen des Magmas 
scheidet aus. Da der Glimmerschiefer unter Rotliegendem und Zechstein liegt 
und diese Gesteine keine Spur einer Druckbewegung zeigen, müssen Glimmer
schiefer und Porphyr spätestens in  der Carbonzeit durchbewegt worden sein. 
Der Thal-Heiligensteiner Porphyr kann daher kein permischer, sondern muß 
ein vorpermischer Gangporphyr sein. Chudoba.

E. C la r : G e f ü g e s t a t i s t i s c h e s  z u r  M e t a s o m a t o s e .  
(Min. u. petrogr. M itt. 43. 1932. 129—143. M it 3 Textfig. u. 7 Diagrammen.)

An Hand von Verdrängungsstufen von Siderit nach Marmor w ird nach
gewiesen, daß bei metasomatischem Ersatz kristallographisch verwandter 
Mineralien irgendwelche, gefügestatistisch feststellbare Regelungen, welche 
dem Gefüge des Augsgangsmaterials vor der Verdrängung eigen waren, vom 
neugehildeten Mineral übernommen werden können und dabei gefügestatistisch 
feststellbar bleiben. Eine solche metasomatische Übernahme einer vorhandenen 
Gefügeregel w ird als ein Sonderfall der allgemeinen Erscheinung der „Rege
lung nach dem Baugrund“  zugewiesen.

Die Untersuchung wurde an einem Marmor-Siderit-Kontaktstück von 
Hüttenberg durchgeführt, das durch keinerlei spätere Bewegungen mehr ge
stört war. Ausgezählt wurde je ein Schliff des Marmors und des Siderits, die 
beide aus einem quer zur Siderit-Marmorgrenze abgeschnittenen Blättchen 
hergestellt wurden. Die Ergebnisse sind in  mehreren Diagrammen veran
schaulicht.
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In  der Gesamtregel des Siderits, die m it der des Marmors übereinstimmt, 
p 11,, <lre\ verschiedene gefügebildende Faktoren wirksam und in den erzeugten 

egeln sieb übergreifend abgebildet. Das sind:
I- Die Anisotropie des Baugrundes bezüglich Gitteranordnung (Gürtel- 

reSel des Diagramms).
• t>2‘ Anisotropie des Baugrundes bezüglich Wegsamkeit (Maximum 

ß).

3. Die Anisotropie der Lösungszufuhr (Maximum normal zur Grenz
wache Siderit-Marmor.).

In  dieser Überlagerung der verschiedenen Regeln is t eine Bestätigung 
einer Von Sander gemachten Voraussage zu sehen. Chudoba.
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Regionale Petrographie.

S k a n d i n a v i e n .

W a lte r  Larsson: C h e m ica l a n a ly s is  o f sw ed ish  r ocks ,  ca l- 
c u la te d  and  d iscussed. (Bull. Geol. Ins tit. of Upsala. 24. Upsala 1932. 
47—196. M it 1 Taf. u. 10 Textfig.)

Die bis zum Jahre 1932 veröffentlichten Analysen von schwedischen Ge
steinen sind hier zusammengetragen worden, wobei nur die einigermaßen 
vollständigen berücksichtigt wurden. A uf Zusammenfassungen von Ana
lysen anderer Gesteine und von Erzen w ird verwiesen. Die 1004 ausgewählten 
Analysen sind nach dem Vorbilde von H. S. Washington ihrer Güte nach 
in  „superior, incomplete and inferior analyses“  eingeteilt. In  jeder dieser 
Gruppe erfolgt die weitere Einteilung nach Eruptivgesteinen, metamorphen 
Gesteinen und Sedimenten. Die Eruptivgesteine und z. T. die metamorphen 
Gesteine sind nach der NiGGLi’schen Methode weiter ausgewertet. Die An
ordnung erfolgt nach abnehmenden si-Zahlen. Für die Berechnung der 
Molekularquotienten wurden die Tabellen von H. v. E ckermann benutzt.

Nach Aufzählung der Analysen bring t Verf. einen chemisch-statistischen 
Vergleich zwischen den granitischen und leptitischen Gesteinen Schwedens, 
um Hinweise auf die Entstehung der Leptite Schwedens zu gewinnen.

Aus diesen in  verschiedenartiger Weise durchgeführten Vergleichen folgert 
Verf., daß die leptitischen Gesteine einer gewissen sekundären chemischen 
Veränderung, hauptsächlich einer Magnesia-Metasomatose ausgesetzt 
waren. —  Weiter werden die bei 140 Analysen festgestellten spezifischen Ge
wichte m it dem SiOj-Gehalte verglichen.

Die m it viel Sorgfalt zusammengetragenen Tabellen verdienen besondere 
Beachtung. Erich  Kaiser.

Torsten du R ie tz : S t u d i e s  o n  t h e  R o c k s  o f  R a d 
in a n s ö. (Geol. För. Förh. 61. Stockholm 1929. 473—532. M it 29 Abb.)

Zum regionalen Bereich der Schärenlandschaft gehört eine etwa 70 km 
nordöstlich von Stockholm gelegene Insel „Radmansö“ . H ier t r i t t  eine der 
Entstehung nach zusammengehörige Gesteinsfolge von Gabbro, D io rit und 
Granodiorit, von Graniten und von verschiedenen Amphiboliten auf. Wie die
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zuerst genannte Folge durch ständige Übergänge verbunden ist, so läßt sich 
auc verschiedene jüngere Granite wiederholt eine Resorptionsaufnahme 
V°n Sranodioritischem Material nachweisen. In  anderer Richtung liegen die 

enuschen D ifferentiationstypen der auf der Insel auftretenden Gabbro- 
gesteine, deren Mineralbestand stark wechselt. Es sind zu nennen: Eucrit, 
^ iv ineucrit, Troctolit, A lliva lit, Hornblende- und Biotithornblende-Eucrit. 
n der gründlichen mikroskopischen Darstellung w ird der Coronabildung um 
ivm und Anorthite besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Sie entwickelt 

c. um so besser, je höher der O livin- und Anorthitgehalt ist. In  einer ver- 
b eichenden Betrachtung w ird bei der Einzeldarstellung auf die Spinellaus- 
c eidung im  Diagramm von A ndersen betr. Anorth it, Forsterit, Kiesel- 

sàure Bezug genommen. R u d o lf Schreiter.

A lv a r  H ögbom : O m  F ö r e k o m s t  a v  u r b e r g s s e d i m e n t  
^ a § e o 1 o g. k a r t b l a d e t  M a l i n g s b o .  (Über das Vorkommen ar- 
^  äischer Sedimente im  Bereich des geologischen Blattes Malingsbo.) (Geol.

Förh. 51. Stockholm 1929. 537—542.)

_ Bereich von Malingsbo, das im mittleren Schweden liegt, ist die vul- 
'anische Leptitform ation verbreitet, deren Hangendes teilweise Quarzite 

Und graphitführende Glimmerschiefer bilden. Ihre klastische S truktur wird 
durch Felduntersuchung und mikroskopische Prüfung nachgewiesen. Die 
Glimmerschiefer enthalten Andalusit und Sillimanit, und ih r Graphitgehalt 
scheint zu wechseln. Die Gesteinsfolgen können möglicherweise bothnisches 

rer haben, da graphitführende Gneise dieser A rt im  mittleren und im  nörd- 
lchen Schweden verbreitet sind. R u do lf Schreiter.

E - H . K ra n c k : H o g l a n d s  b e r g r u n d .  F ä l t i a k t t a g e l s e r  
u t £ ö r d a  s o m m a r e n  19 2  7. (Die Gesteine von Hogland. Feldunter
suchungen im  Sommer 1927.) (Geol. För. Förh. 51. Stockholm 1929. 173—198. 

lO Abb.)

Die Insel Hogland im  Finnischen Meerbusen baut sich vorwiegend aus alten 
Pracdmbrischen Komplexen auf. Zur ersten Gruppe gehören alte Gneise m it 
<l pn möglichen Abarten. Die zweite Folge is t aus Gabbros und Dioriten zu
sammengesetzt. Ihre Intrusion erfolgte gleichzeitig m it Faltenbewegungen.

ur R itte n  Reihe gehören alle möglichen Granite, die unter Umständen Assi- 
mdationserscheinungen am Gabbrokontakt zeigen, die u. a. beschrieben wer- 

6n' diskordanter Lagerung folgen über den genannten Komplexen Kon
to omerate, die o ft quarzitische Entwicklung besitzen. Es ist bisher nicht sicher 
ĉs gestellt, ob sie jatulisches oder jotnisches A lter haben. Im  weiteren Verfolg 

r  regionalen Untersuchung wird die sehr unterschiedlich entwickelte Ge- 
s einsfolge Porphyr-Porphyrit auf der Insel Hogland untersucht, ihre Fund- 
0r e in  Hinsicht auf Kontakte erwähnt und ih r E influß auf die Oberflächen
gestaltung der Insel hervorgehoben. Textur und S truktur dieser Gesteinsfolge 

■? lm t den Erscheinungsformen im  Gelände innig zusammen. Zeitlich be- 
a° tet lassen sich festlegen: Lavadecken aus Porphyrit, Tuffe und Quarz- 
rP yrdecken m it ihren Tuffen. R u do lf Schreiter.
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Finnland.
K ra n c k , E. H .: A beryl-bearing pegmatite from Uuksu in  Carelia (E-Fin-

land). (Bull. Comm. Göol. de Finlande. 85. Comptes Rendus de la Soc.
Geol. de Finlande. I. 1929. 70—77.) — Bespr. dies. Jb. 1931. I. 525.

H . H ausen: S o a n la h t ifä lte t  och ja tu lf r a g a n .  (Das Soanlahti- 
ie ld und die Fragestellung über die jatulische Fazies.) (Geol. För. Förh. 
411—430. M it 7 Abb. Stockholm 1929.)

Die von Ostfinnland bis Nordfinnland und Lappland reichende karelische 
Stufe umfaßt Glimmerschiefer, Quarzitschiefer und Quarzite, sowie Phyllite, 
Kalksteine und Dolomite. Die jatulische Fazies stellt eine besondere E n t
wicklung dar. In  ihren Bereich fallen haupt- und nachtektonische Granit
intrusionen, Migmatite u. a. die Kupferkiesimprägnation der Quarzite von 
Outokumpu, viele mikroklinführende Granite, endlich auch die Pegmatite 
im  Bereich von Pitkäranta. Verf. hebt das Wesentliche scharf hervor und 
gliedert: 1. Die alte Rumpflandschaft m it dem Liegenden der jatulischen 
Stufe. 2. Der jatulische, vornehmlich autochthone Komplex. 3. Die allo- 
chthone überschobene Gesteinsfolge. 4. Die intrusiven Metabasite der post- 
jatulischen Stufe. R udolf Schreiter.

Rußland.
D . B e liank in  et M . L avro va : Les roches c r is ta l l in e s  des en- 

v iro n s  de la  v i l le  d ’ Onöga. (Travaux du Mus. göol. pres l ’Ac. d. Sc. 
d. l ’URSS. V I I I .  Leningrad 1931. Avec 2 planches et 6 fig. dans le texte. 
123—149. Russisch.)

Die von ersterem Verf. beschriebenen Gesteine wurden in den Jahren 
1927—29 vom zweiten Verf. gesammelt. In  dem genannten Zeitraum er
forschte dieser Verf. die Küste des Weißen Meeres von der Stadt Onega bis 
zum Sumsskij Possad und insbesondere die Insel K ij.

In s e l K i j .

Diese Insel liegt im  südöstlichen Teil des Onega-Golfes, etwa 15 km 
von der Stadt Onega entfernt. Ihre Länge beträgt ca. 3 km  und die maximale 
Breite ca. 500 m. Die größten Höhen der Insel erreichen bis 16—25 m. Die 
Gesteine, welche die Insel K ij und die benachbarten kleineren Inseln aufbauen, 
streichen überall nordwestlich. Sie fallen gewöhnlich nach NO m it 75—90° 
ein. Kleine lokale Dislokationen (zweiter Ordnung) sind eine ziemlich häufige 
Erscheinung. Die Gesteine zeigen parallelepipedische, plattige und würfel
artige Absonderungen.

Die Insel K ij und die kleineren benachbarten Inseln bilden eine petro- 
graphische Einheit und bestehen hauptsächlich aus verschiedenen Amphi- 
boliten. An einigen Stellen enthalten die Am pliibolite Gabbro-Peridotite. 
Granite und typische Granit-Gneise fehlen auf der Insel. Dagegen sind aber 
Pegmatite im  W  und Quarzite im  O des südlichen Teils von K ij verbreitet. 
In  der Übergangszone zwischen den Quarziten und Amphiboliten treten 
melanokrate Plagiogneise auf. Gneise und Amphibolite werden von Quarz
gängen durchsetzt.
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Die kristallinen Gesteine der Insel werden von lockeren Gletscherbildungen 
Un marmen Ablagerungen überdeckt.
PeldA m p lli b ol i t e. Am häufigsten sind es dunkle, manchmal fast schwarze 

spatamphibolite. Daneben sind auch hellgefärbte, graue, plagioklasreiche 
Varietäten entwickelt.

b Amphibolite führen Schlierenbildungen, die fast nur aus Amphibol
uml °n' ®Poracbscb gesellen sich zum Amphibol noch dunkler Glimmer 

n Granat. Die linsenartigen Schlieren sind in  der M itte häufig grobkörnig. 
In d  ^ ^ k H s t a l le  werden bis 5 cm und die Schlieren selbst bis 3 m groß, 
■g en gewöhnlichen Amphiboliten w ird stellenweise auch Granat angereichert, 
k “ entstehen auf diese Weise Granat-Plagioklas-Amphibolite. An der West- 
b v e^ er *llse* K il  werden Schlieren und Linsen eigenartiger „Augenamphi- 

0 te angetroffen. Die Augen sind 0,5—2 cm im  Durchmesser und bestehen 
aua Feldspat.

N Am n<lr(Rstlichen Rande der Insel wurden in  den Feldspat-Amphiboliten 
Cider eines grünlichen mehr oder weniger massigen Gesteins festgestellt, 
6 C es sicb als amphibolisierter Gabbro erwies. Der Gabbro ist mineralogisch 

un strukture ll unm ittelbar m it den Amphiboliten verbunden und geht 
un merklich in  die letzteren über.

Eine interessante Varietät stellen die Kontaktamphibolite dar, die in 
er  Kontaktzone (am südwestlichen Ufer der Insel) m it Peridotiten erscheinen, 
ornblende w ird in  ihnen z. T. durch Chlorit ersetzt und es erscheint hier 

rosa Korund. Die Korundkristalle erreichen ansehnliche Größe: (2—3) x  
7~~1,5) x  0,5 cm. In  der Kontaktzone werden die Amphibolite heller und 

8° en stellenweise in einen hellgrünen Aktinolithfe ls über, 
ist o-S Se*en nocb Am phibolit Varietäten erwähnt, in  denen Quarz angereichert 
boj ie werden hauptsächlich in  der Übergangszone von den normalen Amphi

selt en ZU den Quarziten am Ostufer der Insel beobachtet. Quarz kommt 
auch in  den gewöhnlichen Amphiboliten vor. 

daß ,i-le m iIiroskopische Untersuchung der eben genannten Gesteine zeigte, 
16 ^ahl der sie aufbauenden Mineralien sehr gering ist. 

hau , C.̂ dsPa^ überall nur durch Plagioklas vertreten. Es handelt sich 
in d SäCllllCh Um Labrador und Bytownit. Eine Ausnahme bildet Andesin 

c ®  Quarz-Feldspat-Amphiboliten, Gangdioriten und Pegmatiten.
Rand t r  Pel<isPat besitzt Zonenstruktur und ist gleichzeitig fleckig. In  den 
In  d ZOnen und Flecken is t er mehr sauer als in  der übrigen Kristallmasse. 
indem1 ^ as*scben Teilen zeigt der Plagioklas eine feine Perth itstruktur, 

em eme mehr saure Masse von feinen Schnüren eines mehr basischen 
agioklases durchsetzt wird.

K ii FeldsPate der Amphibolite und auch der anderen Gesteine der Insel 
sind im  allgemeinen frisch und klar durchsichtig.
H o rn b le n d e  is t bald dunkler, bald heller gefärbt, 

dun» 10 SOrgfalti8 ausgesuchte Hornblende aus ihren kompakten Ausschei- 
ben ergab folgende chemische Zusammensetzung.

und „  :'iS ‘" ‘nerai  enthält eine große Quantität von Tonerde und Alkalien 
d g hdr t  dem Hastingsit an.

16 Hornblende is t meistens frisch, nur selten z. T. chloritisiert.
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SiOa ................ . . 44,38
TiOa ................ . . 0,85
A 1 A ................ . . 13,82
F e A  . . . . . . 5,61
F e O ................ . . 4,63
M n O ................ . . 0,27
M g O ................ . . 14,50
C a O ................ . . 11,28
Na20 ................ . . 2,37
K 20 ................ . . 1,36
Glühverlust . . . . 1,76

Summe . ,. . 100,83

B io tit bildet gewöhnlich rotbraune Einschlüsse in  Hornblende.
In  den typischen Amphiboliten kommt verhältnismäßig selten mono

kliner Pyroxen vor. Im  Gabbro bildet er primäre Ausscheidungen, die in  
mehr oder weniger großer Masse von Amphibol ersetzt werden.

In  den leukokraten AmphibolitVarietäten w ird Zoisit beobachtet. E r 
besitzt eine charakteristische anomale Interferenzfarbe.

M e ta m o rp h e  P e r id o t ite .  Diese Gesteine zeigen häufig Schlierenbau. 
Sie sind dunkelgrün oder fast schwarz gefärbt. Makroskopisch lassen sich 
Chlorit, Amphibol, manchmal große Pyroxenausscheidungen und m ikro
skopisch O livin und Magnetit oder grüner Spinell erkennen.

G ra n a t-P la g io k la s g n e is e . In  mineralogischer und struktureller Be
ziehung sind diese Gesteine äußerst unbeständig. Sie enthalten bald viel 
Quarz, bald vie l B io tit. Die Granatkristalle wechseln stark in  ihrer Größe. 
Der Bau is t massig, manchmal schieferig.

Q u a rz ite . Qualitativ-mineralogisch unterscheiden sie sich fast gar 
nicht von den Plagiogneisen und quarzhaltigen Amphiboliten.

P e g m a tite  u n d  A p l ite .  Pegmatit kommt als Lagergang in  den 
Amphiboliten vor. E r besteht aus großen Feldspat-, Quarz- und B iotitkrista llen 
und kleinen Granatkristallen.

Kleinere A p lit- und Pegmatitgänge beobachtet man außerdem in  den 
Quarziten.

Die beschriebenen Gesteine treten auch an der Küste des Weißen Meeres 
nördlich der Stadt Onega beim Dorf Pokrowski auf.

Am Fluß Koscha, einem Nebenfluß der Onega, beobachtete Verf. eben
falls stark dislozierte Gneise, die sich aber nach ihrem mineralogischen Bestand 
von denselben Gesteinen der Insel K ij und des Dorfes Pokrowski bedeutend 
unterscheiden. Es sind echte Granitgneise, die an M ikroklin reich sind. Horn
blende feh lt vollständig. N. P o lu to ff.

A . Fersm ann: L e s  a r c s  g e o c h i m i q u e s  d e s  M o n t s  C h i -  
b i  n e s. (C. R. Acad. Sei. URSS. 1931. 367—376. Russisch.)

Die Chibina-Tundren (Halbinsel Kola) stellen ein kompliziertes Massiv 
dar, welches die Form eines nach 0  hin offenen Hufeisens hat und durch 
konzentrische Zonen von Alkaligesteinen m it spezifischen Systemen geochemi-
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&c er Assoziationen gebildet wird. Eine ebensolche ringförmige S truktur gibt 
Nephelin-Syenit-Intrusionen der Lowoserskschen Tundren (Halbinsel 

die-*1 ' 111 ^'dlldand’ *n Arkansas und in Südafrika (Pilansberg; vgl. Ref. 
d|eS‘ Jb‘ 1931- I I .  847—851) u. a. Man hat sich nur wenig m it dem Studium 

escr Weitverbreiteten Erscheinung befaßt.
*),e Chibina-Tundren enthalten, von der äußeren Grenze des Massivs ab, 

in it a?em e*ne Sedimentfolge von wahrscheinlich eopaläozoischem Alter, welche 
n* Gesteinen des Nephelin-Syenitmagmas abwechselt. Zuerst kommt eine 

male Zone von Umptekit, d. h. durch Kieselerde angereicherten Nephelin- 
sJemts; darauf folgt ein riesiges Feld von großkristallincm Chibinit, der meist 
'vonig Anhäufungen einzelner Mineralien aufweist, allmählich aber durch 
d e n  ersetzt wird, welcher sich durch seinen Reichtum an Mineralien
l,Pn Pegmatitausscheidungen des Nephelinmagmas nähert. Darauf treten 
re^ tT *16 V° m I i o lith tyPus auf> welche allmählich durch immer mehr ange- 
f Uc^erte Nephelingesteine, o ft vom U rtittypus, ersetzt werden; darauf folgen 

n Patit-Nephelin-Körper, welcher von oben durch die aus Apatit, Nephelin 
braunem T itan it bestehende Zone eine Einrahmung erhält. Weiter folgen 

‘  ophelinsyenite, an deren Stelle weiterhin Syenit-Streifen, die reich an Glim- 
*?Hr sind (Lepidomelan), treten. Dann folgt ein sehr großes Gebiet (bis 10 km 

ns ehnung) von Fayalit-Gestein, welches zuweilen das Gepräge heller 
javrite hat. Dieses Gebiet n im m t das Zentrum der Niederung ein, welches 

m it ^ erstörungsprodukten bedeckt und von Flußläufen durchschnitten ist.
y erf. beschreibt diese Bögen vom geochemischen Standpunkt aus, indem 

hin ^  ^ entrum der Federung ausgeht (vom Fluß Tulin, welcher den zum 0 
_ n geöffneten Hufeisenteil der Chibina-Tundren einnimmt). H ier w ird eine 
(j ^ U„^dung von Torf und von Diatomit-Sedimenten beobachtet, welche m it 

j jCrstörung der Nephelin-Gesteine in Verbindung stehen. Der erste Bogen, 
ve-}1 •61 dem theoretischen Zentrum am nächsten ist, ist der Bogen der Sulfid- 
We'l ju n g e n  mi t  den Zink- und Bleiverbindungen. Der nächste Bogen, 
v , .C er sich ganz auf dem steilen Abhange der zentralen Zone befindet (teil- 
des P aUf den Pässen oder den inneren Abhängen, teils auf dem äußeren Teil 
Gen °Sen^ ’ *St der iio " en der Pyrrhotin-Lagerstätten; er trägt zuweilen das 
des V*6 eineS K ontaktProzesses> welcher m it dem letzten Eindringen teils 
Fü ^ in -S y e n itm a g m a s , teils saurerer Lösungen in  Verbindung steht. 
F n - v 11 ^ ayadt' i i° g en ist es charakteristisch, daß an ihn die Mineralien der 
Verb' l!>SPhenassoziation gebunden sind, welche eine scharfe Grenze in ihrer 
bundmtUnS ha,3en' 1561 nächste Bogen (welcher m it den Biotit-Syeniten ver- 
j j0' 'U n  ŝt) m it einer Zone von Lowtschorrit und Rhynkolit-Mineralien (das 
1L  arstcsehe Tal) ist eine Zone der Häufungen von seltenen Erden und von 
«ntd ^  diesem geochemischen Bogen ist eine Lagerstätte von Fersmannit 
reicj PC t  worden. Noch weiter zur Peripherie hin kommen die an Zeolith 
keileii'i B°Sen‘ Im  südlichen Teil der Chibina-Tundren zieht sich ein aus
ist T  7 Streifen von neuem T itansilikat— Juksporit. Unter den weiteren Bögen 
eine 7  b®merkenswerteste der Bogen der Apatit-Nephelin-Gesteine, welcher 

Ausdehnung von etwa 30 km hat.
Wer u r  lm -^regenden lagert ein eigenartiges Titanitgestein, reich an Apatit,

111 da durch Titan-Magnetit angereichert, unter ihm  liegt das Apatit-^  ---- i i t u i u - i u a i g u c t l l i  C tillg C X  C i v l l C l

• Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 25
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Erz. zuerst die sog. fleckige Abart, darauf das netzförmige Erz, welches seinen 
A pa tit allmählich verliert und sich in eine zusammenhängende Masse jenes 
Nephelin-Gesteins des U rtits umwandelt, welches man bis je tz t nur als Gang
bildung kannte. Der U rt it  w ird allmählich durch Feldspat angereichert und 
geht entweder in Lu ja v rit oder I jo lith  über. [Vgl. auch die Angaben über
Apatitgesteine im  östlichen Transvaal auf S. 500 ds. Heftes.] Nach den
Apatit-Nephelin-Bögen läßt sich eine Reihe weiterer Bögen erkennen, welche 
den Charakter von Zeolithgängen z. T. m it Zirkon-, A lb it- und Schwefel
verbindungen (Mo, Zn, Fe) haben.

Nachdem w ir die Grenze dieser eigenartigen Bruchzone, welche den
zentralen Teil des Massives in  Bögen umfaßt, überschritten haben, treten
w ir an die neuen gesetzmäßigen geochemischen Zonen heran. E in ungeheures 
Feld Eudialyt-Gesteines (m it Änigm atit) w ird durch eine Zone grobkörnigen 
Chibinits ersetzt und weiterhin durch eine Kontaktzone, welche überall schwach 
durch Sulfide angereichert ist, die sich wie in Syenit selbst, so auch in den an 
Kieselerde reichen Nebengesteinen anhäufen. Dam it schließt das System geo
chemischer Bögen in  den Chibinen an. Der Radius des ganzen Chibina-Kom- 
plexes beträgt 24—28 km, die inneren Bögen erstrecken sich auf 20—25 km, 
die äußeren auf 140 km.

Die als Ursache der Bogenbildungen dienenden Prozesse kann man in  
3 Gruppen einteilcn: 1. Prozesse, welche einen "Wechsel von Gesteinen von ver
schiedenem Typus und Entstehung charakterisieren, z. B. die Ersetzung der 
eopaläozoischen Folge durch die Nephelin-Syenite oder die Ersetzung der 
Gneise durch die Gabbro-Intrusion usw. 2. Prozesse, welche m it der allmäh
lichen Abkühlung des Magmaherdes im  Zusammenhang stehen. M it ihnen ist 
ein fortdauernder Wechsel der einzelnen Mineralbildungen derjenigen Peg- 
matitgänge verbunden, welche an sie gebunden sind und derjenigen verschie
denartigen geochemischen Assoziationen, welche sich in ihnen befinden. 
3. Spaltungen und Brüche, welche im Massiv in  verschiedenen Perioden seiner 
Abkühlung vor sich gingen. In  die Bruchzonen drangen flüchtige gasförmige 
Verbindungen aus tiefer gelegenen Teilen des Massivs ein, und ebenso konnten 
sie durch Reste von Pegmatitschmelzen angefüllt werden, und, als die Ab
kühlung des oberen Teiles des Massivs in bedeutendem Maße beendet war, 
drangen in  die Erkaltungsspalten von unten herauf die Magmenreste ein, 
welche den Grund zu mächtigen magmatischen Bildungen legten. So gab die 
anfängliche Bruchspalte in  den Chibinen das Apatit-Nephelin-Gestein.

Die Verteilung verschiedener morphologischer, petrographischer und 
geochemischer Elemente kann man nach Bögen nicht nur m it dem Chibina- 
Massiv und den ihm  angrenzenden Seebecken in  Verbindung bringen, sondern 
diese Gesetzmäßigkeiten wiederholen sich in  den Massiven, welche sich west
lich vom Imandra-See (Tschuna-Tundra, Montscha-Tundra, Voltschja-Tundra) 
befinden.

Das Feststellen der Gesetze der Bogenanordnung der nutzbaren Gesteine 
is t eine der wichtigsten Methoden geochemischer Analyse und dient als An
weisung fü r Forschungsarbeiten. O. Schubnikova.
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A . Fersm ann: L e s  p r o b l è m e s  de M o n t c h a - T o u n d r a  
'.P re squ ’ î le  de K o la ) .  (C. R. Acad. Sei. URSS. 1932. 1 -1 0 . Russisch.)

' ' 'e Montscha-Tundra befindet sich auf der Kola-Halbinsel, westlich vom 
sv / '  ra'®ee' Dieses Gebiet stellt ein kompliziertes und gegliedertes Gebirgs- 
w . ',m dar> welches im  allgemeinen in meridionaler Richtung streicht und 

i" CS aUS dre' einzelnen Bergrücken (bis 1100 m Höhe) besteht: Im  N  die 
0 tschja-Tundra, weiterhin die Montscha-Tundra und noch weiter die 

SeC r a-Tundra- ^ w*sc^ en diesem System von Bergrücken und dem Imandra- 
'egt eine sumpfige Niederung m it zahlreichen Seen. Auf Grund von geo- 

°i=ischen Untersuehungen hat Verf. folgende Tatsachen festgestellt: 1. Der 
l^!0C ' ‘‘H'ische Komplex der Montscha-Tundra steht im  Gegensatz zum Chi- 
^ina-Komplex und ist gewissermaßen seine Ergänzung. Die Montscha-Tundra 

h e t  vorzüglich aus Gesteinen vom Gabbrotypus m it untergeordneten 
d(UIlf  en’ und Pyroxeniten, d. h. sie ist reich an Fe, Mg und Ca. 2. In
q 1, ^ ontscha-Tundra gibt es eine komplizierte Differentiation der basischen 
(l <l r °gesteine m it Magnetitansammlungen. 3. Der Fund von Sulfidverbin- 
^ungen im Njüd-See gab dem Verf. die Möglichkeit, eine Analogie m it den 

K‘Dgerstätten im  N orit und Gabbromassiven von Norwegen und Kanada 
U bury) durchzuführen. Sich auf J. V ogt’s Aufstellungen stützend, welche 

klassischen Arbeiten über die Sulfidlagerstätten von Fennoskandia 
» 1 . wies Verf. auf die Möglichkeit von Forschungen nach Sulfiderzen in  der 

ontaktzone hin, was auch durch die Forschungen des Geologischen Comités 
üewiesen wurde.

jy  'AlUt' Grund der Feldarbeiten im Jahre 1931 ergab sich folgendes B ild : 
g 16 "Oltschja-Tundra, Montscha-Tundra und Tschuna-Tundra sind ihrem 
w0U, nach einheitlich. Ih r N und S sind durch die Gneisfolge gebildet 
"TO ' n’ *̂ er zentra'°  Teil aber besteht w irklich aus Gesteinen der Gabbro- 
Rep^6’ di.6 Gesteine (Ds Gabbrotyps lagern in  den höher gelegenen Teilen des 
bar 1P S’ dl<! Gneise aber in  den tiefer gelegenen. Hier handelt es sich offen- 
f 0, Um eine mächtige Intrusion von Gabbrogesteinen, welche in  die Gneis- 
derrT ,^ln?e.t̂ run&en siud- Das Hangende dieser Gabbrointrusion, welche nach 
entj1 eridian 60 km  mißt, zieht sich am östlichen Abhang des Gebirgsrückens 

dukt " "  In  illm  gibt es hutförmige Ausscheidungen von Absplitterungspro- 
der m  <leS Gabbromagmas — die N orit- und Dunit-Massive des Gebietes 
habeÜ °nts?lla"'BucIlt- Die geochemischen Arbeiten von 0. A. W orobjewa 
bed tSeZeigt’ daJ3 dort sekundäre Quarzgänge, sekundäre Pegmatite und eine 
existi 6nde Ansammlung von Fe-> Cu- und Ni-Sulfiden in  der Kontaktzone 
W ord'1611- ßieSe Ansammlungen sind auf einer Strecke von 8 km  verfolgt 

111 ihre Mächtigkeit erreichte stellenweise bis 300 m. Die Sulfide sind

ans, ’ daß die Sulii(le sich im  Magma selbst nur in einer Menge von 4—5% 
schmtd'16111 können’ was der maximalen Löslichkeit der Sulfide in der S ilikat
dunge 26 entSpricllt’ Und 2' daß die überschüssigen Mengen von Sulfidverbin- 
ansa^nn d&ller aus den Schmelzen ausscheiden und in den Kontaktzonen 
irren- nU n müssen. vorzugsweise in den Zonen, welche der Gneisfolge an- 
g l2ei‘ , die den N orit umgibt.

I I .  2 5  *
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durch Pyrrhotin, P yrit und Chalcopyrit vertreten. Außerdem sind Verschie
dene Ansammlungen von Magneteisen von verschiedenem Typus gefunden 
worden (M. Schestopalow). Besonders interessant sind die Magnetit-Quar
zite (m it 58% Fe20 3). Die Arbeiten des Jahres 1931 bestätigten die Richtig
ke it einer Analogie der gefundenen Lagerstätten m it den Lagerstätten in  Nor
wegen und Kanada. W ir haben hier Prozesse, welche sich auf der Grenze 
zwischen der magmatischen Liquation und dem Eindringen der postmagma
tischen Lösung in die umgebenden Gesteine befinden. Besondere Aufmerk
samkeit verdient der geringe Gehalt an Au, Ag, Pb und As.

O. S chubnikow a.

B. K up lets ij : D ie  b a s i s c h e n  G e s t e i n e  d e r  P a n s k y -  
H ö h e n  a u f  d e r  H a l b i n s e l  K o l a .  (Travaux de l ’ Inst. pétrogra- 
phique près l ’Ac. d. Sei. d. TURSS. 2. Leningrad 1932. M it 1 Taf. 17—25. 
Russisch m it deutscher Zusammenfassung.)

Die Pansky-Höhen liegen am Oberlauf der Flüsse Ponoi, Pana und 
Warsuga, im  zentralen Teil der Halbinsel Kola und nehmen eine Fläche von 
rund 550km 2 ein. Einige Gipfel dieses Gebirges sind bis 400 m hoch; die 
wichtigsten sind folgende: Iktegepacht, Kamennik, Sulepacht, Kufturta , 
Peschempacht und Kieweik.

Das Gebirge is t aus grob- und mittelkörnigem Gabbro aufgebaut, bei 
dem sich einige Varietäten feststellen lassen.

Zur allgemeinen Charakteristik dieser Gesteine bemerkt Verf. fo l
gendes :

a) Die Gesteine sind außerordentlich frisch und kaum durch sekundäre 
Prozesse verändert (die sekundären Mineralien wie Saussurit und Epidot sind 
wenig entwickelt).

b) In  mineralogischer Hinsicht ist interessant das Fehlen von O livin und 
von Erzausscheidungen (m it ganz wenigen Ausnahmen). Neben monoklinem 
Pyroxen is t rhombischer Pyroxen vorhanden. Die S truktur der Gesteine is t 
gewöhnlich gleichmäßig körnig, manchmal auch porphyrisch. Die ophitische 
S truktur t r i t t  nur stellenweise bei Gangbildungen auf.

Unter den Mineralien herrschen Plagioklas, Diallag, Enstatit, Horn
blende (U ra lit) und einige akzessorische Mineralien vor. Plagioklase sind ge
wöhnlich durch Labrador und farbige Mineralien durch rhombischen und 
monoklinen Pyroxen vertreten. Pyroxene wandeln sich entweder in Chlorit 
oder Uralitamphibol um. In  vielen Fällen w ird Pyroxen gänzlich durch U ra lit 
ersetzt, und es entsteht ein Gestein, welches als Uralit-Gabbro bezeichnet 
werden muß. In  einigen Proben wurde auch der primäre grüne Amphibol nach- 
gewiesen. Manchmal ist auch Quarz anwesend, der entweder Lücken zwischen 
den auskristallisierten Mineralien ausfüllt oder auf Spalten ins Gestein ein
dringt. Man darf ihn als Produkt der Einwirkung des Gabbromagmas auf das 
Nebengestein auffassen. Die akzessorischen Mineralien sind: Epidot, einzelne 
T itanitkörner und Saussurit.
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■Die chemische Zusammensetzung zeigt:

Fundort Kammenik Fundort Kieweik
Leukokrat. Gabbro Melanokrat. Gabbro

% %
Si02. . . . 50,22 51,79
T i0 2. . . . 0,20 0,14
a i203 . . . 22,28 16,96
Fe20 3 . . . 4,39 0,78
FeO . . . 0,79 5,13
CaO . . . 13,34 12,47
MgO. . . . 3,15 10,16
MnO . . . 0,11 0,12
k 2o . . . . 0,52 0,17
Na20 . . . 3,59 1,60
p ,o ,. . . . fehlt —

Cr20 3 . . . — Spuren
S . . 0,02
Glühverlust 1,18 0,68

99,77 100,02

■Die erste Analyse ergibt folgenden mineralogischen Bestand:

A north it . . . 42,02 1
A lb i t ...............31,84 [  76,80
Orthoklas . . . 2,94 J
Pyroxen und Amphibol 19,50
M agne tit......................... 3,70

Min ^  p meD n°krate Gabbro enthält ca. 20% Plagioklase und 80% farbige 

Auf dem Berg Kieweik sind die Gangbildungen eine ziemlich häufige E r
scheinung. Es handelt sich hier um:

einen mittelkörnigen Pyroxen-Gabbro;
) einen feinkörnigen Gabbro m it eigenartiger poikilitischer S truktur; 

O einen m ittelkörnigen Gabbro-Porphyrit; 
j  ^  einen komplizierten, bis 29 m mächtigen Gang, der im  Zentrum aus 
"e ilt ?r°bkörniSen Uralit-Gabbro aufgebaut ist. Das letztgenannte Gestein 
p  111 ^er Richtung zu den Salbändern zuerst in  einen mittelkörnigen 

roxen-Gabbro-Diabas m it ophitischer S truktur und dann in  einen fein- 
p -m !0611 D °rnMende-Gabbro über. Die Salbänder sind durch einen Pyroxen- 

ro m it Quarz gebildet.

zw' c^e ®*ruk^ur (i er beschriebenen Gesteine und ih r allgemeiner Habitus 
lieg ^ ® zur Annahme, daß hier wahrscheinlich hypabyssische Gesteine vor- 

en’ *e verhältnismäßig nahe der Erdoberfläche erstarrten.
N . P o lutotf.

O. Vorobieva
M a l i s c h i e n

D ie  w e s t l i c h e  K o n t a k t z o n e  d e r  a l -  
G r a n i t i n t r u s i o n  d e s  z e n t r a l e n  W a s s e r -
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S c h e i d e g e b i e t e s  d e r  H a l b i n s e l  K o l a .  (Travaux de PInst. 
petrographique pres l ’Ac. d. Sc. d. l ’URSS. 2. Leningrad 1932. 25—43. M it 
3 Tat. Russisch m it deutscher Zusammenfassung.)

Die Halbinsel Kola m it ihren gewaltigen Alkalimassiven: Chibina 
(1,115 km2) und Lu jaw rut (385 km2) stellt ein klassisches Beispiel fü r die E nt
wicklung von Alkaligesteinen dar. In  den Jahren 1928/29 wurde von einer 
Expedition der Akademie der Wissenschaften östlich von Lu jawrut ein neues 
Massiv von Alkaligraniten entdeckt, das eine Fläche von etwa 3000 km2 ein
nimmt. [Vgl. die Arbeit desselben Verf.’s in  Trav. d. natural, de Leningrad. 
60. 1930. Ref.] Diese Alkaligranite intrudierten in eine Serie von kristallinen 
Schiefern (Paragneise marinen Ursprungs).

In  vorliegender Arbeit w ird die westliche Kontaktzone des Massives in 
der Gegend des Seijawr-Sees und am Oberlauf der Kurga beschrieben.

Die A lkaligranite bauen eine Reihe Berge auf, die unter verschiedenen 
Namen bekannt sind: Kadikuaiw, Jinporj, Suelporj, Juwalporj und Egirporj 
in  unmittelbarer Nähe des Sees, weiter Lentjurta, Kandtketschpachta, Pan- 
winpachka, Zolempjawruaiwa im  N  und Waldruaiw, Kuruaiw, Tabporj und 
Tachlintuaiw im  S des untersuchten Gebietes.

Die Berge in  der Umgebung des Sees bestehen aus Alkaligraniten von 
hellgelber und rosa Farbe und von verschiedener Korngröße. Die grobkörnigen 
Granitvarietäten kommen hauptsächlich in  höheren und die m ittel- und fein
körnigen Varietäten in tieferen Horizonten vor. Alle Granite der Kontaktzone 
sind in der Regel feinkörnig und aplitartig.

Die Alkaligranite zeigen auf vielen Aufschlüssen die parallelepipedische 
Absonderung.

Am Westrande der Intrusion beobachtet man Einschlüsse von kristallinen 
Schiefern in  der Granitmasse, die vom Granitmagma mitgerissen wurden. 
Diese Xenolithe erreichen manchmal eine ansehnliche Größe (10—12 km2).

In  der Grenzzone der Granitintrusion m it den kristallinen Schiefern 
treten entweder überhaupt keine Kontakterscheinungen auf, oder es bilden 
sich hybride Gesteine.

Bei den größeren Xenolithen sind die Kontakteinwirkungen komplizier
ter und m it der Bildung der Aplit-Hornblende- und normaler Biotitzone be
gleitet. Die kontaktmetamorphe W irkung der Granite auf die kristallinen 
Schiefer äußert sich in  der Bildung von Hornblende-, M ikroklin-, Epidot- und 
Glimmeranhäufungen.

In  der Kontaktzone beobachtet man Pegmatitbildungen m it Amazonen
stein, Oligoklas, F luorit und Granat-Almandin.

Die unmittelbare Kontaktlin ie der A lkaligranite m it den Biotitparagnei
sen befindet sich scheinbar in der Nähe des erwähnten Sees.

A l k a l i g r a n i t e .
Die Makrostruktur der Granite ist gneisartig. Die Schichtung der Granite 

is t prim är; sie is t infolge eines einseitigen Druckes während der Erstarrung der 
Gesteine entstanden.

Der quantitativ-mineralogische Bestand der Alkaligranite schwankt in 
verhältnismäßig kleinen Grenzen: Ägirin 6—7 bis 11—12%, Arfvedsonit 8—9 
bis 9—15%, Quarz 39—48%, M ikroklin 24—40% und A lb it 4—15%.
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^  n d' M' zeiSen allc Alkaligranite die allotriomorph-mittelkörnige Struk- 
M-r ' 'Uarz und M ikroklin bilden die vorherrschenden Mineralien. Farbige 
a^neralien werden durch dunklen Amphibol und Ägierin vertreten. Unter den 

Z irkSS°riSClle.n Mineralien werden genannt: Änigm atit, selten Apatit, T itanit, 
011 und ein Mineral aus der Gruppe der seltenen Erden.
Optische Konstanten aller dieser Mineralien werden angeführt, 

ie chemischen Analysen von drei Varietäten ergaben folgende Zahlen:

I I I I I I
gelber, grob

körnig. Granit 
Waldruaiwa

rosa, m itte l
körnig. Granit 

Jinporj

rosa, gneis
artiger Granit 
Waldruaiwa

Sio2
Ti02 . . ...........................

0//o
75,60

A1A  .
F« A . . . 
FeO .
MnO .

3,22
2,17

/
CaO
% 0  .
K 20  . . 
Na20 . . 
H20 .

3,98
3,79

Glühverlust

0//o
75,69

0//o
75,27

0,27 0,30
11,78 11,60
2,89 1,31
0,54 1,82
0,02 0,05
0,04 0,32
0,26 0,05
4,60 5,30
3,68 3,90
0,09 —

0,12 0,41
99,98 100,33

men n f '̂ r ^ankbarschaft m it den Xenolithen der kristallinen Schiefer kom- 
g / f i  aplit:artige Oranite vor. Diese Gesteine sind von grauer Farbe und führen 
ge° h’ ldio.morPlle Kristalle von Hornblende, die alle in  einer Richtung an- 
ein ' J 1' 1 s*nd- Feldspate (Oligoklas, selten Albit-Oligoklas) und Quarz bilden 
Üjj'" ^raue feinkörnige Masse. Die aplitartigen Bildungen sind durch allmähliche 

rbange m it den Alkaligraniten verbunden. Sie führen stellenweise auch
Magnetitkristalle.

K r i s t a l l i n e  S c h i e f e r .
gneis • Xen° lith  am BerS JmP°rj is t aus einem dunkelgrauen, feinkörnigen,
Pristan Cn- GeStein nnfgebaut. In  dem Gestein sind seltene große Granat- 
Oie F n  gleicllmaßiS eingebettet. B io tit bildet große und kleine Lamellen. 
augs , 6 . spate sind durch stark veränderten Oligoklas und frische M ikroklin- 

essant«V lnge”  Vertreten' Große Quarzkörner sind zertrümmert. Eine inter- 
Schiefo irhSCheiDUng im mineralogischen Bestand des betreffenden kristallinen 
Sej n !.rS , llrtet Calcit. Dieses Mineral scheint das zuletzt ausgeschiedene zu 
frühe S 6SitZt xenomorphe Umrisse und fü llt  alle Lücken zwischen den 

r̂ ausgeschiedenen Kristallen aus.

Kestan 1 'JlscPr*eBene Oestein muß seiner S truktur und dem mineralogischen 
nach zu den Paragneisen gestellt werden.
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In  der Kontaktzone dieses Paragneises m it Ägirin-A lkali-G ranit be
obachtet man lokale Biotit-Hornblende-Anhäufungen.

Die kristallinen Schiefer von Tachlintuaiw erscheinen makroskopisch 
als ein silberweißes, glimmer-granatführendes Gestein, m it großen, sehr gut 
ausgebildeten Almandin-Kristallen. Almandin ist gleichmäßig verteilt. U. d. M. 
stellt der betreffende kristalline Schiefer eine ziemlich feinkörnige Masse von 
frischen Quarzkörnern, Muscovitlamellen und großen Granatkristallen dar. 
Man beobachtet die Verwachsungen von Granit m it Staurolith. Eine minera
logische Eigentümlichkeit des Gesteines bildet Chloritoid. Dieses Mineral er
scheint in  Form von radialstrahligen Anhäufungen.

Der Glimmer-Granat-Schiefer baut den Gipfel des Berges Tachlin
tuaiw  auf. Am Fuß des Berges t r i t t  ein dunkler gneisartiger Zweiglimmer- 
Paragneis auf.

P e g m a t i t - B i l d u n g e n .
Im  Becken des Seijawr-Sees sind folgende Typen von Pegmatit-Bildungen 

bekannt:
I. Q u a r z - F e l d s p a t - A u s s c h e i d u n g e n ,  die den A lka li- 

Graniten untergeordnet sind. Sie bestehen aus Quarz und M ikroklin und bilden 
echte Gänge und Lagergänge von verschiedener Mächtigkeit.

I I .  Q u a r z - A r f v e d s o n i t  - B i l d  u n g e n  in  den Alkaligraniten, 
die Quarz, Alkali-Hornblende und radialstrahlige Ausscheidungen von Astro- 
ph y llit und Ilm enit führen.

Die größte Arfvedsonit-Lagerstätte am Berg Kandtketschpachka enthält 
5 Quarz-IIornblende-Gänge, deren Mächtigkeit 0,5—1,0 m beträgt. Es handelt 
sich hier um echte und Lagergänge.

Größere Arfvedsonit-Kristalle (bis 20—30 cm lang) treten im  zentralen 
Teil der Gänge auf. Näher zu den Salbändern sind in größerer Menge kleinere 
Kristalle angereichert.

Das zweite Vorkommen von Alkali-Amphibol bildet einen 25—30 cm 
mächtigen Gang am Gipfel des Berges Egirporj. Der mineralogische Bestand 
des Ganges is t wie oben.

I I I .  T y p i s c h e  P e g m a t i t - B i l d u n g e n  des Granitmagmas m it 
Ausscheidungen von M ikroklin-Perth it von smaragdgrüner Farbe (Amazonen- 
stein), von Milchquarz, F luorit, weißem Oligoklas. Die Form der Gänge ist 
unregelmäßig (manchmal nester- und linsenartig).

Die größten Lagerstätten dieses Typus befinden sich am Westabhang 
von Kedikuaiwa. Dieser Pegmatittypus kommt ausschließlich in der Rand
zone, gewöhnlich in unmittelbarer Nähe des kristallinen Schiefers vor, während 
Typus I  und I I  im  Granitkörper selbst liegen. N. Polutoff.

J. Kusnetzov: G e o lo g ic a l and p e tro g ra p h ic a l o u t lin e  o f th e  
m a g n e tite -q u a rz ite  de p o s its  on th e  W estern L i tz a  R iv e r  in  the  
K o la  P e n in su la . (Transactions of the Geol. and prosp. Service of USSR. 
233. Leningrad 1932. W ith  a map. 1—41. Russisch m it engl. Zusammen
fassung.)

Im  nördlichen Teil des Gebietes, am Ostufer des Golfes West-Litza treten 
in den Glimmergneisen rosa M ikroklin-Plagioklas-Biotitgranite auf. In  der
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ontaktzone sind Migraatite entwickelt. Granite und Gneise werden von 
l unöeren Diabasen und Diabasporphyriten durchsetzt.

Die Glimmer-Plagioklas-Gneise, die gewöhnlich Glimmerschiefer genannt 
werden, sind im  Becken des Flusses Litza weit verbreitet. Sie bilden einen 
ca. 8—9 jim  Breiten Streifen. Diesen Gneisen sind verschiedenartige Amphi- 
. _ konkordant eingelagert. Sie streichen in  Form einer schmalen Zone

’ ® 0>öO km) in  nordwestlicher Richtung.
Im südwestlichen Teil des Gebietes sind in  den Glimmerschiefern auf 

61Iler kleinen Fläche feinkörnige, graue Biotitgranite aufgeschlossen.
. Die Glimmerschiefer, Amphibolite, Migmatite und Granite werden an 

vielen Stellen von roten Granitpegmatiten durchsetzt. Letztere sind gewöhn- 
c grobkörnig und bestehen aus Quarz und M ikroklin oder M ikroklin-M ikro- 

Perthit. Selten werden Glimmer und schwarzer Turmalin beobachtet. Die 
binatite bilden meist Lagergänge. Sie werden ihrerseits von Diabasen

durchsetzt.
Südwestlich der Zone der Glimmerschiefer treten Granat-Biotitgneise 

zutage. E in charakteristisches Merkmal dieser Gneise bilden, abgesehen 
' 0n 'krem Habitus, Kalifeldspat und Granat.

Außer den Eruptivgesteinen kommen im  Gebiet lockere Sedimente 
quartären Alters vor.

Alle kristallinen Gesteine sind intensiv disloziert. Sie streichen im  all
gemeinen nordwestlich und fallen unter steilem Winkel ein.

G ra n ite , M ig m a t ite  u n d  P e g m a tite . Im  N des Gebietes, in der 
u e der Kontaktzone m it Gneisen sind die G ra n ite  m ittelkörnig und grau 

6 ' arbt- Struktur hypidiomorph-körnig. Sie bestehen aus Plagioklas, B io tit 
oud M ikroklin (und M ikroklin-M ikroperthit), weiter aus A pa tit und Magnetit 
a zess°nsche Mineralien), Sericit und Calcit (sekundär), 

g. Die Gneise sind dagegen feinkörnig m it deutlicher paralleler Textur, 
führen Quarz, einen sauren Plagioklas und B io tit. Als Beimengung 

unien A pa tit und Zirkon vor. In  einer schmalen Kontaktzone m it den 
mten sind diese Gneise migmatisiert. Die Migmatite führen: Plagioklas, 

t , 1 r °kliu, M ikroklin-M ikroperthit, Quarz, B io tit, Zirkon, Granat, Sillimanit, 
P it ,  Magnetit, Sericit und Eisenhydroxyde.

Ein ° '3en erwaknten rosa Pegmatite durchsetzen alle Gesteine des Gebietes. 
>ne besonders starke Entwicklung zeigen sie in  den Glimmer-Plagioklas- 
'eisen. Sie bestehen aus rosa Feldspat, grauem Quarz (wenig) und großen 

SC Warzen Turmalinkristallen (viel).
r i ' l  ^ ram ersch ie fe r. Diese sind nach ihrem mineralogischen Bestand 
a '®er aIs Glimmer-Plagioklas-Gneise zu bezeichnen. Sie sind deutlich 
»pse lichtet, gewöhnlich m ittel- bis feinkörnig. Plagioklas verschwindet 

maI vollständig und die Gneise gehen in Glimmerschiefer über. Das- 
e g ilt auch fü r B io tit, dessen Menge zuweilen so stark abnimmt, daß 

da rfZIeicaere Gesteine entstehen, die man als Glimmerquarzite bezeichnen 
Z]i' ' Manchmal erscheint Amphibol. Es bilden sich dann Übergangsgesteine 
bP \  .PDib°lifcen und Hornblendegneisen. Der mineralogische Bestand der 
könn ”  ,nen Glimmer-Plagioklas-Gneise ist sehr unbeständig. Im  allgemeinen 

H‘n <̂ e Mineralien dieser Gesteine folgendermaßen dargestellt werden::
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Hauptbestandteile: Quarz, Plagioklas, B io tit.
Charakteristische Beimengung: Granat, Hornblende, Sillimanit, Musco- 

v it, Apatit.
Unwichtige Beimengung: M ikroklin, Orthoklas, Magnetit, Zirkon, O rth it.
Neubildung: Pyrit, Galenit, Turmalin, Chlorit, Sericit, Epidot, Calcit, 

L im onit, Hydrohämatit, Leukoxen.

G ra n a t-G lim m e r-G ra n itg n e is e . Diese fein- bis mittelkörnigem Ge
steine sind nur stellenweise geschichtet. U. d. M. zeigen sie eine granoblastische 
gleichmäßig körnige Textur. In  allen Gesteinen ist Orthoklas und Granat 
vorhanden; weiter sind wichtig Quarz, Plagioklas und B io tit. Zirkon, A pa tit 
und selten S illim anit vertreten sekundäre Mineralien.

A m p h ib o li te  un d  v e rw a n d te  G esteine. Diese Gesteine sind 
deutlich geschichtet und genetisch eng m it den Glimmer-Plagioklas-Gneisen 
verbunden. Der mineralogische Bestand ist ziemlich verschiedenartig und 
wechselt rasch von Schicht zu Schicht und sogar innerhalb ein und derselben 
Schicht. Es entstehen auf diese Weise äußerst verschiedenartige Gesteine.

H o rn b le n d e g e s te in e . Dunkelgrüne, mittelkörnige Gesteine, die 
hauptsächlich aus in einer Richtung verlängerten Hornblendekörnern bestehen. 
Pyriteinsprengung. Die S truktur ist u. d. M. blastoporphyrisch. Der minera
logische Bestand ist verschiedenartig.

M a g n e titq u a rz ite .  Sie zeigen deutliche Schichtung m it vollkommen 
regelmäßigen Schichtungsflächen. Die Gesteine bestehen aus dunklen und 
hellen Streifen verschiedener Mächtigkeit. In  jedem Streifen sind alle das 
Gestein aufbauenden Mineralien vorhanden, jedoch überwiegt bald Quarz, 
bald Magnetit und bald ein Bisilikat. Diese drei Mineralien sind fü r die 
Quarzite kennzeichnend. Das B is ilika t ist gewöhnlich durch monoklinen 
Pyroxen aus der Diopsid-Reihe vertreten. In  einem Falle wurde neben Pyroxen 
als wichtiger Bestandteil A n th o p h y l l i t  beobachtet; in  einem anderen Falle 
wurden P a rg a s it und blaugrüne Hornblende festgestellt. Kennzeichnend 
sind fü r die Magnetitquarzite das gänzliche Fehlen von Feldspat und B io tit. 
Granat wurde nur einmal beobachtet. Calcit, Apatit, P yrit und Lim onit 
bilden eine geringe Beimischung. Magnetit erscheint häufig, aber nicht immer 
in Form von regelmäßigen Kristallen, die verstreut in den Quarzkörnern 
eingeschlossen sind. Quarz- und Bisilikatkörner besitzen eine unregelmäßige 
Form. Nach dem deutlichen Vorherrschen von Quarz sind die Gesteine 
als Quarzite zu bezeichnen. Die Hauptmasse der erzführenden Gesteine 
kann als Diopsid-Magnetit-Quarzit und der kleinere Teil als Hornblende- 
Magnetit-Quarzit bezeichnet werden.

Die Magnetitquarzite stellen ein Produkt einer tiefgreifenden Metamor
phose dar.

Der Streifen der Magnetitquarzite wurde auf 2 km Erstreckung hin 
verfolgt. Die beobachtete magnetische Anomalie erlaubt die Länge des 
.Streifens bis 4,5 km anzunehmen. Die Mächtigkeit der Quarzite schwankt 
im  allgemeinen stark (von 3,6—23,5 m). Dasselbe läßt sich auch über die 
Magnetitkonzentration sagen. E in Erz m ittlerer Qualität zeigt 33,7% Fe.

Für einen mehr zugänglichen Teil der Lagerstätte w ird der Erzvorrat 
bis zur Tiefe von 2 m auf 100 000 t  geschätzt.



Rußland. 3 9 5

Die Magnetitquarzite sind an die Amphibolite gebunden, die ihrerseits, 
Wle oben gesagt wurde, den Glimmer-Plagioklas-Gneisen eingelagert sind.

D r a l i t is ie r te  D iabase  un d  P o rp h y r ite .  Sie sind stark verändert 
™  führen basischen Andesin, sekundäre Hornblende, Calcit, Quarz, Epidot, 

bnetit, Zoisit, P y rit usw. Sie scheinen die jüngsten Gesteine des Gebietes 
ZU sein- N. Polutoff.

Beljankin und V . Vlodavec: D e r  a lk a lis c h e  G este inskom - 
des K aps T u r j i .  (Travaux du Mus. Geol. pres l ’Ac. d. Sc. d. l ’URSS. 

' Leningrad 1932. 46—73. M it 3 Taf. u. 5 Textfig. Russisch m it deutscher
Zusammenfassung.)

Das Kap T u rji bildet einen z. T. sandigen, z. T. steinigen Vorsprung 
arn Kordufer der Kandalak-Guba des Weißen Meeres.

Am Aufbau des Kap T u rji beteiligen sich folgende Gesteine:
a) Granite und Gneise,
b) Sandsteine und Quarzite und
c) Basische Eruptivgesteine.

Alle diese Gesteine wurden schon mehrfach von russischen und finnischen 
‘-'lehrten beschrieben.

In vorliegender Arbeit geben beide Verf. zuerst einen kritischen Über- 
. k über die betreffende L ite ratur und behandeln dann ausschließlich 
*e krischen Gesteine der Halbinsel T urij. Einzelne Gesteine werden näher 

c arakterisiert und ihre Klassifikation nach dem A lter mitgeteilt.

. Die basischen Gesteine durchsetzen die Granite und Quarzitsandsteine 
ln Dorm von zahlreichen Gängen. Diese Gänge kreuzen sich oft unter
einander und bestehen nicht nur aus Eruptivgesteinen, sondern auch aus 
Kalksteinen.

Die Untersuchungen an diesen Gangkreuzungen lassen im  ganzen nicht 
^eniger als drei Eruptionsperioden feststellen. Jede Periode zeichnet sich 
' Urcb besondere Gesteinsgruppen aus:

I. Periode.

1- Alkalibasalte (Monchiquite); z. T. Melilithbasalte (Alnöite)
2. Kalzinierte Eruptivbreccien m it Olivineinsprenglingen 
3- Kalksteine (marmorartige Calcitite). 1 2 3

I I .  Periode.
1- Ijo lithe
2- Turjaite
3- Turjite
4. Melanokrate Ägirin-Syenite
ü. Verschiedenartige Calcitite. Kalksteine m it Quarz, Feldspat und 

F luorit und rein marmorartige Kalksteine.

, , intensivsten Kontaktveränderungen von Sandsteinen des Kap T urij 
0,1 im Zusammenhang m it der I I .  Eruptionsperiode.
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I I I .  Periode.
1. Alkalibasalte (Monchiquite)
2. Melilithbasalte (Alnöite)
3. Augitite
4. Nephelinite
5. Marmorartige Kalksteine.

Dieses Schema zeigt, daß sich nicht nur die Eruptionsphasen, sondern 
auch ihre Eruptionsprodukte bis zu gewissem Grade wiederholten.

In  der ersten und dritten Periode ergossen sich die Alkalibasalte, die 
den Monchiquiten nahe stehen. Diese Gesteine fehlen der dritten Periode, 
wo an ihrer Stelle Ijo litho  und Turjite  (Turjaite) auftreten. Die Turjite  sind 
aber m it den Monchiquiten verwandt, von denen sie sich in vielen Fällen 
nicht mineralogisch und chemisch, sondern strukture ll unterscheiden. Ander
seits besitzen die Ijo lithe  der zweiten Periode ih r chemisches und z. T. minera
logisches Analogon in den Nepheliniten (m it 14—15 % Alkalien) der dritten 
Periode.

Das oben Gesagte gestattet anzunehmen, daß alle Alkaligesteine der 
Turji-Halbinsel aus ein und demselben Magmaherd stammen, obwohl sie 
in verschiedenen Zeitphasen gefördert wurden. Die Verhältnisse werden 
dadurch etwas kompliziert, daß sich zu diesen rein magmatischen Gesteinen 
die pneumatolytischen und hydrothermalen Produkte bis zu reinen Car- 
bonatiten in großen Mengen gesellen. Ihre wichtigsten Bestandteile F, C02 
und H 20 stammen aller Wahrscheinlichkeit nach aus demselben Magmaherd, 
wie die silikatischen Eruptivgesteine des Kap Turji.

Der große Reichtum des Magmas an leichtflüchtigen Komponenten 
zwingt zur Annahme, daß ein solches Magma keinen selbständigen Herd 
zu bilden imstande war. Man darf dieses Magma eher als eine spezielle und 
periodische Ausscheidung aus einem größeren Magmaherd auffassen. Die 
Verf. glauben, daß es sich hier um denselben Magmaherd handelt, welcher 
das Material fü r die Entstehung der Chibina-Nephelin-Syenitmassive lieferte.

Zum bchluß wird auf einige Erscheinungen des Metamorphismus der 
untersuchten Gesteine eingegangen.

Die ausführliche Beschreibung aller Gesteine des Kap T u rji m it einer 
petrographischen Karte befindet sich in Vorbereitung. N. Polutoff.

B. K up letzkij: G e o l o g i s c h e  B e o b a c h t u n g e n  i n  N o r d -  
k  a r  e 1 i  e n. (Travaux du Mus. Géol. près TAc. d. Sc. d. l ’URSS. 2. Lenin
grad 1932. 73—97. M it 2 Taf. u. 3 Textfig. Russisch m it deutsch. Zu
sammenfassung.)

Auf der Suche nach Pegmatit- und Glimmerlagerstätten machte Verf. 
einige Exkursionen in  der Umgebung des Dorfes Kandalakscha am Weißen 
Meer und besuchte das Gebiet des Wad-Sees und der Kyma-Tundra. Da 
die Wahl der Marschrouten von den praktischen Aufgaben bestimmt war, 
konnte Verf. nur unvollständige Angaben über die Petrographie der von 
ihm  bereisten Gegend sammeln, die er auf einer Karte m it der Benutzung 
des vorhandenen Literaturmaterials wiedergibt.
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as untersuchte Gebiet ist hauptsächlich aus B io tit und z. T. Hornblende- 
,, ®en aufgebaut. (H ier und da werden in den Gneisen die Intrusionen von 
vor r°1(̂ en und Drusiten beobachtet.) Letztere kommen auf den Inseln 
A lk ' ^ edwesch ij, Woronij, Lodeiny, Gorely, Irin in , Lambin Teljatschij usw. 
usw 1PorPhyrite wurden auf den Inseln A lenij, Elovy, beim Dorf Fedossejewka 

S" '  *3e°bachtet. Die Höhen der Kurtjaschny-Tundra bestehen aus Feld- 
1 amphiboliten, Granatamphiboliten, metamorphisiertem Gabbro m it 
agiapütgängen und Hornblendeschiefern. Die Ufer des Sees Babinsk- 

uiandra werden aus Biotitgneisen, Amphibol-Biotit-Schiefern, Amphibo- 
1 en> Eklogiten und Granatschiefern aufgebaut.

f  Wes^ichen Teile der Tundren: Gramjacha, Sedlowataja und Kyma
ren Zweiglimmer-, Muscovit-, Granat- und Cyanitgneise, die nach W 

ls zur finnischen Grenze reichen.
I , ^ e Eyma-Tundra stellt ein reiches Glimmergebiet dar, welches walir- 

uillch m it der Zeit eine wirtschaftliche Bedeutung erlangen wird.
Eie Höhen der Kyma-Tundra befinden sich 65 km  nordwestlich von 

ndalakscha, am Südufer des gleichnamigen Sees. Bei den Kyma-Höhen 
¡'scheidet man zwei Hauptmassive, ein südliches und ein nördliches. 

. südöstlichen Abhang des nördlichen Massivs liegen in  den steil ein-
un ] n<len E'trnblende-Granitgncisen einige Pegmatitgänge, die nur Quarz
II Eeldspat führen. Am  nordöstlichen Abhang kommen einige glimmer- 

la tige Pegmatitgänge vor.
^ Ihre Mächtigkeit wechselt zwischen 1 und 1,5 m. Der zentrale Teil 

f r  Gänge besteht gewöhnlich aus Quarz. Muscovit w ird meist an den Sal- 
audern angereichert. Die Glimmerblättchen sind etwa 4x3 cm, 10 x 12 cm 

Und 12x 20 cm groß.

m er.^USC° V^  besitzt im  allgemeinen gute Eigenschaften eines reinen Glim- 
ers- Im  übrigen zeigt die Kyma-Lagerstätte m it anderen bekannten Glim- 
! r > orkommen Kareliens große Ähnlichkeit, 

ie Analyse des Museovites is t wie fo lg t:

S i02 ............................. . . . . 44,75%
T i0 2 ........................ . . . .  0,19
a i20 3 ......................... . . . .  33,29
Fe20 3 ........................ . . . .  2,63
F e O ............................. . . . .  1,05
M n O ........................ . . . .  0,10
MgO ......................... . . . .  0,74
C aO ............................. . . . .  0,28
K 20 ............................. . . . .  9,98
Na20 ......................... . . . .  0,72
H aÖ ............................. . . . .  1,48
F ................................. . . . .  0,25
Glühverlust . . . . . . . .  5,28

100,74 %

sächhci ma" ^ Ö*len S*nd aus sl arb dislozierten Gneisen aufgebaut, die haupt- 
rueridional streichen. Der mineralogische Bestand der Gneise ist
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veränderlich. Diese Tatsache und einige strukturelle Eigentümlichkeiten 
lassen vermuten, daß ein Teil dieser Gneise wahrscheinlich eçhte Migmatite 
darstellt. N. Polutoff.

B. Belikov: O l i g o k l a s  v o n  d e r  H a l b i n s e l  B o l s c h s i  
M e d w e d o k .  (Travaux du Mus. Géol. près TAc. d. Sc. d. l ’URSS. 2. Lenin
grad 1932. 97—103. Russisch m it deutsch. Zusammenfassung.)

Der untersuchte Oligoklas der Halbinsel Bolschsi Medwedok zeichnet 
sich durch seine Frische, Farblosigkeit und Durchsichtigkeit aus.

E r wurde einem Pegmatitgang entnommen, der Granitgneise durchsetzt.
Die chemische Zusammensetzung des Oligoklases erweist sich als anomal:

I  I I
S i02 ............................ . . . . 60,11 60,10
T i0 2 ............................
A120 3 ........................ . . . . 24,64 24,52
Fe20 3 |
FeO j ....................

. . . . n icht nachgewiesen

M gO .........................
C aO ............................ . . . . 5,96 5,84
MnO ....................
Na20 .................... . . . . 7.91 7,91
K aO ........................ . . . . 1,15 1,01
Glühverlust . . . . . . . 0,54 —

100,31 99,92

Diese Analyse is t insofern anomal, als sie einen Mangel an Kieselsäure 
oder Überschuß an Na20, K aO und CaO gegenüber der Norm aufweist.

Auch die Brechungsindexe, die m it Hilfe der Immersionsmethode be
stimmt wurden, erwiesen sich als anomal gegenüber den Angaben der R osen- 
BUSCH’schen Tabellen.

Die optische Anomalie w ird scheinbar von der chemischen bedingt.
N. Polutoff.

D. Beljankin: Z u r  P e t r o g r a p h i e  d e r  P o m o r i s c h e n  
K ü s t e  d e s  W e i ß e n  Mee r es .  (Travaux de l ’ Inst. petrographique 
pres TAc. d. Sc. d. l ’URSS. 2. Leningrad 1932. 103—113. M it 2 Taf. u. 1 Textfig. 
Russisch m it deutsch. Zusammenfassung.)

Verf. beschreibt Gneise, Granite und Amphibolite der Pomorischen 
Küste.

Die Gneise bauen das Meeresufer von der Stadt Onega im  0  bis zum 
Sumsky Possad im  W auf. An einigen Stellen sind ihnen die Lagen und 
Linsen von Amphiboliten eingelagert.

Die Gneise der Pomorischen Küste sind intensiv disloziert; sie streichen 
vorwiegend nordöstlich und fallen unter mäßigen Winkeln nach NW  ein. 
Es gibt jedoch viele Ausnahmen von dieser Regel.

Man beobachtet hier hauptsächlich graue und selten rote M ikroklin- 
Gneise. Die grauen Gneise sind gewöhnlich m itte l- oder feinkörnig. Sie führen
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miß1 6nen Fällen Granatkristalle. Als Zwischenbildung erscheinen gestreifte 
m f le c k te  Gneisvarietäten. Die roten Streifen stellen A p lit- und Peg- 
g g lb '^ ^G o n e n  in die grauen Gneise dar. Die roten Flecken sind z. T. 
stückän<̂ e Linsen> l - T. die durch die Dislokation entstandenen Bruch- 
„ r C„ e c'or roten Streifen. Manchmal besteht ein solcher Fleck nur aus einem 
p en ^iikroklinkrista ll. Durch eine völlige Vermischung der beiden Kom-
d p en’ d. h. der injizierenden Masse und des injizierten Körpers, entsteht

s ndglied — der rote Gneis (Granitgneis).
leselben Pegmatitinjektionen bilden in den Gneisen manchmal Lager- 

b« von 1 bis 2 m Mächtigkeit. Stellenweise kommen auch reine Quarz- 
§ange vor.

c .^ * e "rauen Gneise sind im  wesentlichen Biotitplagioklas-Gneise; Mus- 
o j 1' «  M ikroklin fehlen ihnen fast vollständig. Plagioklas gehört der 

Seite* âS' ^ e*he an’ ^ aS Hessin ' st scpr  reich an Quarz. Apatit, Epidot, 
St T  Granat, T itan it u. m. a. sind accessorische Gemengteile. Die

tUr der Gneise is t typisch granoblastisch.

Die Struktur der den Gneisen eingelagerten Amphiboliten is t panallo- 
‘omorphkörnig. Sie enthalten Oligoklas-Andesit, B io tit, Calcit, Magnetit, 

Epidot usw.

and ^Û er (' en beschriebenen Gneisen kennt man an der Pomorischen Küste 
lc : Granitintrusionen. Die Granite bauen eine Reihe kuppelförmiger Hügel 

sich S°^' ” ®arenböpfe“ ) in  der Nähe von Sumsky Possad auf. Es handelt 
Gest^ '61 Um I0Sa oder rote’ mb,teI- und feinkörnige, häufig porphyrartige 
dies °lne Habitus, mineralogischem Bestand und S truktur stehen

ese Granite den oben beschriebenen roten Granitgneisen nahe.

Po s**döstlichen Teil der „Bärenköpfe“  werden die Granite von einem 
hat** ■ ̂ ra rt*£en Gabbrodiabas durchsetzt. Der Gang steht fast vertikal und 
wie,! Ule ^ acbHgkeit von 10 m. Da der Gabbrodiabas gegen die Verwitterung 

schat r -tan<iSfalli§er is t als der G ranit’ so w ird der genannte Gang besonders 
a Segen Nebengestein abgegrenzt.

inte ^ er Granit als auch der Gabbrodiabas weisen in der Kontaktzone
diab^ 8111̂ 6 gegenseitige Kontaktwirkungen auf. Die S truktur des Gabbro- 
seltei?p *St porph>'riscl1- Hie Einsprenglinge bildet hauptsächlich Plagioklas, 
erh t yroxen- Hie chemische Zusammensetzung dieses Gesteins zeigt einen 

en Gehalt an S i02 (Quarz), CaO (Skapolith) und K a li (B io tit).

Inte ^  peH°Sraphischer Beziehung is t der Gabbrodiabasgang von großem 
ereSSe' N. Polutoff.

° f  ' nrkhiievich: G e o lo g ic a l E x p lo ra t io n s  in  th e  D is t r ic ts  
Geo] * S e rg in sko ‘ U fa le is k i W orks  in  th e  U ra l. (Transactions of 
Ru«; n P!’°sp- Service of USSR. 162. Leningrad 1932. 1—39. W ith  1 plate. 

b sc m it engl. Zusammenfassung.)

fast vorliegender Arbeit beschriebenen Gesteine bilden eine Reihe
f0]p.„.?r sHdlich verlaufender Streifen., Letztere sind (von 0  nach W) aus. 

° de“  Gesteinen aufgebaut:
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a) kristallinen Quarz-Chlorit- und Quarz-Epidot-Sericitschiefern
b) veränderten Glimmerquarziten, Quarzglimmerschiefern und Kon

glomeraten
c) weichen Chlorit- und Sericitscliiefern
d) Tonschiefern, Kieselschiefern und Hornsteinen
e) Quarzsandsteinen m it Konglomerateinlagerungen.

Der Umwandlungsgrad der genannten Gesteine nim m t von 0  nach W ab.

Im  0  des Gebietes sind in den Chloritschiefern kleine Diabasaufschlüsse 
zu beobachten. Dagegen kommen im  W, in der Kontaktzone von Hornsteinen 
und Quarzsandsteinen, häufig Diabase, Pyroxenite und Serpentine vor.

Die ausführliche Beschreibung der erwähnten Gesteine nim m t den 
größeren Teil der Arbeit ein. N. Polutoff.

N. Amelandov: In d u s t r ia l  E v a lu a t io n  o f t h e  Y is h n e g o rs k  
F e ld s p a r D e p o s it. (Bull, of the United Geol. Prosp. Service of USSR. 
50. Nr. 43. Leningrad 1931. 686—704. Russisch m it englischer Zusammen
fassung.)

Die Wischnegorsk-Feldspatlagerstätte, gegenwärtig die größte im  Ural, 
befindet sich im  Kaslinsk-Gebiet (Swerdlowsk-Kreis). Sie stellt zwei große 
Linsen von Nephelin-Pegmatit dar, die an die Miaskit-Zone des Wischnewy- 
Gebirges gebunden sind. Die Linsen liegen parallel und sind in ONO-Richtung 
ausgedehnt. Ihre Größe veranschaulichen folgende Zahlen:

I.  Obere Linse 
Länge 75 m 
m ittlere Breite 12,4 m 
maximale Breite 16 m 
Gesamtfläche 927,9 m2.

I I .  Untere Linse 
Länge 83 m 
m ittlere Breite 13,7 m 
maximale Breite 26,0 m 
Gesamtfläche 1153,2 m2.

In  beiden Linsen is t der Feldspat fast ausschließlich durch Orthoklas 
vertreten, der stark von A lb it durchwachsen ist.

Die untere Linse is t in  industrieller Beziehung vie l wichtiger, da sie 
sehr große Feldspat- und Nephelineinsprenglinge enthält und gewöhnlich 
von farbigen Mineralien frei ist. Beide Linsen zeigen zonaren Bau:

1. Eine Zone von feinkörnigem Pegmatit | peripherische Teile der
2. „  „  „  m ittelkörnigem „  ) Linsen
3. ,, „  ,, grobkörnigem (Zentralteil der Linsen) Pegmatit.

A uf Grund der vom Verf. sorgfältig gesammelten Angaben bestimmt 
er die Mineralvorräte beider Linsen folgendermaßen:
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Die untere Linse
P . Kategorie A  Kategorie B Kategorie C

ß iu s p a t.....................................l  558 t  4 987 t  7 790 t
e p h e lln ..................................... 400 „  1278 „  2 000 „

p  Die obere Linse
J  d,S p a t ..................................... 962 t  1511 t  1924 t

p h e l ln ..................................... 56 „  85 „  112 „
 ̂ N. Polutoff.
cnnga rte n , V .: Les tufs volcaniques des environs de Naltschik dans le 

Caucase du Nord. (Bull. Geol. a. Prosp. Service. USSR. 49.1930. 213—232. 
1 Karte. Russ. m it franz. Zusammenf.) — Ref. dies. Jb. 1933. I I I .

98/9.

401

Deutsches Reich.
^ 0cb’ Leo: Zur Charakteristik der tertiären Eruptivgesteinsvorkommen 

4er Hocheifel. (Alte und neue Problemstellungen. Begehungsbericht.) 
(CBl. Min. 1933. A. 59—73.)

J ll"m e rm a n n , E .: Basaltische Tuffausbrüche in  der jüngeren Lößzone 
am Südrand des Neuwieder Beckens bei Ochtendung (Bl. Bassenheim). 
(Jb. Preuß. geol. Landesanst. Berlin 1930. 51. 602 ff.) •— Ref. dies. Jb. 

Ch 1933. I I I .  15.
U(ioba , K a rl und K u rt O benauer: Über die metamorphen Gesteine 

hei W interburg im  Hunsrück. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 63. A. 1931. 59—82. 
j j  M it 2 Taf., 1 Karte u. 1 Textabb.)

° ! t r ’ R ' : Das Basaltgebiet des nördlichen Odenwaldes. (CB1. Min. 1932. A. 
S 1 ^ Textfig.)

1I\Öt*er’ Rritz : Spektrographische Untersuchungen an Gesteinen und 
Mineralien des Katzenbuckels im  Odenwald. (E in Beitrag zur Geochemie.) 
(Dies. Jb. Beil.-Bd. 63. A. 1931. 215—266. M it 4 Taf., 1 Schema, 3 Text-

N . abb-’ sowie 32 Tab. im  Text u. auf 24 Tabellenbeilagen.)
e and, Hans: Beiträge zur Mineralogie und Petrographie des Katzen

buckels i. O. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 63. A. 1931. 83—140. M it 25 Textabb. 
w  und mehreren Tab.)

a&er, R.: Über gangförmiges Auftreten von vulkanischem Material im  
rach—Kirchheimer Vulkangebiet. (Jahresh. Ver. f. vaterländische 

Naturkunde in Württemberg. 87. Stuttgart 1931. 79—93. M it 3 Fig.) — 
H  Ref- dies. Jb. 1932. I I I .  512.

‘ - cm ann, Friedrich: Über Feldspatflecken in  Dioriten des Bayerischen 
aldes und ihre Bedeutung fü r die Genesis dieser Gesteine. (Dies. Jb. 

Be 1,eil'~Bd- 63’ A - 1931. 173—214. M it 4 Taf. u. 4 Textabb.)
e r".*/ ^  Uber pechsteinverdächtige Porphyre Sachsens. (Sitz.-Ber. u. 

S c h A) h - Naturw. Ges. Isis Dresden. Jg. 1931. 35—43. Dresden 1931.)
6" m ann, H .: Über die Altersstellung sächsischer Gneisgranite und

^ l ^ n e i s e .  (Ebenda. 118—136. M it 14 Abb.)
' “ z, Hans: Das geologische P rofil entlang der Rohrleitung oberhalb 

^«■derwartha bei Dresden. (Ebenda. 81—99. M it 1 Karte.)
Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 26
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P ie tzsch , K u rt: Das angebliche Vorkommen von gediegen Eisen im  Basalt
des Ascherhübels bei Tharandt in  Sachsen. (CB1. Min. 1932. A. 151—153.) 

B erger, F ritz : Die Altersstellung des Basaltes vom Grauen Stein bei Land
eck (Grafschaft Glatz). (CB1, Min. 1932. B. 545—553.)

K. H . Scheumann: Ü b er d ie  p e tro g e n e tis c h e  A b le itu n g  des 
ro te n  E rzge b irgsgn e ises . (Min. u. petrogr. M itt. 42. 1932. 413—454. 
M it 18 Textfig.)

Vorliegende Arbeit bringt neue und z. T. grundlegende Anschauungen 
über den Aufbau des sächsischen Kristallins, welche an frühere Arbeiten 
des Verf.’s (dies. Jb. 1926. I I .  A. 231 und I I .  B. 13) anschließen.

Das räumliche Erfahrungsgebiet der prävarisldschen Abfolge is t durch 
neue Aufnahmearbeiten von F. D e u b e l  und H. R. v. Gaertner  in  Thüringen 
erweitert und die Parallelisierung m it der böhmischen Abfolge verbessert 
worden. Für die Untersuchungen selbst spielen hierbei die prävariskischen 
Konglomerathorizonte eine bedeutende Rolle, die, gut aufgeschlossen, zweifel
los nur prävariskisehes Material enthalten. Der tiefere Konglomerathorizont 
ist im  Lederschiefer des Ordovicium, der höhere im  Bereiche Oberdevon—Culm 
vertreten. Die Komponenten dieser Horizonte ergeben das Vorhandensein 
einer in sich zusammengehörigen magmatischen Gruppe, die von Tiefen
gesteinen bis zu glasigen (d. h. ehemals glasigen) Effusivprodukten reicht 
und ihren Schwerpunkt hat in feinkörnig-granitischen bis granitporphyrischen 
Typen. Hierbei bestätigen sich frühere Befunde des Verf.’s, nach denen ein 
Teil der Konglomeratkomponenten substantiell m it älteren magmatischen 
Einlagerungen des thüringisch-vogtländischen Gebiets übereinstimmt, daß 
also diese Magmatitkörper älter als variskisch sind. Charakteristisch is t hier
bei das Fehlen schon damals gneisiger Formen unter den Bruchstücken.

Der Nachweis prävariskischer (ehemals granitischer bis porphyrischer) 
Magmeneinwanderung in die Schieferschalen des im  engeren Sinne sächs i
schen Kristallins w ird aus geologischen Gründen anders durchgeführt als in 
Thüringen. Die Geröllhorizonte sind leicht vergneist, z. T. metamorph auf
gearbeitet.

Die erst e Untergruppe der sächsischen prävariskischen magmatischen 
Gesteine sind Sericit-Albit- und Sericit-Chlorit-Albit-Gneise von porphyroidi- 
scher, also vulkanischer Herkunft.

Der zweiten Untergruppe gehören die prävariskischen Granitabkömmlinge 
an, m it der gleich charakteristischen Lageeigentümlichkeit wie die Porphyroide, 
und in der Erhaltung als Sericit-Chlorit-Albit-Gneise.

Zur Erklärung und Deutung dieser alten Intrusionen wird eine Grund
gliederung der Magmenfolge im  Verhältnis zum tektonischen Hauptakte 
der variskischen Bildungsperiode Sachsens gegeben, die man mehr und mehr 
auch in anderen Regionen annimmt. Es werden unterschieden: a) Die mag
matische Vorphase, b) Die syntektonische Phase der Magmenbewegung, 
c) Die nach- oder spättektonische Phase.

Hierauf geht Verf. auf das Gneisproblem des Erzgebirges ein. Unter
schieden werden ein grauer und ein roter Gneis. Was nun die Hauptanteile 
der roten Gneise anbelangt, so resultiert aus vorliegender Untersuchung, daß
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ler  ein älterer, bei der variskischen Metamorphose passiv verformter Granit 
kenii ’ t*6r a^ 6 cbaralrteristischen Merkmale eines veritablen Granits er- 

- * ß t .  Zur Deutung dieser Tatsache folgen Angaben über die tektonische 
heit j tun^ öes r °ten Gneises, vor allem aber Darlegungen über „D ie  Fremd- 
an , er roten Gneiskontakte“ . W ichtig is t hierbei die Feststellung, daß man 
einen6*1 ^ '^ a k te n  der roten Granite Hornfelsgesteine erkennen kann, die 
q  6n ^eutlich sichtbaren Übergang in  Richtung von Kontaktfels nach der 
V „.S °rm unt* oieht umgekehrt erkennen lassen. Man kann hierm it die 
st “ g von aiten echten Kontaktserien und deren Außenzonen fest-

Echte alte Berührungen von Magmatit und Hornfels sind erhalten, 
p  „  Uln Schluß werden die Magmatite des alten Komplexes (Porphyrtypen, 

atrte, Aplite u. a.) beschrieben, ebenso die Hüllgesteine des alten Granits. 
Abh 11 einem eigenen Abschnitt w ird das Belegmaterial zur vorliegenden 

udlung den Fundorten nach wiedergegeben, 

über UrĈ  C**e Resultate dieser Untersuchung wird die bisherige Ansicht 
le Zeitfolge der variskischen Intrusionen im  Erzgebirge unsicher.

Chudoba.
Holland.,

la  nA lfred  SchoeP: S ur la  c o n s t itu t io n  m in é ra lo g iq u e  e t sur 
n a tu re  de la  roche  d ite  à o u ra l ite  de L ib ra m o n t.  (Bull. Soc. 

ege Géol. 41. 1931. 184—187.)

T e x / ,Cr am Wege von Saint-Pièrre nach Bonance hat porphyrische
kri rT -  ^ an er^ enr|t  Kristalle von Plagioklas oder Orthosit in  der mikro- 
ori a. lnen Gnindmasse. Verf. beschreibt ferner G ra m m a tit  in  parallel 
in  *8 lerten Easerkristallen m it der mittleren Brechung 1,62, P la g io k la s  
üliorna^ 'ame" en m it n =  der dem Oligoklas nahesteht, Z o is i t  in
körn'i*1̂ 611 ^ rls*:a^ ell> Granat, Quarzkörner und ein schwarzes Mineral, 
};„• *b 0<'er Pulverig, das Fe- und Ti-Reaktion g ibt und als I lm e n it  identi- 

Zlert wurde.

t rj0l *Jl* Grundmasse besteht besonders aus Zoisit, wenig Quarz von autallo- 
Y0n er Textur. Das ganze Gestein is t von Ilm en it punktie rt und nicht 
Sph ra^ ^ ’ wie behauptet wurde. Als accessorisches Mineral t r i t t  auch 

und wenig häufig ein grüner A m p h ib o l auf. 
und h°1Ŝ  ^ ö e t  a ŝ0 zum größten Teil die Grundmasse. E r is t sekundär 

vollständig die primären Bestandteile ersetzt, 
the rrr/i ®aussur*tisation w ird als Autometamorphose während des hydro- 

3 on Stadiums des magmatischen Prozesses gekennzeichnet.
M. Henglein.

Britische Inseln.
E ’ W ou ra n ti O r b i c u l a r  R o c k s  i n  t h e  C h a n n e l  I s -  

^  s- (Geol. Mag. 69. 1932. 77—83. M it 2 Taf.)

Von j ntersuchungen von S. R. N ockolds und anderen an Kugelgesteinen 
Qrt  und o6 r  11 e werden durch persönliche Beobachtungen des Verf.’s an 
örtlichen v  6 Crgänzt- E r beschreibt im  übrigen unter Angabe der näheren 

erhältnisse bisher z. T. nicht bekannt gewordene Vorkommen

II.  26 *
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von Kugelgesteinen. Das auch schon von B o n n e y  als P ik rit bezeichnete 
Gestein konnte wiederum als solches bestimmt werden. Der Mineralgehalt 
is t: O livin, Augit, pleochroitischer Pyroxen (event. Hypersthen), Hornblende, 
B io tit, Plagioklas und Eisenoxyde.

E in irrtümlicherweise D io rit genanntes Gestein wurde schon von Groves 
als Gabbro erkannt, der Hornblende, B io tit, zersetzten basischen Plagioklas 
und in  schwammartigen Hohlräumen Quarz enthält. Das vom Verf. in 
nächster Nachbarschaft aufgefundene dunkelglänzende Gestein hat m it den 
eben beschriebenen Gesteinen eine gewisse Ähnlichkeit. Mineralgehalt: 
Körnige granitische Textur, Augit, Hypersthen, Hornblende, B io tit, Plagioklas 
und Quarz. Die einzelnen Mineralien werden genauer beschrieben; der Feld
spat is t ein Andesin (Ab62An48). Der Quarz scheint in trusiv zu sein, er fü llt  
wieder kleine Löcher im  Gestein aus.

Über den Kugelgabbro w ird berichtet, daß die einzelnen Kugeln in 
ihrem Durchmesser zwischen einigen Zentimetern bis 30 cm schwanken. 
Die meisten von ihnen sind konzentrisch, fast kreisförmig gebändert, wobei 
immer eine feldspatreiche m it einer dunklen Mineralzone abwechselt.

In  einigen Fällen sind dem Kugelsegmente nach außen hin Zonen an
gewachsen — in  anderen Fällen sind annähernd eckige Gabbrofragmente 
m it gerader Bänderung umgeben von kurvenähnlichen Zonen. Das be
schriebene Material liegt an seiner Fundstelle in der Flutzone und ist durch 
die E inwirkung des Wassers fü r petrographische Zwecke nicht sehr geeignet. 
Die primären Mineralien in  diesem Gestein sind: Augit, Hornblende, B io tit 
und Plagioklas, der stark sericitisiert ist. Eine photographische Wiedergabe 
läßt sehr schön den Zonenbau erkennen, dessen jede einzelne Zone ihrem 
Mineralgchalt und ihrer Textur nach genau beschrieben wird.

Auf der Insel G u e r n s e y  wurde im  nordwestlichen Teil in  einem 
Gabbro, der von einer Granitintrusion benachbart ist, eine Kugel von un
gefähr 45 cm Durchmesser gefunden. Dies Gestein ist ein wenig saurer als 
das oben beschriebene, is t aber doch zweifellos gleichen Ursprungs.

A uf den andern Kanalinseln wurden ähnliche Kugelerscheinungen in 
den auch hier vorkommenden Granit-Gabbrogemischen nicht gefunden. 
Der Grund dafür liegt nach W elles  und W ouldridg e  z. B. in J e r s e y  
an der tektonischen Durchbewegung während der Mischung der Gesteine.

O. Zedlitz.

S. R. Nockolds: T h e  C o n t a m i n a t e d  G r a n i t e  o f  B i b e t t e  
H  e a d , A l d e r n e y .  (Geol. Mag. 69. 1932. 433—452. M it 8 Textfig.)

Der B ibette Head-Granit t r i t t  entlang dem westlichen Teil der Nord- 
küstevon Alderney zutage. E in großer Teil des Gesteins ist stark umgewandelt 
und ro t gefärbt. Der Granit ist in  eine Serie von Dioriten von schwankender 
Ausbildung eingedrungen, wobei sich ein scharf ausgeprägter Kontakt bildete. 
Eisenhaltige Lösungen, die in  Spalten aufgestiegen sind, haben den größten 
Teil des Granites zersetzt und sind wohl auch fü r die Epidotbildung verant
wortlich zu machen. Der auffallende Gehalt an Einschlüssen eines dunklen 
basischen Gesteines wurde schon von H il l , B o n n e y  und P ly m e n  erwähnt. 
Die Gegenwart einer so großen Zahl von basischen Einschlüssen läßt erwarten,



Britische Inseln. 40 5

durch ^  G lanit dadurcl1 gewissen Veränderungen unterworfen wurde, was 
I n r{C. cie Petrographischen Untersuchungen auch bestätigt werden konnte. 

Korn*80 • Und ” icht gcfärbtcn Handstücken zeigt der Granit mittelgroßes 
gut scbwankendem Gehalt an Glimmer und Hornblende, die häufig 
rötlici 10morpl1 ausgebüdet sind, ferner Plagioklas von grünlicher Farbe, 
jedem'™ ^ a life ld s p a t und wechselnden Gehalt an farblosem Quarz. In  
„ ef™ ' ‘̂ iuck werden ein oder mehrere der dunklen basischen Einschlüsse 
Quar en" Mikrosk°Pisch besiebl dieser Granit vor allem aus Plagioklas, 
Chlt)12 M ikr°Perthit, Hornblende, B io tit m it T itan it, Magnetit, A pa tit, Zirkon, 
j °n t ’ Sericit, Zoisit und accessorisch Epidot. Von Ort zu Ort is t die minera- 
fo] ™e Zusammensetzung starken Schwankungen unterworfen, die aus 
daß™*1** Zusammenstellung hervorgehen. Gleichzeitig ersieht man daraus, 

Vor aHem die Werte fü r B io tit und Hornblende stark veränderlich sind.,

Plagioklas . . 
Quarz . . . 
Mikroperthit 
B iotit . . . 
Hornblende .

I. \ I I . I I I . IV .
50,4 53,2 54,5 36,1
14,6 19,0 18,3 17,1
28,6 15,7 14,8 26,4
5,6 7,3 10,8 9,0
0,8 4,8 1,6 11,4

te il '3 **6 Physikalischen und optischen Eigenschaften der am Aufbau be
bten Mineralien werden ausführlich beschrieben und durch zwei Schliff

bilder erläutert.
dunkl °n besonderer Bedeutung fü r die Erklärung, auf welche Weise die 
tun en Biusclüüsse im  Granit aufgenommen worden sind, sind Beobach- 
Die St S truktur und M ikrotextur der gcsteinsbildenden Mineralien, 
und ,rU litur des Gesteines is t monzonitisch. Es besteht eine auffallende 
aus SC, einbar begründete Neigung bei den Plagioklasen zur Aggregatbildung 
und Zj j ei ° der dre* Individuen. Ebenso wird diese Beobachtung bei B io tit 
und l j . nrnblende gemacht, die sich m it Magnetit, kleineren Apatitnadeln 
Min0r 'n 'j6*1™ m it T itan it zusammentun. Die Neigung zur Bildung solcher 
D ertv l dbmpchen w ird auch zwischen Plagioklas und A pa tit oder Mikro- 

^  und Quarz usw. beobachtet.

Stadien ^ ddl?ng V(m EP>d° t  in Granit und in den Einschlüssen is t in  zwei 
unveib" J ° r S1Ch geganSen. In  einem Falle blieben Quarz und M ikroperth it 
g le ite t"'-'W t’ der Plagioklas wurde sericitisiert und diese Sericite sind be- 
länder Y°n körnigem Epidot oder Zoisit. Die Einschlüsse sind dieser Ver- 
der SÖjker unterworfen gewesen als der Granit. M it der andern A rt 

Verbunden^Sati0n War e™ gleickzeitiges Zerquetschen aller Bestandteile

(GestO* ° E i n s c h l ü s s e  u n d  d e r  K o n t a m i n a t i o n s p r o z e ß  
den e- SUmbddung)- Die sedimentären Einschlüsse unterscheiden sich von 
Alter der 'q611- durcb ibre eckige Form, während jene gerundet sind. Das 
Mineral»1}, edimenteinscblüsse w ird als cambrisch angenommen. Aus dem 
der E in ^ l,p -4 Und der Paragenese wird geschlossen, daß bei der Einschmelzung 
Weißer G l' ÜSS6 aUCh flücbtige Bestandteile tätigen Anteil nahmen, wodurch 

immer, Zoisit und Klinozoisit gebildet wurden. Alle Einschlüsse
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werden von einem ursprünglich unreinen Grus abgeleitet, der mehr oder 
weniger kalkreich war.

Einschlüsse eruptiven Ursprungs. Diese Einschlüsse sind dunkel, fein
körnig und gerundet; sie machen den Eindruck eines basischen Gesteins, 
das in  dem ganzen Granitvorkommen eingesprengt ist. Die Größe schwankt 
zwischen Millimetern und Metern; die letzteren sind selten, die Größe von 
einigen Zentimetern ist bei weitem die häufigste. Es kann weder angenommen 
werden, daß diese Einschlüsse vom Kontakt abge trennt und m it hochgerissen, 
noch daß sie vom ehemaligen Dach in  die Tiefe gesunken sind. In  den w e n i g  
v e r ä n d e r t e n  Einschlüssen is t mikroskopisch zu erkennen: Plagioklas, 
zonar von innen nach außen Ab,0An30 bis Ab90An10, z. T. stark sericitisiert. 
Ferner Hornblende und B io tit m it hypidiomorpher bis idiomorpher Aus
bildung. Wo weniger B io tit vorhanden ist, nim m t der Gehalt an T itan it zu. 
Schließlich finden sich Nadeln von Apatit, die gewöhnlich von Feldspat 
umschlossen sind. Die Einschlüsse sollen ehemals doleritischer Natur ge
wesen sein; es besteht also keine Beziehung zwischen den Einschlüssen und 
dem umgebenden Gestein, das ein im  Charakter sehr wechselnder Dolerit ist.

Die s t ä r k e r  v e r ä n d e r t e n  Einschlüsse lassen die Bildung von 
„Feldspateinsprenglingen“  oder „Porphyrobiasten“  erkennen; der Feldspat 
is t derselbe Plagioklas wie im  Granit. Die Größe der „Einsprenglinge“  wächst 
m it dem höheren Grad der Veränderung der Einschlüsse. Die „Einspreng
linge“  haben einen Kern von M ikroperthit. In  der Umgebung der „Por- 
phyroblasten“  is t die Ausbildung der Hornblende und des Biotites bedeutend 
größer, so daß angenommen werden kann, daß die „Einsprenglinge“  während 
des Einschmelzens in  den Granit gewachsen sind, daß sie also nicht primären 
Ursprungs sind.

M it noch weiterer Umbildung der Einschlüsse geht ein stärkeres An
wachsen der Korngröße von Hornblende und B io tit Hand in  Hand; ebenso 
werden die Einsprenglinge häufiger und größer und lagern sich oft zu meh
reren aneinander. In  diesem Stadium beginnt eine intersertale Anordnung 
von Quarz und M ikroperth it sich auszubilden, so daß die Einschlüsse völlig 
den Charakter eines Diorites zeigen, wobei die Grenze zum Granit fast ver
schwindet. Hat die Umbildung ihren höchsten Grad erreicht, so is t dam it 
ein kaum bemerkbarer Übergang zum Granit selbst vor sich gegangen. Die 
völlige Assimilation hat also kaum eine Spur hinterlassen, so daß der Granit 
ohne weiteres fü r ein normales Gestein hätte gehalten werden können. Dem 
Komponentenaustausch und dem Vorgang der Einschmelzung werden noch 
einige Worte gewidmet. Auch werden Vergleiche herangezogen m it den 
Vorkommen von „basischen Segregationen“  der tertiären Ergußgesteins
provinzen von Westschottland und Nordirland, die nichts anderes darstellen, 
als der beschriebene Fall von dem „contaminated granite“ .

O. Zedlitz.
Cecil E. T illey and Sir John S. Flett: H o r n f e l s e s  f r o m  K e -  

n i d j a c k ,  C o r n w a l l  (Summary of progress of the geol. surv. for 
1929. Teil 2. 24—41.)

In  der Kontaktzone des Granites von Land’s End finden sich westlich 
von Kenidjack und Botallack besonders beachtenswerte Kontaktgesteine.
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Letztere treten fast ausschließlich in  den Grünsteinen auf, nicht dagegen 
en Liornfelsen, die unm ittelbar dem Granit anlagern. Sie sind beachtens- 

. n  Wegen des Gehaltes an A nthophyllit oder Cummingtonit. Es lassen 
lc dabei unterscheiden:

L  Anthophyllit-Cordierit-Gesteine.
2. Anthopliyllit-Cordierit-Spinell-Diaspor-Gesteine.
3- Anthophyllit-Plagioklas-Spinell-Diaspor-Gesteine.
L  Cummingtonit-Cordierit-Gesteine.
3- Cummingtonit-Plagioklas-Gesteine.
6- Turmalin-Anthophyllit-(Spinell-)Gesteine.
V Chlorit-Anthophyllit-(Spinell-)Gesteine.

m ri ^kLophyllit-Cordierit-Hornfelse enthalten außerdem B io tit, Ilm enit 
eine UC< essorisch A pa tit und Zirkon. Unter 1 is t in  der Tabelle die Analyse 
dn s scdchen Gesteins gegeben. Der A nthophyllit ist in  diesen Gesteinen 
v lc 1 idioblastisch m it prismatischen Kristallen, die von (110), seltener
Y  n ■ ^  begrenzt werden. Optisch positiv, a =  1,645, y  — 1,665. Z =  c, 

=  b, X  =  a.

- und 3. Diese Serie ist charakterisiert durch das Auftreten eines grünen 
FeO°^S Anthophyllit zeigt hier a — 1,656, y  =  1,677, is t also reicher an 
V|m 'ryI,ie  ^ eonastkristalle gruppieren sich m it Vorliebe um einen Kern 

laspor. An Stelle von Cordierit t r i t t  bei manchen Typen dieser Gesteine 
abradorit auf.

auch4un<1 9. Cummingtonit findet sich hier nicht nur als Gemengteil, sondern 
2 A  ^  ^ <dncn Adern bis zu einem Zoll Mächtigkeit. Er is t optisch positiv.
Cu : 19», a =  1,643, y  =  1,670. 

uinüngtonit aus einer solchen Ader.
Unter 2 findet sich eine Analyse von 

Sie stim m t gut m it der Formel«ua einer auicntjii Auer, oie btiiiiiiu. gut i iiit  uer ro rin e i

ist h- ‘ mdi etwas B 2C3 überein. Plagioklas als Andesin-Labradorit
Porr und weist selten eine Verzwillingung auf. Eine Analyse is t unter 3 
° es«ben.

und 7. Im  Gebiet von Kenidjack wurden hauptsächlich zwei Arten 
maTmat0lytiSCher Veränderung der angeführten Gesteine beobachtet. Ein- 
«nt fClne r̂ urmaünisierung, wobei ein Turmalin m it to =  1,646, e =  1,625 
a[jeIndnd und dann eine Chloritisierung. In  beiden Fällen unterliegt vor 

eni der Cordierit der Umwandlung. Unter 4 ist die Analyse eines solchen 
S te in s  gegeben.

L  Anthophyllit-Cordierit-Hornfels, Carn Kenidjack; m it B io tit, Plagio
klas, Ilm en it und etwas Cummingtonit. B. E. D ix o n  anal.

Cummingtonit aus einem Cummingtonit-Hornfels, Rifle Ranges, 
Kenidjack.

Cummingtonit-Anthophyllit-Cordierit-Plagioklas-Hornfels, Küste zwi
schen North Zawn und Wheal Edward Zawn, Kenidjack (m it Ilm enit 
ut‘d B io tit). B. E. D ix o n  anal.

An thophy]lit-Cordierit-( Klinochlor-)Spinell-Diaspor-Hornf eis, Kenid- 
Juck, m it Magnetit, Ilm enit, A pa tit und B io tit. R. Su tc liffe  anal.
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1. 2. 3. 4.
S i02 ................ . . 47,07 53,12 48,87 33,58
A 1 A ................ . . 20,20 2,78 16,71 11,79
Fe20 3 . . . . . . 0,00 0,25 0,13 11,27
F e O ................ . . 12,73 22,46 12,85 17,50
M g O ................ . . 10,09 15,46 9,60 15,55
C a O ................ . . 2,14 2,26 5,42 0.89
Na20 ................ . . 1,48 — 1,61 0,60
K 20 ................ . . 1,97 — 0,27 0,32
I I 20 — . . . . . . 0,16 — 0,07 0,13
H 20 +  . . . . . . 1,50 3,33 0,99 4,60
T i0 2 ................ . . 2,12 0,21 2,71 2,96
P A ................ . . 0,12 — 0,50 0,36
M n O ................ . . 0,11 0,27 — 0,21
FeS2 ................ . . 0,47 . --- — —
Cr20 3 ................ . . 0,02 — 0,01 —
L i20 ................ . . 0,03 — — —
C02 ................ . . — — 0,07 —
C I .................... . . — — — 0,02

Summe . . . 100,21 100,14 99,81 99,78

Die Analysen, insbesondere 1 und 4, zeigen deutlich die, etwas merk
würdige Stellung dieser an MgO und FeO so reichen Gesteine. Sie entsprechen 
weder normalen Sedimenten noch Erstarrungsgesteinen, was graphisch 
gezeigt wird. Nur die plagioklasreicheren Typen zeigen eine Annäherung 
an die Dolerite.

Von den vier angegebenen Möglichkeiten der Entstehung kommt nach 
Ansicht der Verf. nur die Metamorphose von ursprünglichen doleritischen 
Gesteinen in  Frage. Dabei muß aber angenommen werden, daß diese vor 
der Metamorphose einer starken Verwitterung ausgesetzt waren, wobei Kalk 
und Alkalien (insbesondere Natron) weggeführt wurden. Es läßt sich nirgend
wo bei den in  Frage stehenden Gesteinen ein Übergang zu den normalen 
Sedimenten finden, dagegen stehen sie häufig im  Zusammenhang m it den 
Grünsteinen. Für die Anschauung der Verf. spricht auch der Übergang 
von Anthophyllit-Cordierit-Gesteinen zu Cummingtonit-Plagioklas-Gesteinen, 
entsprechend dem Grade der ursprünglichen Verwitterung des Dolerites. 
Die Cummingtonitadern gehen wohl auf serpentinisierte Adern des Grünsteins 
zurück. Typisch is t auch die Anordnung der Ilmenitkörner parallel zur 
Faltung, was bei echten Sedimenten fehlt. H ans H im m e l.

D . S a ls illie : The B a lla n tra e  Igneous C o m p le x , S ou th  A y r -  
sh ire . (Geol. Mag. 69. 1932. 107—131. M it 3 Taf.)

Der Eruptivgesteinskomplex von Ballantrae wurde früher fü r meta- 
morph gehalten. Eine größere Anzahl von späteren Untersuchungen ergab 
jedoch, daß dies nicht der Fall ist. Verf. te ilt in  dieser Arbeit seine in mehr
jährigem Studium gesammelten Beobachtungen über das in Rede stehende 
Gebiet m it, die als Beitrag und Ergänzung zu dem großen Werk von Dr. Peach
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Un Er. Hörne cinzusehen sind. Diese Mitteilungen jedoch bringen nicht 
^nähernd alles, was an Ort und Stelle an Neuem und Interessierendem ge- 
, , en wurde; sie stellen vielmehr nur eine kurze Zusammenfassung des
Wichtigsten dar.
aj ^ aVen' Eie Ergußgesteine von Ballantrae wurden schon von I. Teall 

s Diabase und Diabasporphyrite erkannt. E in charakteristisches Merkmal 
‘ser Gesteinstypen ist, daß sie in  der Regel ziemlich stark zersetzt sind und
0 laibartige Absonderungen zeigen. Der mikroskopische Befund des nicht- 

P^Phyrischen Typs läßt erkennen, daß Feldspat in feinsten nadelförmigen 
^ r iställchen in nicht orientierter Lage vorherrscht. Dazu kommt Pyroxen,.

r später als der Feldspat ausgeschieden sein soll. Eisenerze und Glas füllen 
le Zwischenraum e aus.

Es werden dann noch eine größere Anzahl verschiedener Variationen 
Besonderheiten beschrieben. Allen diesen Gesteinen gemeinsam ist. 

j j .  0C1 eine starke Albitisierung, womit das Auftreten der verschiedensten 
,,, 1|U‘rale zusammenhängt. Als Umwandlungsprodukte treten auf: Albit,.

1 orB, Calcit, Prehnit, Epidot, Zoisit und Pektolith.
Der porphyrische Typ is t vor allem vertreten in  den Gesteinen an der 

i s t ~  V°n ^ ocEe n ra y -B a y  und anderen Orten. Doleritische S truktur 
jS häufig, jedoch sind auch Übergänge zum nichtporphyrischen Typ vor- 

nöen durch gewisse Ähnlichkeiten in  der Ausbildung der Grundmassen 
'¡nd der Pyroxene. Durch die A rt des Vorkommens dieser Gesteine werden 
 ̂ bgloinerate oder Aschen und abgerundete Blöcke von porphyrischem Habitus 
n dunkler Grundmasse unterschieden. Teall beschreibt diese Blöcke als 

P°rphyrische Tachylite, von denen auch eine Analyse gemacht wurde, aus 
er hervorgeht, daß eine gewisse Ähnlichkeit m it einem Feldspatbasalt von 

Haw’aii besteht.
I. I I .

Si0 2 . . 47.01 49,01
A120 - ............................. . 18,07 16,29
Eea0 3 ......................... . 5,15 7,61
PeO . . 5,20 4,89
M g O ............................. . 3,17 3,62
CaO . 10,00 9,79
Na20 . . 3,46 3,82
K 20  . . . . 0,63 0,80
H 20  +  105» ................ . 1,11 —

H 20 — 105» . . . . . 2,38 —

T i0 2 . . 2,94 3,93
............................. . 0,45 0,49

MnO . . 0,10 0,27
C02. . . 0,16 0,32 (S03 +  S +
p eS2 ................ . 0,14 —

Summe . . 99,97 100,84

• Eavablock im  Agglomérat von Stockenray-Bay. Anal. B. E. Dixon. 
Porphyritischer Basait, Kohala-Mountain, nôrdl. D is trik t von 
Hawaii. Anal. A. B. Lyons.
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Um weitere Einsicht in  die verschiedenen Laventypen von Ballantrae 
zu bekommen, wurden auch einige Dünnschliffe von in  den verschiedenen 
Aschen und Agglomeraten eingeschlossenen Blöcken hergestellt. Von be
sonderem Interesse waren die in  den Agglomeraten von Bennane-Head ein
geschlossenen Gesteine. Einige davon stellten albitisierte Andesite m it 
schwach grünen oder farblosen Einsprenglingen von Diopsid in einer Grund
masse von sekundärem A lb it dar. F ließstruktur war teils vorhanden, te il
weise nicht, bedeutend der Gehalt an Magnetit, der zeitweise so stark an- 
wuchs, daß man von einem Magnetitkeratophyr hätte sprechen können.

Am Südende der Stockenray-Bay wurde ein Agglomerat gefunden, das 
feinkörniges, felsitisches Gestein enthielt und scheinbar erheblich saurer als 
irgend eins der Diabaslaven war. Wie die Untersuchung zeigte, handelte 
es sich hierbei um porphyrische A lb ittrachyte und albitisierte Andesite.

S e rp e n tin e  u n d  b e g le ite n d e  u ltra b a s is c h e  G este ine. Das 
V orkommen dieser Gesteine wurde schon von Bonney ausführlich beschrieben. 
Am weitesten verbreitet is t Bastit- oder Lherzolith-Serpentin; daneben wird 
D unit und trem olithaltiger Serpentin an verschiedenen Orten gefunden. 
Der Bastitserpentin von Balhamie H ill wurde analysiert.

I .  I L  I I I .
Si02 ......................................... 38,58 40,04 38,29
A1A ......................................... 1,65 0,40 3,95
FeA  ..................................... 3,94 5,77 2,53
F e 0 ......................................... 2,49 1,91 4,04
M g O .........................................  37,84 37,26 35,55
C a 0 ............................................  0,04 —  0,57
Na20  ............................................  0,62 — _
K aO ............................................  0,11 0,60 —
H 20  +  1 0 5 ° ........................  12,68 13,42 14 08
I I 20  — 1 0 5 » ............................  1,49 _  _L
TiOs ............................................  0,04 — _
PA ............................................  0,04 — —
M n O ............................................. _  _  _
C02................................................  0,10 — —
FeS2 ............................................  0,10 — —
Cr20 3 ............................................  0,24 0,39 —
N i0 ............................................  0,06 -  0,15

Summe. . . 100,02 99,79 99,16

I. Bastit-Serpentin, Balhamie H ill westl. von Colmonell. Anal.: 
B. E. Dixon.

I I .  Serpentin, Byne-Hill-Burne. Anal.: Ph . Holland.
I I I .  Bastit-Serpentin, Balhamie. Anal.: F. T. S. Houghton.

Dies Gestein besteht in seiner besten Zusammensetzung aus großen 
Tafeln schwachbrauner oder farbloser, schillernder und zeitweilig diallag- 
ähnlicher monokliner Pyroxene m it gerundeten, z. T. in  Serpentin um
gewandelten Olivinkristallen. O livin ist meist der Hauptbestandteil, der
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jedoch manchmal durch Pyroxen oder Hornblende ersetzt ist. Im  Anstehenden 
zei§t der P ik rit ein ausgesprochenes Schillern. Von der Grundmasse des 
Gesteins heben sich schwach grüne oder weißliche Teilchen ab, die netzartig 
aneuiander gelagert sind. Team, hielt diese hellen Bestandteile fü r ran- 
gewandelte Plagioklase. Das soll jedoch nach Verf. eine irrige Annahme 
Sein’ denn die Prüfung der Schliffe ergab, daß es sich hierbei um im  Zustande 

er Umwandlung befindliche Ferromagnesiumsilikate handelt. Es konnten 
sogar verschiedene Umwandlungsstadien beobachtet werden. Ilm en it und 

'tanmagnetit haben sich entlang der Spaltbarkeit gebildet und der Rest 
1 es Minerals is t durch Chlorit ersetzt worden.

Anschließend g ib t Verf. eine Übersicht der gegenseitigen Lage von 
*krit und Serpentin, erwähnt tektonische Erscheinungen und damit ver

bundene Schieferung und Umwandlung der beteiligten Gesteine. Eine Reihe 
,V’ori Gesteinstypen wurde gesammelt, unter anderem serpentinisierter Harz- 
urgit, Lherzolith, Olivin-Tremolit-Bronzit-Diallag-Gesteine, schöne Olivin- 
remolit-Ceylonit-Schiefer, die zum großen Teil schon von Dr. Wagner aus 
1,11 Rustenburgdistrikt von Transvaal beschrieben wurden.

Gabbros. Von besonderem Interesse sind die nicht gefalteten Gabbros 
es Girvan-Ballantrae-Bezirkes, die im Handstück ebenfalls ein feines Schillern

Si02 ........................
I.

. . . . 56,31
I I .

59,71
I I I .

59,48
a i2o3 ....................... . . . . 22,70 25,47 24,10
Fe203 ..................... . . . . 0,09 0,17 0,66
FeO . . . . . 1,16 0,22 —

M g O ......................... . . . . 0,54 — 0,39
CaO . . . . . 9,89 8,24 8,21
Na20  . . . . . . 6,33 5,48 6,67
k 3o ....................... . . . . 0,75 0,22 0,49
H 20  +  105° . . . . . . . 1,70 0,86 —
H 20  — 105» . . . . . . . 0,14 — —
TiOa . . . . . . . 0,27 — —

? A ............................ . . . . 0,35 — —

MnO . — — —

C02............................. — — —
FeS2 ......................... — —

Summe. . . 100,30 100,37 100,00

T Weißer Gabbro, F e ll-H ill bei Ardwell. Anal.: B. E. Dixon.
M. A lb itit, bei Pala, San Diego County, Kalifornien. Anal.: W. T. 

Sc h a m e r .
M l. Plagiaplit, Koswinsky, K itlim -D is tr ik t, Ural. Ref. Washington- 

Tables. 1917. 303.

erkennen lassen. Mikroskopisch stellen sie einen ophitischen Ilornblende-
^  (’Gt dar. Der idiomorph ausgebildete Plagioklas enthält 60 % Anorthit.

Un 'eirotbraune Tafeln von frischer Hornblende schließen reichlich Ilm enit 
ein.
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An anderen Orten vorkommende Gabbros werden kurz erwähnt, unter 
anderem auch ein schöner Norit, der fast ganz aus farblosen Enstatitkristallen 
und basischen Plagioklasen besteht. E in Teil der gabbroiden Gesteine der 
Ballantrae-Region enthält bemerkenswert wenig Ferromagnesium-Bestand- 
teile und geht damit über in einen Anorthosit. Der Feldspat darin is t meistens, 
saurer Plagioklas. E in besonders bemerkenswertes Vorkommen von weißem 
Gabbro (Anorthosit) von Fe ll-H ill wurde analysiert. Dieser Anorthosit ist. 
nicht granulitisiert, der Feldspat is t ersetzt durch Prehnit und Pektolith.

Außerdem werden zwei besondere gabbroähnliche Gesteine aus der 
Serpentinzone erwähnt und ih r mikroskopischer Befund beschrieben.

G e fa lte te  G abbros un d  G ra n u lite .  Nach Angabe der Fundpunkte- 
von gefalteten Gabbros werden die tektonischen Verhältnisse, Faltung, 
Streichen, Fallen und Schieferung dargelegt. Der grobe, weiße oder schwarz- 
weiße Gabbro w ird durchsetzt von einem grob- bis feinkörnigen grauen 
granulitischen Gestein, das einen großen Teil des ganzen Massives von 
Millenderdale-Farm ausmacht. Eine sorgfältige Prüfung hat gezeigt, daß. 
n icht der Gabbro, wie bisher angenommen, in trud iert wurde, sondern der 
Granulit. Der mikroskopische Befund des Gabbro ergab an Mineralbestand
teilen: große, rötlichbraune Hornblendekristalle, die in  einem Gemisch von 
A lb it, Analcim, Chlorit und Prehnit liegen. Andere Schliffe lassen Pyroxen,, 
Hornblende, B io tit, Andesin oder Labrodorit, ziemlich viel Apatit, T itan it 
und Eisenerze erkennen.

Der Granulit von derselben Lokalitä t wurde schon von Teall beschrieben. 
Es werden stark pyroxenhaltige, hornblenditische und solche Typen, die 
beide Bestandteile etwa im  Gleichgewicht enthalten, unterschieden. Allen 
gemeinsam ist, daß der Feldspatgehalt zum großen Teil durch A lb it, Prehnit, 
Pektolith, Chlorit und Analcim ersetzt ist. Anschließend werden ausführlich 
die Faktoren betrachtet, die Anlaß gegeben haben könnten zur Entstehung 
der geflaserten und gebänderten Gabbros. Es werden fü r diese Betrachtung 
eine große Zahl besonderer Vorkommen gewisser Gesteinstypen unter Be
rücksichtigung ihrer gegenseitigen Lage herangezogen.

Nach den eigenen Untersuchungen des Verf.’s scheinen diese angeführten 
Gesteine zerstückelte und granulitisierte, ehemals gebänderte dioritische 
Gabbros oder Dolerite zu sein. Der Mineralgehalt w ird nochmals aufgezählt, 
und seiner Entstehung nach diskutiert. Die ganzen Granulite sind umgeben 
von Serpentinen, ein guter Kontakt konnte jedoch nicht gefunden werden. 
Die Analyse eines Porphyrites, der nördlich von Bougang gefunden wurde, 
w ird wiedergegeben und m it dem Bekinkin it von Rosenbusch verglichen. 
Im  Gebiet der Kuppe von L ittle ton -H ill wurden auch metamorphe E r
scheinungen beobachtet, deren Erklärung auf dynamische Vorgänge zurück
geführt wird.

S k a p o lit .h a m p h ib o lite . Nördlich von L ittle ton -H ill sind verschiedene 
melanokrate Granulite angetroffen worden. Einige der Gesteine sind schieferige 
Hornblendegranulite, während andere granulitische Gabbrodiorite oder 
Hornblendedolerite sind. Fast alle Gesteine haben doleritisches Gefüge; im  
Dünnschliff is t zu erkennen, daß der Feldspat häufig durch trüben A lb it  
und Analcim ersetzt ist.
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I. I I . I I I .
Si0 2 ..................................... . 45,70 45,90 43,60
A la0 3 ..................................... . 13,60 13,42 13,60
Ue203 ................................. . 2,32 4,63 3,95
F e O ................ . 9,47 6,48 6,95
M g O ..................................... . 10,53 12,29 10,20
CaO . . . 10,08 9,01 12,10
Na20  . . . . 3,74 4,32 3,74
K 20 ..................................... . 0,56 0,61 0,69
H 20  +  105" .................... . 1.19 1,05 2,75
H 20  — 1 0 5 ° .................... . 0,01 — —

T i0 2 ..................................... . 2,60 1,71 2,44
Pa05 ..................................... . 0,26 0,40 0,43
MnO . — 0.55 _
C02......................................... . _ _
FeS2 .................... . 0,08 . ------ —

Cr20 3 ..................................... . 0,14 — —

Summe. . . 100,28 100,46 100,45

1- Hornblendegranulit, Bougang bei Colmonell. Anal.: B. E. D ix o n . 
Olivindiabas, Nieder-Putskau, Lausitz. Anal.: M. V oigt.

^ L  B ekink in it ( R o s e n b u s c h ), Bekinkina bei Ambavatovy, Madagaskar. 
Anal.: P i s a n i .

Ps ^ k i td ia b a s e .  Auch dieses Gestein steht im  Baliantraegebiet an. 
^ " ir d  ausführlich beschrieben und der Zusammenhang m it den benach- 

ften Gesteinen als auch die tektonischen Verhältnisse erläutert. Die milcro- 
p ^Plscke Untersuchung ergab, daß der Mineralbestand Plagioklas, monokl. 

yroxene und accessorisch auftretender Umenit, Hornblende, B io tit und 
Isk  L>er Feldspat ist ein einschlußreicher, im  allgemeinen trüber A lb it, 

j ; 1 S(Lwankender Zusammensetzung und höchstwahrscheinlich sekundären 
, rsPrungs, der einen kalkreicheren Feldspat verdrängt hat. Der A lb iti-  

^-ningsVorgang soll nach der Gleichung vor sich gegangen sein: CaAl2Si20 8 +  
Es* ^  NaAlSi308 +  CaO. Der hierbei entstehende K a lk soll nach 
Alh ° LA C*urck Lösung fortgetragen worden sein. Die chemische Analyse des 

Vdiabases wurde von B. E. D ixo n  ausgeführt.

maß ACKLy ND erk lä rt die Albitisierung nach Dew ey  und Flett folgender- 
Min en" ” ^ e ®P*Lte sind chemisch selbständig; der von Diabasen abweichende 
aiŝ era^ estand (Albitisierung) w ird durch Akkumulation von Restlösungen, 
/ S.° ^Urch Autometamorphose bew irkt; wirksam sind hierbei angehäufte 
pej ^  Lösungen von Na2C03 und C02, die zur Erniedrigung der Tem- 
1 > w ur- '  der Letztkristallisaticn beigetragen haben (u. a. engl. Autoren

und und Flett). Die Carbonatlösungen mögen auch S i02 geführt haben,
esNa nn ma® s*cl | um die Temperaturverschiebungen des Gleichgewichts 

Laben ■*-^Na2Si03 +  C02( +  nH 20 ) im  großen ganzen gehandelt
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S i02 .............................
I.

. 46,47
I I .

47,50
A.1203............................. . 12,87 12,39
Fe20 3 ......................... . 2,40 4,17
F e O ............................. . 11,68 10,60
M g O ............................. . 5,48 4,27
C a O ............................. . 9,97 7,37
Na20 ............................. . 4,00 4,88
k 2o ............................. . 0,68 0,89
H 20  +  105“ . . . . . 2,56 2,62
H 20  — 105“ . . . . . 0,06 0,20
T i0 2 ............................. . 3,69 4,49
P A ............................. . 0,50 0,78
M n O ............................. — —
C02................................. — —
FeS2 ............................. . 0,09 0,02
Cr20 3 ............................. . 0,02 —

Summe. . 100,47 100,18

I. Albitdiabas, nördl. von Lendalfoot bei Girvan-Ballantrae. Anal.: 
B. E. D ix o n .

I I .  Albitdiabas, Chapman’s Craig, südl. von Lendalfoot bei Girvan- 
Ballantrae. Anal.: B. E. D ix o n .

G r a n i t e .  Die beiden gut bekannten Granitvorkommen des Girvan- 
Ballantrae-Bezirkes liegen bei Byne-H ill und Grey-Hill, wo sie den Höhepunkt 
eines Bergrückens bilden. T eall beschrieb den Byne-Hill-G ranit als B io tit-

I. I I . I I I .
S i02 ......................... . . 70,18 69,30 70,30
A 1 A ......................... . . 14,24 16,81 15,36
Fe20 3 ........................ . . 0,16 0,28 0,56
F e O ......................... . . 4,64 1,26 2,37
M g O ........................ . . 0,71 1,08 1,03
C a O ........................ . . 1,44 3,34 3,62
Na20 ........................ . . 6,09 6,00 4,30
K 20 ........................ . . 0,73 1,39 1,45
H 20  +  105“ . . . . . . 0,88 0,50 0,79
H 20  — 105“ . . . . . . 0,34 — 0,05
T i0 2 ......................... . . 0,46 0,23 0,35
P A ............................ . . 0,23 0,03 0,12
M n O ............................ . . --- — 0,04
C02 ............................ . . — 0,15 0,13
FeS2 ............................ . . 0,19 — 0,03 (Schwefel)

Summe . . . 100,29 100,37 100,40

I. Natrongranit oder Trondhjemit, von Byne-Hill, Girvan. Analy
tike r: B. E. D ix o n .
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Trondhjemit, Dragaasen bei Reitstoen, Guldalen. Analytiker: 
0 . R oer .

H l- Trondhjemit, Mastravarde, Mosterö, Stavanger-Gebiet. A na lytiker: 
0 . R oer .

granit
jenen ***** Oligoklas, Orthoklas, Quarz und B io tit. Von Grey-Hill, wie von 
t, e,m Vorkommen, is t frisches Material schwer zu beschaffen. Die im  fol- 
q  en wiedergegebene Analyse wurde von einem Stück des Byne-H ill- 
grün *teS ausSê h r t -  Bie mikroskopisch erkennbaren Bestandteile sind A lb it, 
ko n' ,.^orn*) ên<l e, brauner B io tit und Quarz. Letzterer hat den Feldspat 
die ° 16r* Un<̂  z' erse*-z*- Bas Gestein läßt starke Kataklase erkennen, 

nach der Silifizierung eingesetzt hat.Q
a n g g e s t e i n e .  Hier werden drei Gruppen unterschieden, näm lich: 

Gänge untersilurischen Alters.
B- Gänge devonischen Alters.

Gänge tertiären Alters.

pjje Gesteine dieser Serie sind häufiger, als früher angenommen wurde.
2 . 'ln<‘stücke, die am Nordende der Stockenray-Bay geschlagen wurden, 
si)B en’ es s' ('k um einen albitisierten Andesit handelt, der große E in- 
der pb Jn̂ e uliomorphen Albites enthält und nicht viel frischen Augit. In 
~ d nu ridniasse finden sich kleine Albitleisten in fluidaler Anordnung und 
Sr°ße  ̂Mengen Magnetit.

aj r . ; ^ er Mineralgehalt dieses ziemlich stark zersetzten Gesteines is t 
brau|SI,rter ^ a"*°k las, reichlich Apatit, Magnetit, Chlorit, Calcit und blaß- 
Geste'6 ^ 0rn^ende, dazwischen etwas Quarz. Es is t kein Zweifel, daß dies 
gehör"1 ZU dei ^ ruTPe <ler devonischen Hornblende-Porphyrit-Spessartite

der fr,' D*e tertiaren Ganggesteine sind Basalte und Dolerite. N icht alle 
dieser Sp mme^ en konnten genau bestimmt werden. Der größte Teil
Vj „  r, esteine sind Plateaubasalte oder Dolerite, die hinsichtlich ihres Oli- 

„  a B's Porphyritischen Charakter haben. 
erw iil'Vtl ^ e*andeaufnahmen und zehn Mikrophotographien eines Teiles der 

niten Gesteine sind der Arbeit beigefügt. O. Z ed litz .

th e ■ D unham : Q u a r t z - D o l e r i t  ( W h i n  S i l l  T y p e )  
P P e r  B r o c k r a m .  (Geol. Mag. 69. 1932. 425—427

i  n
M it 1 Taf.)

dolerit ^and H . H olmes das Geröll eines feinkörnigen Quarz-
Chcri-ij^ -m Upper B rockram in George S ill; die Untersuchung ergab die 
®rgüssentlmmUDg dieses Gesteins m it den bei Whin Sill vorkommenden 
in der Nn,°StCarl)0niscllen Alters- Verf- Selang es, ein neues Quarzdoleritgeröll 
selbe z 4 6 V°n GeorSe Sill  zu finden, das qualita tiv und quantita tiv die- 
der n  Uf ammensetzung hat wie die anderen Fundstücke. Es w ird die Frage 

er unft dieser Gerolle diskutiert. O. Z ed litz .

( S u m m a t e s c h e n i t e  o f  E a s t e r  D a l m e n y .  
‘ ry of Progress of the geol. surv. for 1929. Teil 3. 59— 74.)
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Bei der Bohrung auf die Dunnet-Ölschiefer bei Easter Dalmeny westlich 
Edinburgh wurde ein Teschenitsill von 224 Fuß Mächtigkeit durchteuft, 
4er nur von 27 Fuß Oberflächenboden überlagert war. Von 9 zu 9 Fuß wurden 
Proben entnommen, insgesamt 25, und von diesen das spez. Gewicht bestimmt. 
Die Verhältnisse im  einzelnen sind graphisch und tabellarisch im  Original 
zusammengestellt. Es sollte die Veränderung des spez. Gew. m it der Tiefe 
beobachtet werden.

Das Gestein besteht aus Olivin, Augit, Feldspat und Analcim. Der u r
sprüngliche Plagioklas, basischer Bytownit-Oligoklas, ist vielfach durch 
Analcim teilweise oder ganz ersetzt. Bei dieser Verdrängung vermindert 
.sich die Dichte, da diese fü r Plagioklas 2,8, fü r Analcim hingegen nur 2,4 
beträgt. Diese Analcitisierung ist in  den oberen Teilen des Sills stärker als 
in  den anderen. Eine zweite Umwandlung ändert ebenfalls das spez. Gew., 
die Serpentinisierung des Olivins. Das spez. Gew. des Olivins beträgt 3,3 
gegen 2,5 fü r Serpentin. Schließlich kommt in  den unteren Teilen noch eine 
Carbonatbildung vor, die das spez. Gew. nicht wesentlich beeinflußt.

Die Dichte dss Gesteins schwankt sehr m it der Tiefe, doch ist festzu
stellen, daß die leichtesten Teile oben, die schwersten etwas unterhalb der 
M itte des Sills vorhanden sind. Die festgestellten Werte für die Dichte müssen 
eigentlich auf Grund der beobachteten Umwandlungen berichtigt werden.

Die oberen 9 Fuß des Sills sind ausgesprochen analcitisierte Teschenite, 
doch ist anzunehmen, daß die überlagernden weiteren etwa 10 Fuß des Ge
steins verschwunden sind. Bis 110 Fuß Tiefe finden sich sodann die eigent
lichen Teschenite, etwas tiefer treten typische P ikrite auf, die reichlich O livin 
enthalten. Unterhalb dieser 20 Fuß P ik rit erscheinen etwa 10 Fuß Pikro
teschenit. In  144 Fuß folgt das basischste Gestein dieser Serie, dessen Olivin 
völlig in Serpentin umgewandelt ist. Nach weiteren 9 Fuß t r i f f t  man wie
derum auf Pikroteschenit. Die nächsten 21 Fuß enthalten P ikrite m it frischem 
Olivin. Bei 189 Fuß beginnt wieder ein Pikroteschenit, um fü r die folgenden 
20 Fuß dem typischen Teschenit zu weichen. Diese Teile der Basis des Sills 
ähneln in vielem den obersten Schichten. Die eigentliche Basis bildet der 
„weiße Trapp“ , der durch die Einwirkung der Gase aus dem verbrennenden 
Ölschiefer auf den Teschenit entstanden ist, wobei Augit und O livin durch 

-Carbonate ersetzt wurden.
Im  letzten Teil der Arbeit werden die theoretischen Folgerungen ge

zogen. Eine Gravitationsdifferentiation erscheint gesichert durch Vergleich 
der Teschenit-Serien im  oberen und untersten Teil des Sills. Im  letzteren 
T e il findet sich etwa dreimal so viel O livin als oben. Merkwürdigerweise 
sind die accessorischen Eisenerze ziemlich gleichmäßig auf den Intrusions
körper verteilt. Die ebenfalls etwa gleichmäßige Verteilung der Augite w ird 
darauf zurückgeführt, daß bei deren Kristallisation das Magma schon zu 
zähe war, um ein Absinken zu gestatten. Der Alkaligehalt der P rikite ging 
während der Verfestigung verloren durch die vom Innern des Sills ausgehenden 
pneumatolytischen Vorgänge. Dadurch dürfte die Stellung der Prikite im 
zentralen Teil des Sills erklärt sein. Eine gewisse Bänderung des Sills ist 
allerdings nur durch Nachschübe oder Fließbewegungen einzelner Teile zu 
•erklären.
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der ! ChfUe8hch wird noch ein basaltischer Gang von 4 Zoll Dicke erwähnt, 
liefert lntrudierte und m it den Beweis fü r das carbonische A lter des Sills

H ans H im m el.

° f JOhn S- F le tt: T h e  B l a c k n e s s  t e s c h e n i t e .  (Summary 
°Sress of the geol. surv. for 1930. Teil 3. 39—45.)

B irth ^ f hiCr beschriebene Bohrprofil von Blackness an der Südküste des 
ünte ° ^ ° rGl wufde ebenfalls hinsichtlich der Dichte in verschiedener 'liefe 
dam,rSU-*U’ B°brung durchteufte zunächst 261 Fuß Sandsteine und 
llnd u ? “  Teschenitsill von 164 Fuß Mächtigkeit. Letzterer wird oben 
den g 1/ 11 VOn weibem Trapp begrenzt. Die Verteilung der Dichte entspricht 
Auch ?.Unden beim Easter Dalmeny Sill (vergleiche vorstehendes Referat). 
Merkte Kr ^ 0nnten zwe* eingelagerte Zonen von P ik rit festgestellt werden. 
10 'ird'Serweise findet sich eine solche Zone von 4 Fuß Mächtigkeit nur 
Überin V°n Oberfläche des Sills entfernt. Dieser P ik rit zeigt keinerlei 
WerdgQ11̂  ZUm Teschenit und kann nur als späterer Nachschub aufgefaßt 
v0r de t muß also anSenommen werden, daß die Differentiation zum Teil 
jedoch1 n*'rusi° n stattfand. Vielleicht liegen auch zwei Sills vor, die beide 

> i em gleichen Magma angehören. H ans H im m e l.

of prS' r John s> F le t t :  T h e  S a l i n e  No.  1 t e s c h e n i t e .  (Summary 
gress 0f  the geol. surv. for 1930. Teil 2. 44—51.)

Tiefe8®.1 ®Iner B°brung bei Saline in Fife, Schottland, wurde in  2166 Fuß 
Tiefem,1-' 62 Fuß ^^ b O g e r Sill durchteuft, von dem 62 Proben in je 1 Fuß 
Teschen'terSC,lled entnommcn wurden. Der Sill gehört zu der Serie der P ik rit- 
bei dieslt In f™ sionen‘ Ze itlich fä llt  er in  die carbonische Kalkperiode. Auch 
und We- d r i t t  in  der M itte eine Zone dunkeln, stark umgewandelten 
Weißer ’pr .<in Td'rites auf. Als Begrenzung des Sills findet sich wiederum

Anstel»,, D l,Chtebestimmungen der 62 Proben ergaben ein etwa symmetrisches 
Phisch d "  PS Ŝ eZ" GeW‘ V° n der M itte SeSen die Randpartien zu, was gra- 
er im rf eStellt W*rd ' i '1 den Randteilen is t der O livin recht frisch, während 
halten tl,^ ralen Teil vö lli"  serpentinisiert ist. Daraus erklärt sich das Ver- 
Teilen Gew' GraPhisch sind die Mengen an O livin in  den einzelnen
einen p;®S. dls im  Original dargestellt. In  der M itte haben w ir demnach 
sinken v o ^ ’ nach den Bandteilen zu in Teschenit übergeht. E in Ab- 
nach muß*1 E in k ris ta llen  konnte diese Verteilung nicht hervorrufen. Dem- 
gefunden h' l ®*1 hl6r eine D ifferentiation des Magmas vor der Intrusion statt- 

aben (vgl. die beiden vorstehenden Ref.). H ans H im m e l.

gress 0f  i ° h "  S' T h e  S t a n k a r d s  s i l l .  (Summary of pro-
B(j. e Seol. surv. for 1931. Teil 2. 141—156.)

bei S ta n ka T  q918 &Uf der Suche nach Ölschiefer durchgeführten Bohrung 
ligkeit duroßj’ Schottland, wurde in 102 Fuß Tiefe ein Sill von 217 Fuß Mäch- 
den anderen Dieser 2eigt  eine Reihe von Merkwürdigkeiten gegenüber 
ünd das V escllenit' SiIls der Lothians, insbesondere den Mangel an Analcim 

bT- Jahr ° r landense*n cmes 123 Fuß mächtigen Pikrites im  Innern des 
r «ch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  27
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Sills. Dennoch gehört auch dieser Sill zu der Teschenit-Serie, denn weder 
primärer Quarz noch Mikropegmatit konnten gefunden werden.

Bei der Bohrung wurden von 6 zu 6 Fuß Proben entnommen und petro- 
graphisch untersucht. Auch die Dichte wurde jeweils festgestellt und dabei 
das bei anderer Gelegenheit (vgl. vorstehende Referate) gefundene bestätigt. 
Während der im  oberen Teil des Sills auftretende Olivindiabas eine durch
schnittliche Dichte von 2,6 bis 2,74 aufweist, steigt diese im frischen P ik rit 
auf 2,8 bis 2,9.

Von oben nach unten folgen im  Sill aufeinander: Bis 6 Fuß Essexit- 
Teschenit, bis 66 Fuß Olivindiabas, bis 189 Fuß P ikrit, bis 217 Fuß Pikro
teschenit.

Eine Probe, die 18 Zoll unter der Oberfläche des Sills entnommen wurde, 
erwies sich als ein Essexit. Dieser enthält etwa |  Feldspat, der meist aus 
A lb it m it polysynthetischer Verzwillingung besteht. Analcim und Zeolithe 
fehlen. In  3 Fuß Tiefe findet sich typischer Teschenit m it reichlich primärem 
und sekundärem Analcim. Bei 6 Fuß Tiefe beginnt der Olivindiabas m it 
einem außerordentlichen Reichtum an O livin und Augit. E r bleibt konstant 
auf seine ganze Mächtigkeit von 60 Fuß. Albitisierung ist typisch fü r dieses 
Gestein. Die A lb itpartien enthalten vielfach winzige Flecken, die als Prehnit 
erkannt wurden.

In  größerer Tiefe folgt nun der ungewöhnlich mächtige P ik rit, dessen 
oberste Teile ebenso wie die untersten 30 Fuß stark zersetzt sind. E r ist 
sehr gleichförmig und besteht zu etwa 50 % aus meist recht frischem Olivin. 
Nach unten folgt Pikroteschenit m it reichlich Analcim und etwa 1 Fuß vom 
Liegenden Teschenit, der reich an Carbonaten und arm an Analcim ist. E r 
enthält weniger O livin als Augit.

Die Verteilung von O livin und Augit in  einigen Tiefen gibt die folgende 
Tabelle:

Tiefe O livin Augit
(Fuß) (% ) (% )

Teschen it..................... . . .  3 1 16,8
O livindiabas................ . . .  18 10,3 13,8
O livindiabas................ . . .  36 13,0 21,9
P i k r i t ......................... . . .  90 50,4 19,4
P i k r i t ......................... . . .  135 54,5 7,1
Pikroteschenit . . . . . . .  207 23,1 16,9

Drei Analysen (B. E. D ix o n ) von Stankards wurden m it den Analysen anderer 
Sills der untercarbonischen Intrusionen verglichen. H ier seien nur die 3 neuen 
Analysen gegeben.

Dieser Sill is t keineswegs symmetrisch gebaut. So findet man z. B. TiOa 
und P20 5 (entsprechend Ilm en it und Apatit) in  den oberen Teilen reichlicher 
als im  P ik rit und es kann nur angenommen werden, daß diese Stoffe im  Tesche
n it  und Pikroteschenit in  Lösung blieben und nicht, wie erwartet, erste K r i
stallisationen bildeten. Im  Original ist weiterhin versucht worden, ob durch 
Zufügung von O livin zum Pikroteschenit oder Diabas etwa die Zusammen
setzung des Pikrites erreicht würde. Zum Teil ist dies der Fall. Stark ab-
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1. 2. 3.
Si0 2 ............................ . . 47,66 40,84 43,82

............................ . . 14,03 6,68 10,60
Fe20 3 ............................ , . 3,13 2,59 4,36
FeO . . . . 6,04 11,61 6,88
M g O ............................. 23,72 12,77
CaO . 4,46 6,75
Na„ 0 ................ . 2,93 0,91 3,14
k 2o ............................. . 0,84 0,32 1,52
H 20  — 105»................ . 2,81 1,22 2,66
H 20  +  105»................ . 3,06 6,15 4,59
T i0 2 . . . . 1,29 2,34
Pa05 ............................. 0,21 0,48
MnO . . 0,21 0,17
C02 ............................. Spur —
FeS2 ............................. 0,06 0,22
C r A ............................. 0,10 0,11

Summe . . . 100,16 100,27 100,41

1. Ölivindiabas. 42 Fuß Tiefe.
2. P ikrit. 90 Fuß Tiefe.
3. Pikroteschenit. 207 Fuß Tiefe.

ein C Cn<̂ ^  aber ^er Alkaligehalt. Demnach muß außer der Zufuhr von O livin 
P ik r^ r*0161 VorganS wirksam gewesen sein, der die Alkalien im  Diabas und 
flüJ  eSchenit  anreicherte. Verf. kommt zu dem Schluß, daß bereits in  der 
kommt*1 |j ' lUlS<i eine Differentiation in  Lagen stattgehabt haben muß. Dazu 
Und _ a Erdings eine spätere Anreicherung von Alkalien im  Pikroteschenit 

Schließr n S dUrCh Pneumatolytische Albitisierung und Analcitisierung. 
erbraei 1 lconnte noch ein gewisser Nachweis fü r das Absinken von O livin 
P ikrit * Wen*en- Darin kann einer der Hauptgründe fü r die Bildung des 

PS erbllck t werden. H ans H im m e l.

K i n T  M ° C a llien : T h e  K a i n o z ° i c  I g n e o u s  R o c k s  o f  
y r  e. (Geol. Mag. 69. 1932. 49—61. M it 4 Textfig.)

W e s ’lscbüeßend an seine früheren Veröffentlichungen über dies Gebiet in  
nehrnli ! c b 0 1 1 1 a n d te ilt Verf. hier neuere Beobachtungen m it über vor- 
K i n t * 1 Uilter" e°rdnete Intrusionen in dem größeren Teil von N o r d -  
IVestsch x6,' E r unterteilt, wie es in  analoger Weise schon fü r andere Teile 

m tlands geschehen ist, die Gesteine nach A lte r wie fo lg t:
• Rainozoisch (Intrusiv).

3 (Ferin°-Carbon? (Intrusiv).
4 r .?r ')on ŝcb (Syngenetisch und Intrusiv).
5 Red Sandstone? (Intrusiv).
Di »S*<anC’ aRer aR Faltung (Intrusiv). 
g *  bei t  berichtet nur über Punkt 1. 

scbreibun " .  Zunacbst’ durch zwei Kartenskizzen erläutert, eine genaue Be- 
S er Verteilung der Gänge, deren allgemein bevorzugtes Streichen

I I .  2 7  *
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von SO nach NW  verläuft; nur einige mehr nach N abweichende Richtungen 
sind zu erkennen.

Die Halbinsel K in tyre  ist östlich von der Insel Arran, nordwestlich von 
den Inseln Islay und Jura benachbart. Auf diesen Inseln sind auch zahlreiche 
im  allgemeinen in  ähnlicher Richtung streichende Gänge vermessen worden. 
Jedoch konnte nachgewiesen werden, daß diese Gänge m it denen von K in tyre 
weder in Verbindung stehen, noch eine Fortsetzung derselben darstellen. Viel
mehr scheint es sich auf K in tyre einerseits, auf den erwähnten Inseln anderer
seits um zwei getrennte Schwärme von Gängen zu handeln. Es werden auch 
Angaben über die Lage des Ausstrahlungspunktes gemacht und Vergleiche m it 
Ardnamurchan, Skye und M ull gezogen. (Siehe Referat, dies. Jb.)

Eine Diskussion der Gesteine ergibt, daß die basischen Gänge zwei Grup
pen angehören: A. O l i v i n d o l e r i t - G r u p p e  (m it Analcim) und B. 
Q u a r z d o l e r i t - T h o l e i i t - G r u p p e .  Die Gänge der Gruppe A 
durchsetzen den nördlich gelegenen Granit nicht. Auch die Richtungen der 
Gänge beider Gruppen unterscheiden sich. Der Ausstrahlungspunkt der 
Gänge wird, auch von T yrrell, auf Arran angenommen. Eine weitere Skizze 
g ib t die Lage der Gänge auf Arran wieder; es geht daraus hervor, daß hier 
die Gänge von zwei Zentren ausstrahlen, die den Islay- und den Arranschwarm 
bilden, von denen der letztere wiederum verschiedene Zentren aufweist, näm
lich im  N das der Gruppe A, an der Südküste dasjenige der Gruppe B.

Die nun folgenden petrographischen Ausführungen bringen die m ikro
skopische Beschreibung der verschiedenen auf K in tyre gefundenen Gesteine.

Der Charakter der Olivindolerit-Gruppe m it und ohne Analcim-Gehalt 
is t ziemlich gleichartig. Der Normaltyp ist nichtporphyrisch, schön ophitisch, 
m it Plagioklasleisten, Augit und wenig Magnetit. Besonders bemerkenswert 
is t ein gabbroähnliches Gestein ohne Analcim, das als T e s c h e n i t  erkannt 
wurde.

Ferner wurde ein Gang von M o n c h i q u i t  und einer von C a m p t o -  
n i t  gefunden, deren mikroskopisches B ild erläutert w ird; ebenso werden 
drei-Schliffe eines c a m p t o n i t i s c h e n  B a s a l t e s  beschrieben. Sie 
entstammen zwei neu aufgefundenen Lokalitäten in diesem Gebiet.

Zum Schluß werden der Beschreibung des in je zwei Gängen gefundenen 
T h o l e i i t e s  und L e i d l e i t e s  noch einige Worte gewidmet, denen 
zur näheren Erklärung noch zwei Schliffbilder hinzugefügt worden sind.

O. Z ed litz .

W .  I. M cC allien : N o t e  o n  C o m p o s i t e  L a v a  f r o m  
K i n t y r e .  (Geol. Mag. 69. 1932. 135—138. M it 1 Taf. und 1 Textfig.)

Bei der Durchsicht von Dünnschliffen der carbonischen Lavaserien aus 
der Umgebung des F i r t h  o f  C l y d e  wurde Verf. aufmerksam auf einen 
Schliff, der ihm in  Anbetracht der Untersuchungen K en ned y ’s über zusam
mengesetzte Gänge (Geol. Mag. 68. 1931. 166—181) von besonderer Bedeu
tung erschien. Das dazugehörige Handstück war als Lava gesammelt worden, 
und es wurde bisher beiden keinerlei Beachtung geschenkt.

Noch einmal werden die von K ennedy  aufgestellten vier Bedingungen 
wiedergegeben, die erfü llt sein müssen, wenn es sich um einen zusammen
gesetzten Gang handeln soll. Trotzdem in dem Schliff nur die eine der vier
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darau f1118611 fÜr echte znsammengesetzte Gänge erfü llt ist, glaubt Verf. 
Und'1 Mllließen zu dürfen, daß es sich doch um solch einen Gang handelt. 
g(1genZ'Var geht aus dem Schliff nur hervor, daß die beiden Gesteinsglieder 
sig wSPltlg nicht abgeschreckt sind und bei ihrer Entstehung gleichzeitig flüs- 
besonf611 Einige von K ennei>y ’s Folgerungen werden fü r diesen Fall als 
teren T o  W1°htig berangezogen; so z. B., daß dem nichtporphyrischen un- 

j  61 der porphyrische obere zeitlich zu folgen hat. 
lieh u <8 m vorliegenden Fall konnte festgestellt werden, daß es sich tatsäch- 
aber m ZW<d aderdings nicht leicht zu unterscheidende Gesteine handelt, die 
an d e f '^ tlSCE V° m scb)en Gesteinstyp sind. Es kann auch keine Abkühlung 
S ch liff' 1' renze zwischen beiden Gesteinsarten festgestellt werden. In  dem 
von \f.1St C1U Glasenraum zu erkennen, der in  konzentrisch schaligen Lagen 
Gneni f ne® ’ Galcit und Kieselsäure ausgefüllt ist, und der zweifellos in 
aber n f  Magmen gebildet wurde. Vor Abkühlung der ersten Lava,
O b e r f r f  ^ "^b 'b n n g  des Blasenraumes, ergoß sich die zweite Lava über die 
L eilt  a6 6 (' er ersG:rcn und zerteilte den Blasenraum, dessen Überreste zur 
Abwe b, ^?ner Vorgänge herangezogen werden konnten. Aus der völligen 
Sung ( j f  des abgerissenen Blasenteiles schließt Verf. auf schnelle Bewe- 
Scheh <>r ° ^ eren Uava. Daß der eben geschilderte Vorgang tatsächlich so ge- 
der ß f , 1Ŝ ’ beweist das Fließgefüge der Feldspäte in der oberen Lava, in  der 

^asenraum nicht mehr erhalten ist. 
as Handstück zu diesem Schliff stammt von Uisaed, K intyre.

O. Z ed litz .

P e f f 1'1' 5 F - D avidson: T h e  G e o l o g y  o f  M o n c r e i f f  e H i l l ,  
D s h 1 r  e. (Geol. Mag. 69. 1932. 452—465. M it 4 Textfig.)

Stadt pef i 0nCreiffe H ills  bilden eine Hügelkette südlich und südöstlich der 
Unteren Ol 1 RSle S*nd aus verschiedencri Lavaströmen gebildet, die sich im  
Sandstei ' *d erSossen- Auch Aschen, Konglomerate und zwischengelagerte
Diese ] f " : Werden hier gefunden, deren A lter ebenfalls unteres Old Red ist. 
Quarz-o f  0 Und Sandsteine werden von verschiedenen 0 — W  verlaufenden 
stark K„l- ent'Gängen durchsetzt. Das ganze Gebiet ist durch Glazialerosion 
der Lave dde Mächtigkeit des unteren Old Red einschließlich
^■°hglom . 11 ctwa m- Ebenfalls dem Old Red angehörend sind saure 
farshire v ^ f 6' ®*°tit-Andesite und Dacite, die alle weiter im  N von For- 
fe inköm if.1 f” Unien' Die unteren Lavaergüsse stellen einen grauschwarzen, 
adern d u fh  dar’ der in  weniger frischen Partien von roten Häm atit
sind zu erk is t- Das Gefüge ist porphyrisch, kleine zersetzte Olivinreste 
beiten übe f f 6” ’ GesteinsSlas ist selten. Es werden noch verschiedene Einzel- 
a^Segeberf ^  ln  den ®ed imenten des Old Red vorkommenden Ergußgesteine 
schrieben ’j f Ucl\ dle Mächtigkeit und Ausdehnung der Sedimente selbst be- 
Sobennacii q-6 dle Eaven durchsetzenden permocarbonischen Quarz-Dolerite 

Die W ^  De ik ie  tertiären Alters sein.
P°rphynyg f 6 Ge]ie der Laven läßt sich in zwei Gruppen teilen: a) in  mikro- 
Eeldspateif 6 ° lm n "Ensta tit-Basalte und b) in Olivin-Enstatit-Basalt m it 
Setzung U n rengbugen. Jede dieser Gesteinsgruppen is t in  der Zusammen- 

lm Gefüge gewissen Schwankungen unterworfen.
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a) Die Gesteine dieser Gruppe haben ziemlich gleichmäßigen Feldspat
gehalt, lassen oft Fluidalgefüge erkennen, neigen zur Bildung glasiger Grund
masse und bestehen im  übrigen aus O livin und Pyroxenen. Apatit, Magnetit 
nnd B io tit kommen gelegentlich vor.

Adern durchziehen das Gestein, die hauptsächlich aus Analcim, Feld
spat, Eisen-Magnesium-Mineralien, Glimmer und Zeolithen bestehen.

b) Die Feldspateinsprenglinge (Andesin-Labrador) charakterisieren diese 
Gruppe. Die Grundmasse enthält Augit, Magnetit und Apatit. Im  übrigen 
is t das Gestein häufig verw ittert, so daß Serpentin und Eisenerze zur Aus
scheidung kamen.

Der Arbeit sind noch petrogenetische Betrachtungen angefügt, in  denen 
Parallelen gezogen werden zu anderen ähnlichen Vorkommen wie das oben 
beschriebene. Sie sind von speziell lokalem Interesse. O. Z ed litz .

E. H . Davison: T h e  A g e  o f  t h e  L u n d y  I s l a n d  G r a n i t e .  
(Geol. Mag. 69. 1932. 76—77.)

In  einer Arbeit über Ardnamurchan, M ull und Coli (Geol. Mag. 68. 1931. 
265—263 und 67. 1930. 218—240) wurde festgestellt, daß der Lundy-Island- 
Granit große Ähnlichkeit m it den Graniten von Mourne-Mountains und Arran 
habe, die wahrscheinlich tertiären Alters sind. Da andererseits geologische 
Betrachtungen auf Verwandtschaft des Lundy-Granites m it dem von Corn
wall und Devon hindeuten, so wurde die Frage nach A lter und Zusammen
gehörigkeit noch einmal aufgeworfen.

Eine Prüfung des Mineralgehaltes dieser Granite ergibt, daß engere Be
ziehungen bestehen zwischen den Lundy-Island-Graniten und jenen von West
england ; der beiden Gesteinen eigentümliche Gehalt an Mineralien, die auf die 
Gegenwart von flüchtigen Bestandteilen schließen lassen, w ird als besonderes 
K rite rium  herangezogen. Die Mourne-Montain-, Mull- und Arran-Granite 
stehen jenem Komplex mehr oder weniger fremd gegenüber.

Das Ausmessen der pleochroitischen Höfe w ird als weiteres Unterschei
dungsmerkmal angeführt. Die Messungsergebnisse leiten Verf. zu folgendem 
Schluß: Zwischen den Lundy-Island-Graniten und denen von Westengland 
bestehen enge Beziehungen, beide sollen postcarbonischen Alters sein. Merk
liche Unterschiede trennen diesen Komplex von den tertiären Graniten von 
Mourne, M ull und Arran (siehe das folgende Ref.). O. Z ed litz .

A . T . I. D o lla r : A g e - P r o b l e m s  o f  t h e  L u n d y  I s l a n d  
G r a n i t e s .  (Geol. Mag. 69. 1932. 266—268.)

Zu den Ausführungen von E. H. D avison  über das A lter der Lundy- 
Island-Granite (siehe obiges Ref.) und den in dieser Arbeit angeführten Be
weismitteln (Mineralparagenese und Größe der pleochroitischen Höfe) w ird 
Stellung genommen. Die von D avison  angeführten Kriterien sollen nicht aus
reichend sein, um damit eine eindeutige Altersbestimmung durchführen zu 
können.

Es darf zunächst überhaupt nicht von d e m  Lundy-Island-Granit ge
sprochen werden, da er chemisch und zeitlich sehr komplexer Natur ist.
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as die mineralische Vergesellschaftung in den Graniten von Lundy, 
el>gland, Nordostirland und den inneren Hebriden anbetrifft, so erwähnt 
son das gerade fü r den Mourne-Granit besonders charakteristische Mi- 

den y  e r  y  * 1 nicht. Auch werden die in den Lundy-Graniten vorkommen- 
jj. r z e von Silber, Kupfer, Zink, Eisen und Zinn nicht beachtet. Diese 
den raaSSOZ‘at*onen haben ih r Gegenstück in C o r n u b i a ,  nicht aber in 

'■mären Gesteinen der nördlichen britischen Inseln, 
jyj., er Vom Verf. aus einer großen Anzahl (59) von Messungen erhaltene 

, 'h® Größe der pleochroitischen Höfe steht in merkbarem Gegen-
1 zu dem von D avison gefundenen Wert.

... 'emische und mineralogische Daten werden angeführt, die m it den er
sehen^*1 Be0bachtungen des Verf.’s den Schluß nahe legen, daß die plutoni- 
arrn11 .^ rus ion en  des Lundykomplexes in  Beziehung stehen sowohl zu den 
Von aniscben Gesteinen von Cornubia wie auch zu denen tertiären Alters 
is t . .^ -B r ita n n ie n  und Irland. Die Alterserforschung der Lundy-Granite 
T p p esweSs geklärt. Bisher noch nicht veröffentlichte Untersuchungen von 
p ,i • H all und weitere Beiträge des Verf.’s über das in  Rede stehende 

let s°Uen demnächst erscheinen. O. Z ed litz .

c- ‘ Osborne: The M e ta m o rp h o se d  L im e s to n e s  and Asso- 
Co T G o n ta m in a te d  Ign eou s  Rocks  of  th e  C a r lin g fo rd  D is t r ic t ,  
J ■ L °u th . (Geol. Mag. 69. 1932. 209—233. M it 2 Taf.)

einos^S 'lan^ ê  s*®h um die mineralogische und pctrographische Beschreibung 
^  interessanten Kontaktgebiets in Irland, das einem breiten Vorgebirge 
größt ' '  G u r lin g fo rd  L o u g h  und der D u n d a lk -B a y  angehört. Der 
sjj . e dieses Gebirges besteht aus tertiären Erstarrungsgesteinen, die 
hab> C 6 Schiefer und Quarzite und car’bonische Kalksteine durchsetzt 
je B iese carbonischen Kalke, die verschieden stark verunreinigt sind,

C Grad und Lage der Dolomitisierung, wurde durch einige Teile eines 
Ko Mischen Intrusivs durchsetzt. Es entstand eine scharf ausgebildete 

Spinell p ne*am0r*)bose’ der <be Entstehung von Ca-Mg-Silikaten und Forsterit- 
außerd eri^ as" ^ armoren zuzuschreiben ist. Nach einiger Zeit ergoß sich 
ejne , r?m nocb ein saures Magma in diese basischen Gesteine, woraus sich 
f ;uk r jt lM hunS verschiedener Grade zwischen Aplit-Granophyr und Gabbro- 
Beeinfi Sr^ab‘ An die saure Phase knüpfte sich noch eine pneumatolytische 
und - l SSUtl"  an’ deren Folge die Entstehung einiger sehr interessanter 
Pegm ener ^'ncralaggregationen war. Die dem sauren Magma nachfolgende 
bildi ' c föC le Bildung gab durch Kalkassimilation Veranlassung zur Aus- 

( iri*"er bemerkenswerter Minerale.
Werden v  011161 burzen Beschreibung der lokalen geologischen Verhältnisse 
nachfni™ 16 ^n o ra le  aufgezählt, die ihre Entwicklung im  Kalkstein thermaler, 

pneumatolytischer und metasomatischer Tätigkeit zu ver-S k olgender -
6,1 baben- Diese Minerale sind:

Grossular (Klinozoisit, Vesuvian) Phlogopit 
Andradit M onticellit
Giopside (Tremolit, Actino lit) Custerit
Hedenbergit A lb it
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Wollastonit
Forsterit
Spinell
(Brucit) aus Periklas
Edenit
Vesuvian
Klinozoisit-Epidot
Hornblende
T itan it
Calcit

Magnetit
P y rit

Andesin
Apatit

Perowskit
Graphit?

Orthoklas 
M ikroklin (Sericit)

Skapolith
Quarz

Nacheinander werden nun die verschieden stark metamorph veränderten 
Marmore m it ihrem jeweiligen Mineralgehalt beschrieben.

1. Der schwach thermal veränderte Kalkstein enthält neben Kaolin, 
Chlorit, Calcit und Vesuvian Klinozoisit, dessen Kristallformen wiedergegeben 
werden; auch Epidot t r i t t  gelegentlich auf. In  feinen Bündelchen findet 
sich auch Skapolith vor, ebenso is t etwas Orthoklas und A lb it eingesprengt.

2. Die Forsterit-Spinell-Brucit-Marmore gehören den in hohem Maße 
thermal umgewandelten Gesteinen an, die feinkörnig und schwach gefärbt 
sind m it zahlreichen Einschlüssen von Magnetit, Perowskit und kohligem 
Material. Der Dünnschliff läßt erkennen, daß etwa 70% des Gesteins aus 
Calcit bestehen; es sind ferner Forsterit-Körner, farbloser Serpentin, Spinell 
und Brucit vorhanden. In  den stark veränderten Kalken m it grobem Korn 
findet sich vor allen Dingen Wollastonit in  faserig-radialer Form vor; auch 
Diopsid und Grossular sind in geringen Mengen vorhanden. Die Kalksilikat- 
und Kalkmagnesium-Silikatgesteine, die übrigens nicht dolomitführend sind, 
enthalten vor allem Grossular, Diopsid, Wollastonit, Vesuvian und M ikroklin, 
wobei Vesuvian oder Klinozoisit durch retrogressive Metamorphose entwickelt 
wurden. In  einer petrographischen Beschreibung werden weitere Einzelheiten 
der beobachteten Minerale wiedergegeben.

3. P n e u m a to ly t is c h  v e rä n d e rte  G este ine. Besonders bemerkens
wert is t hier das Vorkommen von C u s te r it  und M o n t ic e l l i t .  Diese beiden 
Minerale treten gewöhnlich nebeneinander auf gemeinsam m it Phlogopit, 
Apatit, Vesuvian und Calcit. Andere hierher gehörige Gesteine bestehen 
hauptsächlich aus Phlogopit, Diopsid, Vesuvian, Pleonast und Calcit. Wieder 
fo lg t eine mikroskopische Beschreibung dieser Mineralien, woran sich eine 
ausführliche Diskussion über die Genese der verschiedenen Gesteinstypen 
anschließt. In  den auch auftretenden skarnähnlichen Ilornfelsen finden sich 
vor allem die Mineralien Andradit, Wollastonit, hedenbergitische Pyroxene, 
viel Kieselsäure und (oder) Calcit. Auch P yrit und Magnetit kommen in 
kleinen Adern vor.

„C o n ta m in a te d “  E ru p t iv g e s te in e . Die aplitischen und pegma- 
t.itischen Apophysen der sauren Gesteine des B a rn a v a v e -D is tr ik te s  lassen 
starke Verunreinigungen an den Stellen erkennen, wo sie die metamorpho- 
sierten Kalksteine durchsetzen. U. d. M. zeigen sich hier Wollastonit, Andra
d it, Hedenbergit, Labrador, Orthoklas, T itan it, Apatit, Magnetit und Pyrit. 
Quarz is t wenig vorhanden. Die Analysen eines typischen verunreinigten, 
infizierten (contaminated) Pegmatites ist im  folgenden wiedergegeben.



Britische Inseln. 425

S*02 ....................  . 48,50
A la03 ............................. 10,45
FeA  ..................... 5,47
Fe O .......................  2,73
Mg O ......................... 1,25
C a O ............................. 24,05
NaaO ......................... 1,81
K a O ......................... 2,13
H .0  0,45
H20 — ..................... 0,05
Ti0 2 ......................... 0,90
FA ............................. Spur
C02............................. 1,70
s ........................... 0,22

Summe . . . 99,94

Orthoklas . . . . .  12,23 
A lb it 1 . , 15,20
A north it j ‘ n« An«  • 14,46
Diopsid 1 HeM , 6,69
Hedenbergit J D i„  . 9,42
A n d ra d it ......................... 17,27
W o lla s to n it..................... 17,05
Calcit.............................  3,90
T i t a n i t ......................... 1,67
P y r i t ............................. 0,71
W asser.....................—  0,50
CaO (Überschuß) . . 0,50

Summe . . . .  99,60

"Contaminated“  Pegmatite; Barnavave bei Carlingford. Analytiker: 
H. und F. H erdsm an .
Den Abschluß der Arbeit bilden Betrachtungen über die Entstehung 

0S(r mineralogisch so interessanten und reichhaltigen Lagerstätte.
O. Zedlitz.

Herbert P. T. Rohleder: A te c to n ic  a n a ly s is  o f th e  M ou rne  
, r a n ite  mass, C o u n ty  D ow n. (Proc. Roy. Irish A c .40. sect. B. 1932.160.)

Die vorhandenen Linien in  den silurischen Gesteinen gaben den Weg 
an ih r die vorgranitischen B a s a lte x tru s io n e n , die je tz t als Gänge im  Silur 

gefunden werden. Sie wurden von G ra n it  durchschnitten. Die folgenden 
nitphasen wölbten die Silursedimente auf und bildeten einen diskordanten 

, l °uth. Die silurischen Sedimentgesteine wurden durch das Magma be- 
c uch verändert. Lokale Differenzierungen des Magmas chemischer und 

]Vij|Sl Äscher Natur haben verschiedene Differentiationserscheinungen inner- 
ueu C*6r ^ asse hervorgerufen. Während der Abkühlungsphase drangen 
D^m ^ aSSen Fervor, wie die Q u a rz p o rp h y re , die in  Gangform erstarrten. 
Ade11 t0^ en A PÜte. Die Gangausiullung durch Magmen is t durch basische 
U ohp. Pneumatolytischer und hydrothermaler Natur gekennzeichnet. In  

raumen des Granits setzten sich Mineralien ab. Diese basischen Gesteine 
Unndringeu <üe Aplite und sind somit jünger.

Pha.- 16 ln  ^ 6r vorSranii'ischen Phase, so kamen auch in  der nachgranitischen 
di(>a!p FasaP;massen hervor, welche sowohl die silurischen Gesteine als auch 

ranite in  Form von Gängen durchdringen.
ie vorgranitischen Basalte bestehen aus Plagioklas, braunem Titaneisen- 

Oliv' ' ^rl*nem Angit, Magnetit und Pseudomorphosen von Serpentin nach 
spät1"  ^ ruF*,ur ' st  die eines Diabases m it groben idiomorphen Feld-
Pasalt' ^  ® ^ t keine Glasgrundmasse. Die postgranitischen Gänge von 
Oliv'  ̂ S te h e n  aus Plagioklas, grünem oder farblosem Augit und Magnetit. 
Gla i, Wai WaFlrscheinlich vorhanden, is t aber immer umgewandelt. Eine 
^ f ^ a s s e  D t häufig vorhanden. In  der Nähe des Granits kommen 

1 mschlüsse von Orthoklas und Plagioklas vor, die teils undulöse Aus
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löschung zeigen, teils isotrop sind. Auch Quarzeinschlüsse treten auf, mehr 
oder weniger korrodiert und geschmolzen. Sie zeigen häufig eine Umrandung 
von Augitm ikrolithen.

Die basischen Adern, nur ein Zoll dick, treten im  Granit auf, sind dunkel
grün oder schwarz. Bei Newcastle und Moyat durchdringen sie die A p lit- 
gänge. Chemisch gleichen sie dem G ranit; nur ist der FeO-Gehalt höher, 
der SiOa-Gelialt ist niedriger.

Der sog. E u rit ist ein Quarzporphyr und kommt zwischen Bloody Bridge 
und Annalong im  Silur vor. Bei Glasdrummond Port enthält der Quarzporphyr 
zahlreiche runde Einschlüsse von Basalt, und zwar am K ontakt m it diesem, 
wo auch der Quarzporphyr grobkörniger is t als im  Zentrum. E r zeigt alle 
Erscheinungen eines typischen hybriden Gesteins.

Schollen, Schlieren, Einschlüsse und der Injektions verband werden be
schrieben. Zwei Basaltanalysen von Green Harbour und Slieve Lamagan 
sind bezeichnend fü r die vorgranitischen (1) und nachgranitischen (2) Basalte:

1. 2.
S i02 ............................. 44,72 52,74
A 1 A ............................. 18,77 16,45
Pe20 3 ......................... 0,84 1,82
F e O ..................... . 11.36 6,52
M g O ............................. 7,16 6,04
C a O ............................. 9,42 6,94
Na20 ............................. 1,84 2,54
K 20 ............................. 2,12 2,57
H 20 ............................. 1,57 3,11
T i20 ............................. 2,10 0,71

Summe. . . . 99,90 99,44

Die Analyse 1 is t von einem porphyritischen Basalt von Green Harbour 
m it makroskopisch sichtbaren Phenokristallen von Plagioklas.

Die Hauptstreichrichtung der Gänge im  Mournc-Gebiet, verglichen m it 
der der Klüftungen:

K lü f tu n g e n .................16° 940 50° 1490
Gäng e .............................15° 102° 53° 151°

Das ganze Granitgebiet war während der Glazialperiode von Eis bedeckt. 
Die typischen Glazialerscheinungen sind von A. R. D w erryhouse  (Quart. 
Journ. Geol. Soc. 1923) beschrieben worden. M. Henglein.

F. Smithson: The P e tro g ra p h y  o f th e  N o th e rn  P o r t io n  o f 
th e  L e in s te r  G ra n ite . (Geol. Mag. 69. 1932. 465—474. M it 1 Taf. u 
1 Textfig.)

Die Leinster-Granite sollen nach K in a h a n  aus zwei intrusiven Phasen 
gebildet worden sein. Verf. versucht dies zu bestätigen, indem er den wesent
lichen und accessorischen Mineralgehalt qualita tiv und quantita tiv zu erfassen 
trachtet. Es stellte sich bei seinen Untersuchungen heraus, daß der Leinster- 
Granit nicht ganz homogener A rt ist, so daß zwei Typen unterschieden werden
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konnten. I n (|er folgenden Zusammenstellung aller in dem dortigen Granit 
&e undenen Mineralien sind auch diejenigen aus Pegmatiten und Apliten

angeführt.
Kubisch: Granat, Magnetit, Pyrit.
Tetragonal: Anatas, R util, Zirkon.
Rhombisch: Baryt, Brookit, Arsenkies.
Hexagonal und rhomboedrisch: Apatit, Beryll, Ilm enit, Molyb- 

dänit?, Magnetkies, Quarz, Turmalin.
Monoklin: B io tit, Chlorit, Epidot, Monazit, Muscovit, Orthoklas, 

Spodumen, T itanit.
T rik lin : Albit-Oligoklas, M ikroklin.
Amorph oder fraglich: Leukoxen, Lim onit, P in it, K illin it.

Im  allgemeinen macht der Granit den Eindruck einer einzigen, gleich- 
ar igen Intrusion; trotzdem kommen Schwankungen in der Ausbildung 
' '<'r , und zwar besonders bei weiter auseinander gelegenen Lokalitäten, 

er auch innerhalb eines engbregrenzten Raumes können Partien im  Ge- 
ein festgestellt werden, die in ihrem quantitativen Mineralgehalt stark 

ine inander abweichen. Diese Tatsache wird durch Mikrometermessungen 
an 13 Dünnschliffen bestätigt gefunden. Es w ird auch das Messungsergebnis 
oroer älteren Untersuchung in einer Tabelle bekannt gegeben.

Accessor i sche M in e ra lie n . Durch die quantitative Erfassung des 
icessorischen Mineralgehaltes w ird der Versuch zur Bestimmung der In- 

omogenität des Granites fortgesetzt. Von 50 Proben wurden je 300 g durch 
<ln 'fO'Maschensieb getrieben, Waschen, Trocknen, Trennung m it Bromoform 

Methylenjodit, sowie eine magnetische Trennung durchgeführt. Nach 
,rzer Beschreibung des Mineralbefundes w ird eine ausführliche Tabelle 

1111 'k'n ermittelten Daten, die die Proben nach geographischer Richtung 
geordnet enthält, diskutiert. Daraus geht hervor, daß es sich bei der Granit- 
^  usion nach Verf.’s Meinung um zwei Phasen handeln muß, daß aber ein 

ersuch zur exakten Unterscheidung der Magmenarten als problematisch 
^besehen werden muß. Nichtsdestoweniger werden zwei extreme Typen 

gestellt, die als porphyrischer Feldspatgranit und als porphyrischer Musco- 
^ g ra n it  bezeichnet werden, wovon letzterer als der jüngere angesehen wird.

ßse Altersunterscheidung wird durch den Mineralgehalt zu begründen ver- 
zu • ^ ,,<f ei' f alls wäre eine sorgfältige chemische Analyse von Fall zu Fall 

r P1ndeutigen Unterscheidung der Typen sehr erwünscht.

Hie Mineralassoziation des Leinster-Granites is t charakteristisch genug,
um ihn Von den meisten anderen britischen Graniten zu unterscheiden. Je-
des Tbleibt ^ raSe ^ er Identifiziierung des Entstehungsortes der Mineralien 

Ginster-Granites offen, wenn sie auch in den anstoßenden Sedimenten 
onimen. Hie Gesteine des Kontakthofes zeigen, daß die Schiefer einen 
tn  Behalt an schweren Mineralien, besonders B io tit, Turmalin, Granat, 

Gest: Cnc*e unc* Hmenit, aufweisen, und es is t augenscheinlich, daß diese 
ha Clne C*ne E k lig e re  Quelle fü r schwere Mineralien darstellen als der Granit, 
^P tsä ch lich  während jener Perioden, da der Granit noch weniger tie f denu- 

" ar *1® heute. Wie die angestellten Untersuchungen an Turmalin und
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Granat aus den Schiefern und dem Granit ergeben haben, is t eine Erkennung 
der Herkunft dieser Mineralien auf Grund der kristallographischen Ausbildung, 
der Einschlüsse, Farbe usw. sehr wohl möglich. o. Zedlitz.

L. R. W äger: The G eo logy  o f th e  R o u n d s to n e  d is t r ic t ,  
C o u n ty  G a lw ay. (Proc. Roy. Irish Acad. 41. B. 1932. 46_72.)

Im  NW  des Galwaygranits liegt ein Dioritgebiet, das mehrere kleine 
Serpentinvorkommen aufweist. Es fanden hier hydrothermale Veränderungen 
der Tiefengesteine statt. Verf. hat dam it begonnen, festzustellen, welches die 
ursprünglichen Gesteine waren. Nach einem historischen Rückblick werden 
Bodenform und Hauptfalten beschrieben. Dann folgt der umfangreiche 
petrographische Teil.

1. E p id io r i te  un d  H o rn b le n d e s c h ie fe r. Die ältesten Gesteine des 
Gebiets sind wahrscheinlich die metainorphosierten Sedimente bei Bally- 
nahinch. In  sie drangen Tiefengesteine ein. Gleichzeitig oder etwas jünger 
sind gewisse Epidiorite und Hornblendeschiefer des Roundstone- und Murvey- 
D istrikts. Die Hauptmasse der Epidiorite kommt auf der Ost- und Nordseite 
der Errisbeg-Intrusionsgruppe vor. Die Grenze gegen die älteren Gabbros 
is t schwer festzulegen, die m it der Errisbeg-Gruppe leichter. Gegen W  gehen 
die Epidiorite in Hornblendeschiefer über, die von Quarzdioritgranulit in 
jiz ie rt sind. In  einigen Epidioriten is t die ehemalige ophitische Verwandt
schaft von Plagioklas und Eisenmagnesiummineralien zurückgeblieben. In  
einem Gestein wurde eine pilitische Pseudomorphose gefunden wahrscheinlich 
nach porphyritischem Olivin. Die Hauptmineralien der Epidiorite sind 
basischer Plagioklas und grüne Hornblende. Die kleineren Plagioklaskristalle 
sind wieder gebildet worden, nachdem Plagioklas vorher in glimmerartige 
oder zoisitische Produkte verwandelt waren. Der Plagioklas is t ein Bytownit, 
in  quarzführenden Typen Andesin. Die Hornblendeschiefer, besonders die 
feinkörnigen, sind m it saurem Granulit vermengt, so daß abwechselnd dunkle 
und helle Bänder zu erkennen sind. An Stellen, wo re la tiv wenig saures 
Material in jiz ie rt wurde, sind die Hornblenden 6—lOmal so lang als breit- 
sonst sind sie blätterig. Lokal is t eine schwache Thermalmetamorphose der 
Hornblendeschiefer durch den Murveygranit entstanden. Feinkörnige Typen 
der Hornblendeschiefer gehen in E p id iorit über. Es können aber keine u r
sprünglichen Mineralien oder Strukturen identifiziert werden. Der Plagioklas 
is t saurer als in den Epidioriten und Quarz, nachgewiesen durch seinen ein
achsigen positiven Charakter, ist gewöhnlicher. Die Hornblende is t augen
scheinlich ähnlich derjenigen in  den Epidioriten. Orthoklas, wie in den Epi
dioriten, ist nicht vorhanden, dagegen B io tit. Eisenerze und Sphen sind 
vorhanden, letzterer in elliptischen Körnern. Epidot oder Zoisit waren bei 
Bildung der Hornblendeschiefer nicht vorhanden und haben sich erst nach
träglich aus Feldspat gebildet. Kleine Adern von Epidot und Prehnit und 
andere von Quarz, A lb it und Eisenerz schneiden die Hornblendeschiefer.. Es 
is t aber nur wenig oder kein umgewandeltes Material längs derselben. An 
einigen Stellen ist zu erkennen, daß die Hornblende chloritisiert is t und sich 
wenig Carbonat gebildet hat. Die Quarz-, A lb it- und Eisenerzadern stehen 
m Zusammenhang m it dem sauren Granulit.
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^ ie  L e t t e r d i f e  T a rn -G ru p p e  un d  G abbros. Der nördliche 
«  der Letterdife Tarn-Gruppe besteht aus Peridotit, der südliche aus 
.. n  _• Beide Gesteinstypen sind ähnlich, indem sie feinkörnig sind. Ein 

^m ählicher Übergang vom einen zum andern Typ is t in  der Zentralmasse 
is^ Sê en‘ ^ anz ' m S is t P ik r it durch basischen D io rit umgewandelt. P ik rit 
. aS a' tf’re Gestein. Eine Ader vom basischen D io rit der Errisbeg-Gruppe 

neidet den Peridotit. Der P ik rit besteht zu mehr als 50 % aus einem eisen- 
ist° len **er dentritische Einschlüsse von Magnetit enthält. Der O livin

. stellenweise in Serpentin umgewandelt, doch meist verdeckt durch Magnetit- 
der" ‘ Tier Plagioklas m it 30 % steht zwischen Labradorit und Bytow nit ; 
und braune Hornblende, Picotit, wenig rötlichbrauner B io tit
j  1 ®ê en Eisenerz. In  Dünnschliffen zeigt sich ein hellbrauner Spinell 
Vonf^ter kristallisiertem Plagioklas. Umwandlung des P ikrits fand 1—2 Fuß 
ho*11 ndt dem jüngeren basischen D io rit statt. Es resultierte ein
steh°^eneS fieste‘ n’ das aus O livin, Amphibol, K linochlor und Eisenerz be- 
Zu " ^ er T*erid o tit der Letterdife Tarn-Gruppe is t nach der mineralogischen 
y  s“ mmensetzung verwandt m it dem P ik rit und wurde aus letzterem durch 

ermehrung des Olivins und der Hornblende auf Kosten von 2/3 des Plagioklases 
ist f en" '^ >er d 'e Peridotite sind immer verändert. Der O livin der Peridotite 

ei Von dentritischen Einschlüssen und viel serpentinisiert. V iel des ur- 
, n?bchen Plagioklases ist in  der Reaktion m it O livin aufgebraucht worden 

* as übrigblieb, is t zoisitisiert.
den F** welche „E a rly  Gabbros“  genannt werden, sind schwer von
sch • . I0laten zu trennen. Die Intrusion der Errisbeg-Gruppe kam wahr- 
einer 1Ĉ  Ilac 1̂ der In jektion des Gabbros. Der Gabbro besteht aus 
g  er ^ " ''- ‘¡nanderfolge von Bändern, die sich voneinander durch den relativen 
ist ^er zusammensetzenden Mineralien unterscheiden. In  dem Gabbro 

1 lr  Vom ursprünglichen Augit und Plagioklas, welch letzterer 80 % Anor- 
„  en|üä lt. Vielfach is t der Feldspat in Zoisit oder eisenarmen Epidot um- 
«ha t  6 • Tlälfte des Gabbros is t durch einen hohen Eisenerzgehalt 

ra terisiert, das oft schmale Schlieren bildet, 
sind ] l ) *C T rir isb eg  G roup . Die verschiedenen Typen dieser Gruppe 
p)je ,Urcn Kristalld ifferentiation eines einzigen Magmakörpers entstanden, 
ülend aU^ ^ este‘ne sind Hornblendeperidotite, A lliva lite , Anorthitfels, Horn- 
Hiorit UnC* ^ '^ ü h re n d e  A lliva lite  und Anorthit-, Bytownit- und Labradorit-

Vor I .*1 ^ ornblendoperidotite kommen sporadisch in unregelmäßigen Massen 
rieten' 'V"*ln ^ c^  100 un(I 300 Yards lang und 20—100 Yards breit. Ebenso 
des P -16 ^O ivalite auf; doch sind ihre Grenzen oft weniger definiert als die 
Vor lri<Jot*ts- Anorthitfels kommt in einiger Entfernung im  S von Bollard 
riichen^ k es*ändig. Anderwärts is t er verteilt. Die olivin- und anorthit- 
L>ior>n ^ este*ne waren mehr oder weniger fest, während die verschiedenen 

^  vpcn, welche sie umgeben, flüssig blieben.
Grün 6r^ rö^ere Teil des Diorits, welcher die Hauptmasse der ganzen Errisbeg- 
dnr„i e, 1 ^et, besteht aus poikilitischem D iorit, in  welchem die Feldspäte

Olivn ittli°h Byt0Wnit Sind‘
uireiche Typen kommen bei Maumeen H ill und im  SO von Roundstone
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vor. Manche Intrusionen des Massivs oder des schwach blätterigen Diorits 
enthalten ein wenig Quarz und Andesin. Sie sind von den Gesteinen der 
Errisbeg-Gruppe getrennt und werden als ein Glied der Gesteine der nächsten 
Eruptivphase, der Quarz-Diörit-Gneise, angesehen.

Es gibt verschiedene Sonderheiten der ultrabasischen und basischen Ge
steine der Errisbeg-Gruppe. Es fanden während der Abkühlung Reaktionen 
m it einer rückständigen wasserreichen Lösung statt, welche den O livin und 
Plagioklas durch solche wasserhaltigen Mineralien wie Zoisit, Chlorit und 
Amphibol ersetzten. Sogar der grüne Spinell wurde in Diaspor und Chlorit 
verwandelt. Im  A ug it-A lliva lit ist die Entwicklung der Reaktion rims zwischen 
O livin und Plagioklas, bestehend aus Enstatit, Hornblende-Spinell, Sym- 
p lek tit und Zoisit deutlich zu erkennen. In  den Aug it-A lliva liten is t die 
Kristallisation des Augits erst nach der des Olivins und Plagioklases beendigt.

Es w ird folgende Gleichgewichtsgleichung gegeben:

6Mg2Si04 +  6CaAl2(S i04)2 +  2H 20  =  4MgSi03 +  Mg6Ca2H 2(S i03)8 
O livin A north it Ensta tit Tremolit

+  3 M g 0 .A l20 3 +  2 HCa2A l3Si30 13 
Spinell Zoisit

4. D ie  Q u a rz -D io r itg n e is e . Das Quarzdioritmagma muß unter einem 
mächtigen Druck gestanden haben. Über Roundstone is t es durch die Epi- 
diorite gedrungen. O ft entstand m it den Epidioriten ein zusammengesetzter 
Gneis m it Bändern von Epid iorit, die m it Quarzdioritbändern abwechseln. 
Unregelmäßigere Massen von Quarz-Dioritgneis durchschneiden auch die 
Errisbeg-Gruppe. Adern von pegmatitischem Quarz-Dioritmaterial sind in 
den Gesteinen der Errisbeg-Gruppe oft nicht sichtbar verbunden m it Bändern 
von Quarz-Dioritgneis.

Typischer Quarz-Dioritgneis kommt westlich Toombeola vor. E r besteht 
zu 40 % aus Quarz, 40 %  Andesin-Oligoklas, der gewöhnlich etwas zoisiti- 
siert ist, 20 % grüne Hornblende und B io tit, der öfter chloritisiert ist, wenig 
Eisenerz und Sphen. Orthoklas kommt in  den kleineren und verschiedenen 
Massen vor, die in die Epidiorite oder die Errisbeg-Gruppe eingedrungen 
sind. Darunter ist auch ein Gestein, in  welchem die Hornblende Hastingsit 
ist. In  einigen Gesteinen is t Neigung zur Granulitisation. Der saure Granulit, 
welcher einen zusammengesetzten Gneis m it den Hornblendeschiefern westlich 
Errisbeg bildet, besteht aus ungefähr gleichen Beträgen Quarz und A lb it 
m it wenig B io tit oder Hornblende. Einige der Gesteine enthalten ein wenig 
Orthoklas, in  andern is t der Feldspat Albit-Oligoklas. Der Granulit und 
Pegmatit sind oft nahezu ähnlich in  der Zusammensetzung dem Quarz- 
Dioritgneis. Der Hauptunterschied ist die größere Azid itä t des Plagioklases.

5. G ra n ite  u n d  jü n g e re  Gänge. Durch die heutige Oberflächen
erosion sind drei petrographisch unterschiedene Granite freigelegt. Der 
Roundstone-Granit, vom Toombeolatyp, ist konstant bis auf die Nähe des 
Randes bei Roundstone, wo er gneisig an einigen Stellen wird. Zwei Flecken 
des sauren Gneises im  \V und SW von Roundstone sind von den Gneisen 
der Quarzdioritzusammensetzung hinsichtlich ihres Orthoklasgehalts ver
schieden. Sie werden fü r kleine Injektionen des gneisigen Roundstone- 
Granites gehalten. Ungefähr die Hälfte des Roundstone-Granits besteht aus



Britische Inseln. 431

Teilen ^  durchschnittlich basischem Oligoklas; der Rest besteht zu gleichen 
An gtn ..aUS Quarz und Orthoklas m it wenig B io tit und grüner Hornblende, 
hat M |6 deS 0rthoklases kann Perth it treten. Zwischen Orthoklas und Oligoklas 
Üa„ 1 Trmeki tentw icklung stattgefunden. Als Accessorien kommen Sphen, 

und APat i t  vor. Das Verhältnis von Orthoklas zu Oligoklas liegt 
A h eU 1 : 1 bis 1 : 2. Das Gestein kann als ein B io t i t -H o rn b le n d e -  

a m e 11 i  t  bezeichnet werden.

Das f  ^™sbeg-Townland-Granit is t ein porphyrischer B iotit-Adam ellit. 
grüß P°rphyrische Element ist ein Perth it oder M ikroklinperth it. Es is t eine 
Aul' 110 ^ enge Kalifeldspat als im  Roundstone-Granit und Hornblende fehlt. 
sind” 1 S*nd VOrhanden; aber Pegmatite, die im  Roundstone-Granit häufig 
M ik' |WUr<*en nur an elnem Ort gefunden. Nahezu gleichalterige Quarz- 

ro lin-Adern schneiden den Granit.

der A r1- ^ urvey"Granit ist ein A lkaligranit. Eine Probe aus dem Zentrum 
struk SS6n besteht aus Plagioklas in idiomorplien Kristallen ohne Zonar- 
Jda , U r' Perth it und Orthoklas zusammen sind zweimal so häufig als Plagio- 
inte Ul-d ^ uarz s°vie l wie Kalifeldspat. B io tit ist selten und Muscovit kommt 

zum Feldspat vor. Aplite und Pegmatitadern fehlen. 400 Yards 
Wel deS ^bdrandes von Murvey kommt ein quarziger Granit vor, in  

C j (rn Oreisen m it Molybdänglanz enthalten sind.
Waren le Granite wurden in trudiert, als die Quarz-Dioritgneise bereits fest 
Wah \ 0bgleiCh das Sanze Gebiet noch heiß gewesen sein muß. Es w ird eine 
Rai f Cmbcke Intrusionsfolge fü r die drei Granite anzunehmen sein. Die 
|n j. raSen und Grenzen werden diskutiert. Der Murvey-Granit kommt 
t i a t i o ndt  dem Errisbeg-Townland-Granit. E r ist eine jüngere Differen- 
den E Hagmareservoirs, welches zuerst den Roundstone-Granit und dann 

Granit mSbe^",*,0Wnland ^ ranit  b'derP'- Augenscheinlich is t der Murvey- 
j eln Lakkolith und liegt über dem Errisbeg-Townland-Granit. 

den G 6 JU" " eren Gänge streichen im  allgemeinen N—S und durchdringen 
b le n d e ^ ^  -Und a*teren Gesteine. Die melanokraten Typen sind Horn- 
Granit l0t i t 'P °rPhyrite und die mehr leukokraten sind Quarzporphyre, 
nur ein'°[?')lyre Und Granophyre. Lamprophyre wurden nicht gefunden; 
kommt lornblendeporphyr m it Orthoklas und Oligoklas in gleichen Mengen 

lipA ' rade außerhalb des D istrikts im  N vor.
T h o l^ i  ^ 00n HR1, 5 Meilen im  W, NW  von Murvey kommt ein tertiärer 

vor.

j-jip̂ e ta m o rphe S ed im e n te  un d  In je k t io n s g n e is e , 
einige u edimente sind hauptsächlich Pelite; nur zwei Kalksteinbänder und 
m it" de,'" k" 6 Quarzb°rizonte kommen vor. Gewisse Hornblendeschiefer sind 
Andere^ Kalksteinen vergesellschaftet, deren Entstehung zweifelhaft ist. 
heut,, für ander von Hornblende- und Hornblende-Biotitschiefer sind bis 
Werten g gehalten. Der Granit hat die bereits regional metamorpho-
Injekti l* Imente der Thermalmetamorphose verändert. Die Schiefer und 
"Weniger werden nämlich in über f  Meilen nördlich des Granitkontakts
massiv s-Ueferig Und sind innerhalb des anderen Meilendrittels gänzlich 
Wenig j,äl Cnthalten sporadisch gut kristallisierte Andalusitkristalle. Ein 

'  ler dem Kontakt ist Cordierit vorherrschend. Sillirnanit wurde nicht
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festgestellt in diesem Gebiet. E r kommt aber faserig in den unteren Hängen 
der Twelve Pins, 2JS Meilen nördlich von Ballynahinch, vor. In  den Peliten, 
innerhalb 100 Yards des Granitkontakts, findet er sich dagegen häufig als 
ein Produkt der Thermalmetamorphose.

7. R ü c k b lic k  a u f d ie  e ru p t iv e  u n d  m e ta m o rp h e  G esch ich te  
des G ebiets.

Die Connemara-Schiefer und ihre Metamorphose sind präcambrisch. 
Wegen der innigen Beziehung zwischen den Injektionsgneisen und der Regional
metamorphose in der Gegend von Ballynahinch, wie auch bei Dveroagh, 
w ird das Ganze dem Präcambrium vorläufig zugeschrieben.

A n a ly s e n :

1. 2. 3.
S i02 ...........................................  41,11 41,20 45,04
A 1 A ............................................  7,72 25,32 26,20
Fe20 3............................................  2,05 1,40 1,41
F e O ...........................................  10,60 4,46 1,89
M g O ...........................................  27,87 9,06 4,34
C a O ............................................  5,24 13,96 16,93
Na20  ............................................. 1,03 0,54 0,78
K 20  ............................................  0,28 0,25 0,23
H 20  + ........................................  2,38 3,23 3,26
H 20  — ........................................  0,32 0,15 0,14
L 0 2................................................  _  0,20 0,02
T i0 2 ............................................  0,80 0,05 0,15
P2O5 ............................................. — Spur Spur
C I .............................................  —  0,01 Spur
S ................................................. —  Spur —
Sn20 2  Spur —  —
N i0  .........................................  0,15 0,03 0,01
Mn0 ......................................... — 0,09 0,06

.............................................  — — Spur

Summe . . 99,45 99,95 100,46

1. Veränderter P ik rit von der Letterdife Tarn-Gruppe, \  Meile südlich 
Letterdife Tarn bei Roundstone, Co. Galway; Anal. W i l l m a n .

2. Umgewandelter A lliv a lit westlich Bollard bei Roundstone; Anal. 
L. S. T h e o b a l d .

3. Vollständig umgewandelter Anorthitfels, wahrscheinlich ohne Verlust 
oder Gewinn von Bestandteilen, 200 Yards NW  von L. Nalawney bei 
Roundstone; Anal. L. S. T h e o b a l d .

Der Abhandlung sind beigegeben ein Schriftverzeichnis, eine geologische 
Skizze der Gegend zwischen Ballynahinch, Roundstone und Murvey auf 
einer la fe l, sowie 4 weitere Tafeln m it Photoaufnahmen von Aufschlüssen.

M . H eng lein .
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Frankreich.

des l's DUParC: S ur leS S isem ents de f lu o r in e  de M a rt in e c h e  e t 
M in  1S,Serts dans les e n v iro n s  de P o n tg ib a u d . (Schw. Min.-Petr. 

U - 1931. 9—11.)

\V,,stIJie F lu°ntlagerstätten von Martineche und Issert befinden sich am 

an. Ddn ff d<iS Vulkangebietes der Auvergne. Sie gehören dem Gangtypus 
weder s" iUOrit bildet die Gangart von Bleiglanz und Zinkblende und enthält 
Vp— 1 j  de no°b Baryt, so daß er, wie er hier abgebaut wird, zur Metallurgie 

endet werden kann. W . M inder.

d u  p ‘. Durand et E - Raguin : S u r  le  g r a n i t é  de  l a  r é g i o n  
1 n e t  (A v e y  r  o n). (C. R. 195. 1932. 580.)

sind^n der ^ ord westecke des Blattes Saint-Affrique der geologischen Karte 
ander Wp Granitmassive enthalten. Im  vergangenen Jahre wurden zahlreiche 
festg^f j’amtvorkommen in  derselben Gegend und im  SO des Blattes Rodez 
mergch f An zwei Stellen wurde auch der K ontakt des Granits gegen Glim- 
,u,d j I' er beobachtet, nämlich 1 km  südwestlich Dours im  N  von Arvieu 
M ikrok]m SÜdlich Ayssènes. Der Granit m it großen Orthositkristallen und 
ebarakt*1' iSt durcl1 eine bläuliche Färbung der Feldspäte und der Quarze 
von de^R8161̂  beinahe immer deformiert. Aber in einiger Entfernung
er Wird Kontakten nim m t er eine ausgewalzte oder ausgezogene S truktur an; 
schiefer< ln Granit£neis. Nahe an den Kontaktstellen enthalten dio Glimmer- 
v°m ^  ° f t  in jizierten Feldspat und werden Augengneise, die deutlich sich 
in den Q.elSgranit unterscheiden. Am K ontakt südlich Ayssènes zeigen sich 
üiylonite rnmerschiefern Granitäderchen. Es handelt sich keineswegs hier um

bei AvssJUni 1932 haben die Verf’ die Kontakte im  Tal des Iran, des Pinet 
zeigt sicr eS unkersucht. Am Wege von Combe nach Pinet bis Plescamps 
gung g em® i ’ i'y iü t-  und Quarzit-Zone in Richtung SO, isoklinal, m it Nei- 
Und Streck ' G<* Blescamps zeigen sich die Augengneise, die Laminierung
man ähnli ,j!nb deS Graid*s an den Kontakten. An der Talseite darüber sieht 
Und S de Cp 6 'k>unbi;e- im  Steinbruch 1 km südöstlich Pinet ist gegen die M itte 
^ichtun/,,- fan it deformiert, wobei er massiv bleibt. Gegen S is t er in O— W- 
hat ein ' gCstreckt; m it starker Verlängerung gegen 0. Der Transversalbrucht  ein m • ........  - ' « ‘»ugrauug gegen u. uv r  rransversaiDrucn
brüche z aSS1Ves Aussehen m it großen Feldspatkristallen. Die Longitudinal- 

Bei Tlben Streckungen m it Sondererscheinungen. 

ene V a r ip  °U Und Lagast zeigen sich in f°lS« des Metamorphismus verschie- 
in breitet 1?nen' . Nördl ich der Granitvorkommen des Pinet erstreckt sich 
üdlich Ay AraPbibolitband, das man wieder zwischen Barcaresse (500 m 

Scbeint das"0” 6^  la Caze findet und welches dasjenige Band zu verlängern
de-  Pan’at der Verf- von Pont-de-Salars, durch Arvieu bis Villefranche
bat. Jedocl l' eln.6r ziemlich konstanten Breite von nahezu 2 km festgestellt 
Bntsteh,,,,,' ^  dle metamorphe Tätigkeit dieses Granits zu schwach, um die 

Die r  ClneS S° breden Amphibolitbandes zu erklären. 
in der Gegend'86 ^  Gliramerschiefer zu beiden Seiten der Amphibolite sind

N. Jahrbn , V°n A yssbnes verschieden von den Phylliten, welche von Combe 
UC ‘ f - Mineralogie etc. Referate 1933. U. 28
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bis Plescamps verfolgt werden können. Diese Feststellung in Verbindung m it 
der Gegenwart mylonitischer Zonen südlich der Amphibolite läßt vermuten, 
daß man sich am Kontakt zweier verschiedener Stellen befindet: Die eine 
stark metamorphosiert im  N, die andere aus Schiefern bestehend, die vie l 
weniger kris ta llin  sind und aus Phylliten südlich des Tales des Tarn besteht.

Der Granit ist jünger als der allgemeine Metamorphismus des gesamten 
Gebietes. E r besitzt intrusiven Charakter. M. Henglein.

J. Durand: S u r  le  g r a n i t e  d e  L a g u e p i e  ( T a r n  e t  
G a r  o n n e). C. R. 195. 1932. 615.)

Östlich Laguöpie hat Bergebon in  der geologischen Karte inm itten von 
Gneis ein Granitband eingezeichnet, das sich auf über 2 km  von N  nach S 
zieht und 0,5 km  mittlere Breite aufweist. E. Raguin hat den Umfang von 
Zerquetschungen sowohl in  Gneis im  W  des Granits als auch in  den Amphi- 
boliten, m it welchen er in Kontakt steht, festgestcllt. Verf. beschreibt nun
mehr die Beziehungen zwischen dem Granit und den Umschließenden Ge
steinen. 1 km  südlich Laguöpie wurde eine Deformation des Granits fest
gestellt. Nördlich des Weges des linken Ufers des V iaur im  W  des Pedech, 
2,5 km  östlich Laguepie wurden Glimmerschiefer, die einen m it drusenartigen 
Feldspäten, die andern m it Mineralien des Kontaktmetamorphismus, welche 
die Nähe des Granits bezeugen. Indessen besteht der ganze Sporn zwischen 
Aveyron und Viaur unter der Anhäufung von Laguepie aus zermalmten Ge
steinen, die man in  einem Steinbruch hinter dem Rathaus beobachten kann.

Am  Südausgang von Laguöpie erscheint auf etwa 20 m Breite und 10 m 
Höhe ein gequält aussehendes weißliches Gestein, in  dem man noch den 
Quarz, Feldspäte, Glimmer- und Chlorit-Produkte unterscheiden kann. Das
selbe Gestein findet sich südlich des Weges, westlich der Brücke wieder. E in 
wenig tiefer noch vor dem letzten Haus von Laguepie erscheint ein Gestein, 
das zerbröckelt aussieht, von roter Farbe und nicht unterscheidbarem Korn 
m it einigen Augenfeldspäten, die o ft zerbrochen oder deformiert sind. Der 
K ontakt zwischen den beiden Gesteinen ist sehr unregelmäßig. Man sieht ihn 
sehr gut; er wurde von Bergeron ein wenig westlicher in  die geologische 
Karte eingezeichnet. Steigt man die Nationalstraße gegen S weiter, so findet 
man einen frischen Aufschluß weißer zerbrochener Gesteine, die von roten 
zerriebenen Gesteinen bedeckt sind. Die Kontakte sind unregelmäßig; es be
steht eine Mischzone. Das weiße Gestein is t ein typischer G r a n i t m y l o -  
n i  t , während das rote eine ähnliche Grundmasse aufweist, wie die m it Feld
spat in jizierten Glimmerschiefer von Pedech. Es handelt sich um einen Glim- 
merschiefermylonit. Die Glimmerschiefer sind durch den Granit metamorpho
siert worden.

Die S truktur des Gesteins is t die eines Gneisgranits, wie bei Pinet beobach
te t wurde (vorstehendes Ref.). Die allgemeine Metamorphose gab Veran
lassung zur Bildung von Glimmerschiefern; dann erfolgte eine Granitinjektion, 
an deren Kontakt die Glimmerschiefer wiederum metamorphosiert wurden. 
Es erfolgte eine Zerreißung des Ganzen ohne große, relative Verlagerung der 
Schiefer und des Granits.

Es is t unwahrscheinlich, daß diese drei Phänomene ein und demselben 
Zyklus des Metamorphismus und der Orogenese angehören. M. Henglein.
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Italien.
W.

Som , K ennedy: T h e  i g n e o u s  R o c k s ,  P y r o m e t a -  
U o ' )  l s m  a n d  0  r  e D e p o s i t i o n  a t  T r a v e r s e l i a ,  P i e -  

* ’ 1 1 a 1 y. (Schw. Min.- Petr. M itt. 11. 1931. 76—139.)

der T)Pr 4ntrusivkörper von Traversella liegt in  der Sesia-Zone (Wurzelzone 
mornh?lt ' ^ anC*le' ^ eck e)' Hie Gesteine der Sesia-Zone sind regionalmeta- 
Sebeff6 ® mmers°biefer und Gneise prätriassischen Alters. Darin sind ein- 
ß 0j ome Zinsen von Eklogiten und Glaucophangesteinen, Carbonatgesteine, 

jnite und Dolomitmergel von geringer Ausdehnung und jüngerem Alter. 
mit  16 ^nGusion der postalpinen Gesteine zerfällt in  eine Hauptintrusion 
tju T larzdioritischem Charakter und in  eine Nebenintrusion, bei der Por- 

-^e gefördert wurden.
esses'/r ‘̂ a" mcntypen der Hauptintrusion (2 Analysen) variieren zwischen 
sehen r '  br°*d (luarzdioritisch. Die Klassifikation der pyrometasomati- 

^d ^sche ide t nach fallender Temperatur: Katalcontaktgesteine, 
Meso,C Giopsidgesteine, Granat-Diopsidfelsen, Olivingesteine (4 Analysen), 
§estei °n^a^ ^ eS*e™e’ tre m o lit und Hornblende führend, und Epikontakt- 
naten Hydrosilikaten Chlorit, Talk, Serpentin zusammen m it Carbo-

h'orst Ur ill'° ^rzausscheidungen werden folgende Paragenesen beobachtet: 
crgeb< Ut (  ^"Lgnetit, K a lks ilika t—Erz, Hydrosilikat—Erz— Carbonat. Dabei 

60 S*CL folgende Gesetzmäßigkeiten:

2 ^|aSnetit t r i t t  in  Gängen m it Forsterit zusammen auf. 
g’ Halogenmineralien fehlen. 
ą u liide sind in  wechselnden Mengen vorhanden.
5 .W rh o tin  t r i t t  in  der Carbonatparagenese nicht auf.

• J r i t  und Pyrrhotin finden sich nie zusammen. 
j'asen bildete keine Silikate.

Wasser ■ rinem h’tzten Stadium der Erzausscheidung wurden große Mengen 
111 Freiheit gesetzt. W . Minder.

V u  l t u ^ ittrn a n n : G e s t e i n e  u n d  M i n e r a l i e n  v o m  M o n t e  
240—262)e ln  d e r  B a s i l i k a t a .  (Schw. Min.-Petr. M itt. 11. 1931.

h e k a n u te ^ i- '* •deZWe°^ t  e“ e Ouantita tive  Untersuchung der schon lange 
^ephritt,,« örnigen Auswürflinge aus den Phonolith-, Hauyn- und Leucit- 

Un lffen des Monte Vulture. 
j  ersucht werden folgende Gesteine:
Win ^.'h ibol-Pyroxenolith (Analyse).

augit 39e/ albeStand Hornblende 42%, ny : c =  14», 2 V  =  +  70». Aegerin-

bis Hypok^i i ! ! - 1 ° =  54°’ B io tit 6% ’ opakes Erz G%> APaGt 4%, galsige 
Hthisch. S allme Zwischenmasse 3%. Magma: Jacupirangitisch-pyroxeno-

w J e fn Xen° lith  (Analyse)‘
ZwischennlbeStand: Augit 91% >11P : c =  40-46«, B io tit 7%, A pa tit 0,5%, 

sse T,5%. Magma: Pyroxenolitisch.

I I .  28
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3. Hauyn-Riedenit (Analyse).
Mineralbestand: Augit m it Aegerinmantel 52,4%, Hauyn 21,4%, B io tit 

19,6%, A pa tit 4,5%, Opakes Erz 2,1%. Magma: Missouritisch.
4. Granat-Hauyn-Rieder)it (Analyse).
Mineralbestand: Aegerinaugit 47%, grossularartiger Granat 29%, Hauyn 

18%, A pa tit 0 ,5% , Opakes Erz 0,5%, glasige Zwischenmasse 5%. Magma: 
Nahezu melteigitisch.

Der Hauyn des Hauyn-Riedenites (3) erwies sich als ein ka li- und calcium
reiches Mineral und wurde daher einer besonderen Analyse unterzogen. Das 
Mineral kann aufgefaßt werden als isomorphe Mischung von:

Hauyn: 3[S i04] ^  . n CaS04 34,36%
Kalkhauyn: 3[S i04]2 n CaS04 20,27%
K alihauyn: 3[Si04]^1 • n CaS04 20,10%

Carbonatliauyn: 3[S i04]£J, . n CaC03 6,90%
Sodalith: 3[S i04]&  . n NaCl 16,37%

wobei fü r n die Zahl 0,7225 zu setzen wäre. Die allgemeine Formel der 
Hauyn-Gruppe kann somit geschrieben werden:

3[Si04]2 B.0 . 2n R " (SO„ Cl2, CO,).
W . Minder.

Schweiz.
P= Niggli, F. de Quervain, R. U. W interhalter: C h e m i s m u s  

s c h w e i z e r i s c h e r  G e s t e i n e .  (Beitr. z. Geol. d. Schweiz. Geotechn. 
Serie. 14. Lieferung 1930.)

Der allgemeine Teil der A rbeit befaßt sich m it dem Chemismus der äußern 
Erdhüllen und g ib t eine volumprozentuale, atomprozentuale und gewichts
prozentuale Zusammensetzung der Troposphäre, der Hydrosphäre und des 
darin enthaltenen Salzgehaltes sowohl fü r Kationen wie fü r Anionen.

Für die Zusammensetzung der Lithosphäre werden die von P. N iggli 
aufgestellten Typenwerte verwendet. Den theoretisch errechneten Molekular
werten der gesteinsbildenden Silikate werden die tatsächlich gefundenen 
gegenübergestellt. Als weitere wichtige gesteinsbildende Mineralien werden 
die Titanmineralien, die Phosphate, Sulfate, Carbonate, Halogenide, Oxyde, 
Hydroxyde und Hydrogele, Sulfide und Elemente in  ihren Zusammen
setzungen diskutiert. Daran anschließend folgt eine graphische und tabel
larische Zusammenstellung der wesentlichen chemischen Eigenschaften der 
wichtigen gesteinsbildenden Mineralien.

Aus der gewichtsprozentualen und atomprozentualen Häufigkeit der 
Elemente in der äußern Lithosphäre (18 km Schale) läßt sich deren m ittlerer 
Chemismus berechnen. Daraus ergeben sich, da die Mengenverhältnisse der 
einzelnen Gesteine nicht in ihrem wahren Wert berücksichtigt werden können, 
die folgenden orientierenden Molekularwerte:

si al fm  c alk k  mg h t i  p co2 c/fm
193 29 35 18 18 0,35 0,48 14 2,5 0,41 1,6 0,51

Nur 9 Oxyde beteiligen sich m it über 1 Gewichts-% am Aufbau der äußern 
Erdkruste.
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Die Molekularwerte der m ittlern Zusammensetzung der Eruptivgesteine 
der äußern Lithosphäre (nach Clarke und Washington) betragen:

81 Ln  c alk k  mg h
192 29 35 17,5 18,5 0,35 0,48 4

t i  p co2 c/fm 
2,5 0,41 0,44 0,51

Erhebliche Abweichungen zeigen nur h und co2, was auf die Mitberück
sichtigung der Ozeane und der Sedimenthülle bei der Aufstellung der m itt
lern Zusammensetzung der äußern Lithosphären zurückzuführen ist.

Die Variab ilitä t der prozentualen Mengen der hauptsächlichsten Oxyde 
der Eruptivgesteine (S i02, A LO „ Fe20 3, FeO, MgO, K 20, Na20, H sO) be
trägt nur einen kleinen Bruchteil der an sich möglichen Variab ilitä t. Das 
Eruptivgesteinsfeld is t zusammenhängend. Ferner sind im  Untersuchungs
gebiete der Schweiz nur ein Teil der im  gesamten Eruptivgesteinsfeld mög
lichen Gesteine bekannt geworden. Dasselbe g ilt fü r andere Untersuchungs
gebiete. Diese Tatsache füh rt zum Begriff der Teilmagmen, die in  sich eine 
Reihe von beschränkt variablen Magmentypen enthalten. (Kalkalkalireihe, 
Natronreihe, Kalireihe.)

Neben der E inteilung der Sedimentgesteine nach Korngröße und A rt der 
Sedimentation geben Verf. Schemata, welche gestatten, die durch die ver
schiedenen Sedimentationsvorgänge sich bildenden Gesteine und die Rolle der 
einzelnen Oxyde während Verwitterung und Sedimentation abzulesen. Im  
(al—alk)— c-Diagramm projizieren sich die Mittelwerte der verschiedenen 
Sedimentgesteine und der M ittelwert der Eruptivgesteine in dasselbe Feld. 
Eine Ausnahme bilden nur die Salzlagerstätten.

Über den Mineralbestand der metamorphen Gesteine geben drei den 
entsprechenden Zonen (Kata-, Meso- und Epizone) zugeordnete (al—alk)—c- 
Diagramme Auskunft.

Eine ausführliche tabellarische Zusammenstellung aller bekannten 
schweizerischen Gesteinsvarietäten orientiert über deren Mineralbestand und 
deren technische Verwendung resp. Verwendungsmöglichkeit.

Die Zusammenstellung der Analysen umfaßt:
I.

TT
91 Gesteine des Montblanc- und Aiguilles Rouges-Massivs

11. zoz des Aarmassivs
I I I . 234 »J des Gotthardmassivs
IV. 362 aus dem Gebiete der penninischen Decken in 

klusive deren Wurzelzonen
V. 163 i J aus dem Gebiet der ostalpinen Decken exklusive 

deren Wurzelzonen
V I. 5 J» der Südalpen

V II. 29 ?J des Bergeller Massivs
V I I I . 74 „ aus dem Gebiet der helvetischen Decken

IX . 17 J? des Molassegebietes
X. 7 J» des Falten- und Tafeljuras

X I. 48 J» des südlichen Schwarzwaldes
X I I . 7 >> des Hegaus

X I I I . 565 unvollständige Analysen meistens technisch wichtiger Ge
steine.
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Die Arbeit w ird abgeschlossen durch eine petrographisch-chemische Ab
handlung über die 12 chemisch behandelten petrographisch-geologischen E in
heiten der Schweiz. W . M inder.

E . A m b ü h l: P e tro g ra p h ie  u n d  G eo log ie  des z e n tra le n  G o tt
h a rd m a s s iv s  s ü d lic h  A n d e rm a tt.  (Schw. Min.-Petr. M itt. 9. 1929. 
265—441.)

Verf. unternim m t den Versuch, den Einfluß der tertiären alpinen Oro- 
genese auf die verschiedenaltrigen Gesteine des zentralen Gotthardmassivs 
kennenzulernen. Zu diesem Zweck werden diese Gesteine nach ihrer petro- 
graphischen Beschaffenheit und ihrem Auftreten in  8 große Gruppen ein
geteilt:

1. Die Orthogneise sind älter als die obercarbonischen Granite und von 
diesen abzu trennen.

2. Die feldspatreichen Gneise sind Misch- und Injektionsgesteine, ge
bildet bei der Intrusion der heute als Orthogneise (1.) vorliegenden Gesteine.

3. Die gewöhnlichen Paragesteine, metamorphe sandige Tone, sind die 
ältesten Gesteine im  zentralen Gotthardmassiv.

4. Die Amphibolite sind wohl meistenteils sedimentären Ursprungs 
und bilden die jüngsten Glieder der Sedimentation, der auch die Paragesteine 
(3.) angehören. Sie erreichen keine große Verbreitung.

5. Die Serpentine und Strahlsteinschiefer bilden Einlagerungen im  Para
gneis. Sie sind meist eruptiver Herkunft.

6. Die Gesteine der Tremolaserie.
7. Die obercarbonischen Granite.
8. Die Gesteine der Urserenzone. Diese lassen sich in zwei Altersgruppen 

einteilen, in permocarbonische und in  mesozoische.
Der erste Teil der A rbeit umfaßt die petrographische Beschreibung der 

Gesteine des zentralen Gotthardmassivs (8 neue Analysen).
Im  zweiten Teil werden die verschiedenen Metamorphosen untersucht, 

zuerst an den 25 wichtigsten Gesteinskomponenten und daran anschließend 
an den 8 obgenannten Gesteinsgruppen, als natürliche Assoziationen dieser 
25 Hauptkomponenten.

Die alpine Metamorphose is t selektiv in  bezug auf die vorliegenden 
Gesteinstypen und in bezug auf ih r geologisches Auftreten (im  S intensiver 
als im  N). Am stärksten alpinmetamorph sind die Gesteine der Tremolaserie, 
während die Umwandlung der Serpentine schon nicht mehr sicher dem alpinen 
Einfluß zugeschrieben werden darf. Dasselbe g ilt fü r die Paragesteine. Die 
Orthogesteine und die Amphibolite waren als Produkte der obercarbonischen 
Mesozone den Bedingungen der alpinen Metamorphose schon so stark an
gepaßt, daß ih r Charakter als durchaus präalpin angesprochen werden muß. 
Die spätcarbonischen Granite verdanken ihre differente S truktur Streßphasen 
des hercynischen Orogens. Auch hier is t der E influß der alpinen Faltung 
nur der, daß aus den Graniten Epigranitgneise m it ausgeprägten klastischen 
Erscheinungen entstanden.

Die Abhandlung schließt m it einem Abschnitt über die morphologischen 
Verhältnisse des Untersuchungsgebietes und einer geologisch petrographischen 
Übersichtskarte 1 : 25  000 des zentralen Gotthardmassivs. W . M inder.
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H . Preisw erk: D e r Q u a rz d io r it  des Cocco-Mass i vs  (z e n tra le  
T ess in e r A lp e n ) u n d  seine B ez ieh ung en  zum  V erzasca-G ne is . 
(Schw.- Min.-Petr. M itt. 11. 1931. 27—55.)

Das Cocco-Massiv bildet einen sichelförmigen nach W konvexen Bogen 
und hat nach der A rt der alpinen Zentralmassive steil bis vertika l stehende 
Begrenzungstlächen. Es w ird geologisch zum System der St. Bernhard- 
Decke gerechnet.

Die Gesteine des Cocco-Massivs zerfallen in zwei Hauptgruppen, in  den 
Ruscada-Granitgneis und in den Cocco-Diorit und schließen sich östlich 
an die ebenfalls zur St. Bernhard-Decke gehörenden Verzasca-Gneise an. 
Der Cocco-Diorit zerfällt in  eine nördliche granodioritische und in  eine süd
liche quarzdioritische Fazies.

Die D iorite werden von zahlreichen granitischen bis aplitisch-pegmatiti- 
schen Gängen durchschwärmt. Dieselben lassen sich in  zwei Gruppen teilen, 
m solche m it unregelmäßigen Begrenzungen und Paralleltextur, die also von 
der Gebirgsbewegung des Diorites noch erfaßt wurden, und solche m it scharfen 
Begrenzungen und ohne Deformationserscheinungen, denen postalpines 
A lter zugeschrieben wird.

Verf. g ibt 14 neue Analysen, 6 aus dem Dioritkomplex des Cocco-Massivs, 
4 aus dem Verzasca-Gneis, 3 aus den Granit-Aplit-Pegmatitgängen des Cocco- 
Diorites und eine aus dem Ruscada-Gneis. Die Kurven des Differentiations
diagramms nach P. N iggli zeigen einen recht kontinuierlichen Verlauf, der 
die Konsanguinität der untersuchten Gesteine dartut. Diese haben pazifischen 
Charakter: Aplite, Engadinite, Trondhjemite, Plagioklasgranite, Granodiorite, 
Quarzglimmerdiorite, Gabbrodiorite. Der Übergang des Verzasca-Komplexes 
zu dem des Cocco-Massivs im  Diagramm is t kontinuierlich. Das Stamm
magma hat sich in einen saureren und einen basischeren Ast gespalten. Der 
eine führte über die Diorite des Cocco-Massivs zu den Ruscada-Granitgneisen, 
dem andern sind als Endglieder die Trondhjemite zuzuschreiben.

W . M inder.

Robert L . P a rk e r: B e m e rku n g e n  ü b e r e in ig e  M in e ra lie n  des 
P io ttm o -S to lle n s  (Tessin). (Schw. Min.-Petr. M itt. 10. 1930. 363—366.)

Aus der Mineralserie des Piottino-Stollens werden kurz beschrieben: 
grünlicher Muscovit, Satteldolomit, Siderit, Quarz, Sagenit, R u til und Pyrit. 
Es läßt sich fü r diese Mineralien eine Paragenese Gneis—Glimmer—Carbonat 
verfolgen.

Der P y rit gehört einer andern Kristallisationsperiode an. E r bildet 
hier ein schönes Beispiel einer lokal bedingten Habitusverzerrung. Diese be
steht in einer Streckung nach einer Hauptachse um den 15—20fachen Betrag 
der Querdimension. VV. M inder.

Ostalpen.
S c h o k lits c h , K arl: Gesteinskundliche und geologische Studien im  Gebiete 

zwischen Venediger und Rieserferner Gruppe. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 66. A. 
1923. 226—274. M it 17 Textabb.)
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M a rch e t, A rthu r: Über ein neues Cristobalitvorkommcn bei Gleichenberg 
in  Oststeiermark. (Sitz.-Ber. Ak. Wiss. Wien. Math.-naturw. K l. Abt. I. 
139. 1930. 659—566.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 154—155.

F. A ngel und K . M etz: No t i z e n  z u r G es te in sku n d e  der ös te r
re ic h is c h e n  O s ta lp en . (Min. u. Petrogr. M itt. 43. 1932. 175—181.)

Vom Granit von Nötsch (am Dobratsch, Kärnten) w ird eine chemische 
Analyse (I), von einem Spessartit aus der Strechau bei Rottemann (Steier
mark) eine chemische ( I I)  und optische Untersuchung m itgeteilt. Ana
ly tike r K. Metz.

I. I I .
S i02 ......................... . 75,53 39,58
T i0 2 .................... — 3,45
A120 3 ..................... . 13,07 12,30
Fe20 3 ..................... . 0,74 4,20
F e O ......................... . 1,33 7,78
M n O .................... 0,13
M g O ..................... . 0,30 11,99
C aO ......................... . 0,34 10,87
NaaO .................... . 4,40 2,62
K 20 ......................... . 4,10 1,41
I I 20 + .................... . 0,41 3,43
H 20 — .................... . 0,06 0,00
P A ..................... . Spur 0,56
C02 ......................... — 2,01

Summe . . 100,28 100,33

Petrochemisch gehört der Granit zur K a lk—Alkali-Reihe, nach den 
Projektionswerten zu den engadinitischen Magmen.

Beim Spessartit w ird neben der Petrochemie noch eine Physiographie 
des Gesteins gegeben und seine Genese erörtert. Chudoba.

H . W ieseneder: S t u d i e n  ü b e r  d i e  M e t a m o r p h o s e  i m  
A l t  k r i s t a l l i n  d e s  A l p e n - O s t r a n d e s .  I. T e i l  ( U m g e 
b u n g  v o n  A s p a n  g— K  i  r  c h s c h 1 a g). (Min. u. Petrogr. M itt. 42. 
1931. 136—178. M it 1 Textfig., 1 geol. Karte, 6 Profilen u. 2 Tafeln.)

Die vorliegende Arbeit w ill die petrographische Grundlage fü r eine neue 
geologische Synthese des tektonisch schwer deutbaren Gebietes geben, das 
als Grenzgebiet der Alpen und Karpathen in  Frage kommt.

Der nördliche und nordwestliche Teil des Aufnahmsgebietes w ird von 
einem zusammenhängenden Granitmassiv, das in  einzelnen Lagen gequetscht 
und verschiefert ist, gebildet. Die Feldaufnahmen haben ergeben, daß dieser 
Granit bis an die vom Tertiär gebildete Südgrenze des Aufnahmsgebietes 
(mittleres Burgenland) zu verfolgen ist. Granit und kristalline Schiefer des 
Daches bilden einen p r i m ä r e n  Kontakt. Über diese Serie wurde ein 
K ris ta llin  von Grauwackencharakter geschoben. Die Überschiebung erfolgte 
auf das abgetragene K ris ta llin  der Kernserie, da die Rechnitzer Gesteine
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zum Teil auf dem Dach, zum Teil auf dem Granit selbst liegen. Bezüglich 
der Begrenzung der Rechnitzer Schieferinsel haben sich gegenüber den älteren 
Aufnahmen, die in  der Karte zu Mohr’s „Versuch einer tektonischen Auf
lösung des Nordostspornes der Zentralalpen“  verwendet werden, wesent
liche Abweichungen ergeben.

Eine Störungszone m it starker Mylonitisierung, die von der Sägemühle 
über Schloß Krumbach nach Kirchschlag zieht, konnte nachgewiesen werden. 
Zwischen Hochneukirchen und dem „Schneider Simerl“  wurde ein kleines 
Vorkommen von Semmeringquarzit aufgefunden.

Im  weiteren folgt eine petrographische Detailuntersuchung der vor
kommenden Gesteine. Der Granit w ird seiner geographischen Verbreitung 
nach als „Aspanger Granit“  bezeichnet; er ist fast immer porphyrisch ent
wickelt. Die chemisch-petrographische Beschreibung und Einordnung des 
Granits ist einer späteren Arbeit Vorbehalten. Die Glimmerschiefer sind im  
untersuchten Gebiet recht einförmig. Überall dort, wo der Granit an G lim
merschiefer grenzt, is t eine mehr oder minder breite Zone m it deutlicher 
In jektion zu beobachten. Auf dem von der Eisenbahnstation Schäffersteg 
nach N führenden Bergrücken konnten Mischformen (Granit-Glimmerschiefer) 
beobachtet werden.

Die Serie der basischen Gesteine zeigt ausgeprägte Paralleltextur. Es 
werden reine Hornblende-P'lagioklas-Amphibolite, Granatamphibolite und 
Amphibolite unterschieden und die einzelnen Typen einer genauen Unter
suchung unterworfen.

In  den Typen, in denen der Granat zurücktritt, nehmen auch die lichten 
Gemengteile stark ab, so daß eine Anreicherung der Hornblende e in tritt. 
Die Analyse eines Amphibolits von Ziegersberg is t unter I. hier wiedergegeben. 
Dieser Am phibolit, dann die aus dem Zuge Zobern— Schaffern als auch die 
der Wechselserie und deren Diaphthorite entsprechen dem normalgabbroiden 
Magmentypus nach N ig gli. Die ursprünglich von R ic iiarz  als Diabase 
gedeuteten Gesteine sind nach des Verf.’ s Darlegungen als d i o r i t ä h n -  
l i e h e  Differentiationsprodukte des Granits zu betrachten.

Die bisher als Eklogite bezeichneten Gesteine von Schaffern erweisen 
sich als metasomatisch veränderte Amphibolite; diese Tatsache läßt sich 
weniger aus der chemischen, als aus der mineralogischen Untersuchung 
folgern.^ Gesteine, die reichlich Zoisit führen, der, wie die Untersuchung zeigte, 
der gleichen Bildungsphase wie Granat und Augit angehört, die reichlich 
Calcit führen, können nicht gut als echte Eklogite gedeutet werden, als Ortho- 
gesteine, die ihre S truktur und ihren Mineralbestand unter extremen Tem
peratur- und Druckbedingungen erworben haben. Der Eklogitfazies im  Sinne 
Eskola s sind die untersuchten Gesteine nicht einzureihen. Die Analyse des 
„Pseudoeklogits“  vom Steinbruch Schaffern g ib t I I  wieder.

Ähnliche Gesteine wie bei Schaffern treten auch in der Umgebung von 
Steinbach auf. H ier finden sich auch in  Schollen Kalksilikathornfelse und 
Kalksilikat-Marmore.

Im  Tannwaldgraben wurden erstmalig E nsta tit- und Anthophyllit- 
Olivinfelse nachgewiesen, welche sich als metasomatisch veränderte Reak
tionsprodukte von Amphiboliten m it Dolomitmarmoren erklären lassen.
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An vielen Stellen, an denen Amphibolite auftreten, wechsellagern sie m it 
Paragneisen; in ihrem Habitus erinnern die Paragneise an Kinzigite.

In  allen untersuchten Gesteinen des Gebietes, wie Granit, in  den Glim
merschiefern und auch in  den Amphiboliten konnten Erscheinungen der 
D i a p h t h o r e s e  nachgewiesen werden. Nach des Verf.’s Beobachtungen 
besteht zwischen den Graniten und den Leukophylliten ein genetischer Zu
sammenhang und man is t genötigt, die L e u k o p h y l l i t e  als Zonen 
starker Diaphthorese zu betrachten, wobei es zu gewissen Stoffwanderungen 
gekommen sein dürfte. Von Interesse sind auch die Grünschiefer des Grabens 
von Hattmannsdorf nach Loipersdorf, die aus feinkörnigen Amphiboliten 
entstanden sind und welche in  ihrem mikroskopischen Bilde den analogen

der Wechselserie gleichen. I. I I .
SiOa ................................. . 55,64 47,45
T iO ü ................................. . 0,40 0,48
a i20 3 .............................. . 16,35 14,61
Pe20 3 ............................. . 3,32 1,52
F e O ................................. . 6,27 12,43
M n O ................................. . --- 0,16
M g O ................................. . 4,95 6,85
C a O ................................. . 8,41 13,17
Na30 ................................. . 2,87 2,34
K aO ................................. . 0,51 0,66
H 20 ................................. . 1,47 0,40
Pa06 ................................. . Spur Spur
Sa ..................................... . Spur C03 0,46

Summe . . 100,19 100,53
I. Am phibolit von Ziegersberg 

I I .  „Pseudoeklogit“  von Schaffern.

Der Versuch, die Polymetamorphose des untersuchten Gebietes zu glie
dern, füh rt zu folgendem Resultat:

S e d i m e n t ä r e s  Stadium. Kalke, Dolomite, Diabase, Diabastuffe, 
tonige Sedimente und Quarzite.

R e g i o n a l e  M e t a m o r p h o s e  unter Bedingungen der Meso
zone. Amphibolite, Marmore, Dolomitmarmore, Quarzite, Glimmerschiefer.

I n t r u s i o n  d e s  G r a n i t s .  Metasomatische Veränderung der 
Amphibolite, Bildung von Anthophyllit, Enstatit und O livin. Metasomatische 
Biotitisierung. Ausbildung der kinzigitartigen Paragneise? Einwanderung 
der Kalifeldspäte.

E r o s i o n  von Granit und kristallinen Schiefern des Daches.
Rechnitzer Ü b e r s c h i e b u n g .  Lokale Ausbildung von Quetsch

zonen. Bildung der Leukophyllite und Grünschiefer.
Lokale Mylonitisierung. Störung von Krumbach.
In  den Gesteinen, welche durch die E inwirkung des Granits entstanden 

sind, is t m it einer Zufuhr von Alkalien, Kieselsäure und K a lk zu rechnen. 
Der höhere Kalkgehalt in  den metasomatisch veränderten Amphiboliten 
dürfte auf eine Kalkzufuhr von Marmoren zurückgehen. Chudoba.
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Ungarisches Becken und seine Randgebiete.
P a p p ,  F r a n z :  Über die Dacite vom Börzsönyer Gebirge (Ungarn). (CB1. 

Min. 1932. A. 264—269.)

L . Jugovics: D a c i  t  v  o r  k  o m m e n i  m B ö r  z s ö n y  - G e b i r g e  
( U n g a r n ) .  (Min. u. Petrogr. M itt. 43. 1932. 166—174. M it 2 Textfig.)

Das Börzsöny-Gebirge is t die nördliche Hälfte jenes Andesitgebirges, 
welches nördlich von Budapest beiderseits der Donau ansteht. Eine kurze 
geologisch-petrographische Übersicht dieses Gebietes w ird vorausgeschickt. 
Die Untersuchung selbst g ilt einer Quellkuppe am östlichen Rande des Ge
birges, dem Nogräd-Berg, der aus B io tit-D acit besteht. Eine genaue ma
kroskopische und mikroskopische Beschreibung des Gesteins w ird gegeben. 
Als Gemengteile werden Plagioklas, B io tit, Quarz, Amphibol, Magnetit, 
Zirkon und A pa tit angeführt. In  der Grundmasse wurde auch Orthoklas 
beobachtet. Die chemische Zusammensetzung des Gesteins (Analytiker 
K oloman E mszt) is t folgende:

S i03 . . ........................ 69,05
TiOa . . ........................  0,52
A130 3 . . .........................15,22
Fe30 3 . ........................  2,84
FeO . . ......................... 0,91
MnO . . ......................... 0,10
CaO . . ......................... 3,01
MgO . . ......................... 0,44
K 20  . . ......................... 2,73
NaaO . . . . . . . . .  2,83
H 30 — . ......................... 0,82
h 3o +  . ......................... 0,28
P A  . . ......................... 0,21
C03 . . ......................... 0,18

Summe . . 99,14

Spez. Gew. 2,582. Nach der NiGGLi’schen Magmeneinteilung w ird das 
Gestein in  die dioritische Magmenreihe eingereiht, und zwar unter die plagio- 
klasgranitischen Magmen; nach dem Mineralgehalt w ird es als ein hornblende
führender B io tit-D acit bezeichnet.

Ein Vergleich m it den übrigen Daciten Siebenbürgens und des Ungarischen 
Mittelgebirges wird an Hand der NiGGLi-BEOKE’schen Projektionsmethode 
angeschlossen. Chudoba.

A . V en d l: Ü b e r  d i e  P y r o x e n a n d e s i t e  d e s  C s e r h ä t -  
g e b i r g e s  (U n g a rn ) .  (Min. u. Petrogr. M itt. 42. 1932. 491—549. M it 
6 Textfig. u. 2 Tafeln.)

Das Cserhätgebirge erhebt sich nordöstlich von Budapest am nördl. 
Rande der großen ungarischen Ebene.

Nach einer allgemeinen Übersicht der geologischen Verhältnisse des 
Gebietes w ird eine knappe Charakterisierung der Gesteine gegeben. Hier
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spielen die Pyroxenandesite und deren Tuffe die wichtigste Rolle am Aufbau
des Gebirges, 
schrieben.

Sehr eingehend werden die analysierten Gesteinstypen be-
J. I I . I I I . IV . V. V I.

S i02 ................ 52,41 56,02 52,80 64,23 53,06
T i 0 2 ................ 1,20 1,05 1,05 0,67 1,14
^2 ^3  . . . . . . . 17,82 17,37 16,23 19,44 16,00 19,18
Fe20 3 . . . . 3,45 2,49 3,47 2,74 3,99
F e O ................ 7,81 7,51 5,15 4,22 4,33
MnO . . . . 0,13 0,09 0,11 0,18 0,12
MgO . . . . . . . 2,48 3,55 2,91 2,33 0,83 2,57
C aO ................ 9,47 7,07 8,70 3,88 7,99
NaaO . . . . 3,27 4,09 4,71 2,28 3,40
K 20 ................ . . . 0,99 1,21 1,50 1,12 3,79 2,43
H aO — . . . . 0,22 0,13 0,21 0,25 0,19
H 20  + .  . . . 1,34 0,59 1,26 1,24 2,31
PaOg . . . . . 0,19 0,33 0,24 0,25 0,32

Summe . . . . 99,95 101,62 100,01 100,59 100,56 101,03

I. Augitandesit vom Gipfel der Kuppe Pusztavär südl. vom Czoka- 
berg. Magma-Typus: normaldioritisch-gabbrodioritisch.

I I .  Olivinführender Augitandesit m it wenig Hypersthen. Lavabank im 
Pyroxenandesittuff. Aufschluß neben der Somosmühle bei Ecseg. 
Magma-Typus wie I.

I I I .  Augitandesit von Acsa. Magma-Typus: normaldioritisch.
IV. Hypersthen-Augitandesit, Hollökö, Värhegy. Magma-Typus: wie I I I .  
\ .  Olivinführender Hypersthendacit, liu jäk . Magma-Typus: quarz-

dioritisch-normalgranitisch.
V I. Augitandesit, Vakaräsdomb, neben Hcrcncsi'my. Magma-Typus: 

normaldioritisch.
Analytiker is t K . E mszt.

In  einem ausführlichen Abschnitt werden die chemischen, provinziellen 
und Differentiationsverhältnisse behandelt.

Die analysierten Gesteine des Cserhätgebirges zeigen in  ihrer chemischen 
Zusammensetzung keine besonders großen Schwankungen. Es schwanken: 

s i .................................von 135—255
a l .............................................  27— 38
i m .............................„  28— 38
c .................................„  17— 29
a l k ......................................  10— 19
q z ..................................... „ — 13— 82.

Der Verlauf der Differentiation is t pazifisch.
Zum Vergleich wurden Andesite des südwestl. benachbarten Gebirges 

von Szentendre und Visegräd herangezogen. Analytiker J. Sürü. (Die Analy
sen selbst sind nur in  der ungarisch verf. Dissertation von T. Takäts ange
füh rt und daher in  der Abhandlung von A. Vendl und auch hier mitge
te ilt. Ref.)



Ungarisches Becken und seine Randgebiete. 445

1. 2. 3. 4. 5.
S i02 .................... 59,02 57,06 56,54 55,00
T i0 2 ................ 0,71 0,75 0,73 0,83
A 1 A ................ 17,54 19,82 18,28 17,29
F e A ................ 2,60 5,92 4,96 1,42
FeO . . . 2,84 1,64 2,57 5,04
MnO 0,11 0,08 0,10 0,11
M gO . . . 2,70 3,15 1,09 3,00
CaO . . 6,19 5,13 6,86 7,72
SrO . . _ _ 0,12 _
BaO . . — — 0,08 —

Na20 . 2,76 1,82 3,80 3,16
K jO  . . . 3,02 1,53 1,86 3,26
H 20 +  . . 1,30 1,03 0,86 2,07
n 2o - . . 1,73 1,87 1,89 1,42
U A .................... 0,08 0,21 0,25 0,16
c o 2 ................
ZrO

0,12 — — 0,19

C l.  . . . _ _ 0,07 I
s . . . — — 0,07 —

Summe . . . 99,49 100,72 100,01 100,131 100,67

7. 8. 9. 10.
SiO............... 52,87 53,77 62,79 62,49
T i02 . . . . 0,93 0,91 0,28 0,24
A I2O3 ................ 17,72 17,29 18,88 19,70
Fe20 3 ................ 3,73 3,69 1,84 2,30
FeO . . . 2,85 4,56 1,68 1,93
MnO . . 0,09 0,14 0,07 0,09
MgO . . . . 3,53 4,07 0,34 0,42
CaO . . . 8,77 8,23 4,63 5,15
S r O ................ __ 0,12
B a O ................ — 0,10 0,10 0,14

2,95 4,04 3,56 3,31
K sO .................... 2,72 2,56 2,78 2,45
I120  + ................ 1,81 0,75 1,74 0,48
H 20 - ................ 1,97 0,48 0,89 0,75
P A .................... 0,17 0,21 0,31 0,17
C O , .................... 0,21 _
Z r0 2..................... — — 0,02 0,07
C l ......................... — 0,01 0,01 Spur
s ......................... — Spur 0,06 Spur

Summe . 100,32 100,932 99,98 99,693

1 V20 , =  Spur
2 NiO =  Spur, V20 3 =  Spur
3 NiO =  Spur

6.

55,31
0,86

18,84
4,77
3,71
0,14
2,88
7,45
0,09
0,04
2,69
2,17
0,86
0,52
0,03

0,02
0,02

100,40

11.
56,85
0,62

17,65
5,76
1,21
0,10
2,74
8,73

1,74
2,27
1,48
1,15
0,14
0,14

100,58
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1. Biotit-Amphibol-Hypersthenandesit, Izbäg.
2. Amphibol-Hypersthenandesit, Visegräd, Mätyäshegy.
3. Hypersthenandesit, Pomäz, Gyopärforräs, a).
4. Hypersthenandesit, Pomäz, Gyopärforräs, b).
5. Hypersthen-Amphibolandesit, Dömös, Nagykeserüshegy.
6. Augit-Hypersthenandesit, Pomäz, Bölcsöhegy.
7. Hypersthen-Augitandesit, Dömös, Pröposthegy.
8. Augit-Hypersthenandesit, Dömörkapu, südl. Seite des Kopitänyhegy.
9. Granatführender Biotitandesit, Csikövär W, nordwestlich Pomäz.

10. Granatführender Biotit-Amphibolandesit, Csödihegy, Dunabogdäny.
11. Biotit-Amphibolandesit, Yisegräd, Apätkutivölgy.

Analysiert wurde auch zum Vergleich der unm ittelbar nordwestl. des 
Cserhätgebirges auftretende Amphibolandesit des Karancs (I). Analytiker: 
K. Emszt.

I. I I .  I I I .
S i02 ...........................  56,04 60,17 65,08
TiOa ............................  1,01 0,56 0,64
A120 3 ...........................  16,59 17,68 16,02
Pe30 3   4,17 2,19 3,92
F e O ............................  5,44 4,04 1,94
MnO . . . . . . .  0,15 0,10 0,09
M g O ............................  2,70 3,21 0,87
C a O ............................  7,07 6,43 4,22
S r O .............................  —  0,04 0,07
B a O .............................  - -  0,03 —
Na30  ............................  3,73 2,28 3,44
K 30  ............................  0,77 2,42 2,73
H 20 - ........................  0,27 0,26 0,27
H 30 + ........................  2,35 0,47 1,14
P A ............................  0,28 0,08 0,12
Z r02 .............................  — 0,02 —
S03 .............................  —  0,19 —
C I .................................  — 0,05 —

Summe..................... 100,57 100,22 100,55

Zum weiteren Vergleich wurden noch zwei Pyroxenandesite des Ge
birges von Eperjes-Tokaj untersucht. Analysiert wurden der Augit-Hyper
sthenandesit von Fony (Analyse I I .  Analytiker J. Sürü) und der Hypersthen- 
dacit von Tokaj, Nordende der Stadt (Analyse I I I .  Analytiker A. Vendl).

Außer den hier zum Abdruck gebrachten neuen Analysen sind zum 
provinziellen Vergleich in einem Sammeldiagramm die neuen Analysen fo l
gender Gebiete aufgenommen und verwertet: Mätragebirge, das Gebirge von 
Velence, die Umgebung von Särszentmiklös, von Schmec (Schemnitz), von 
Fenyökorztoläny, Tiszolc, Nagybänya, Tarpa, Bükhgebirge und von Eperjes- 
Tokaj.

Der Differentiationsverlauf is t hier typisch pazifisch. Chudoba.
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A . V end l: Das K r is t a l l in  des Sebeser  un d  Z ib iu s -G e b irg e s . 
(Geologica Hungarica, series: Geologica. 4. Budapest 1932. 4°. 1— 365. M it 
10 Tat. u. 82 Textfig. M it ungarischem Auszug.)

Eie Monographie behandelt das M ittelstück der Südkarpathen. Dieses 
aus K ris ta llin  aufgebaute Gebiet w ird im  0  von dem das Hochgebirge durch* 
querenden Tal des Olt, im  \V von der Sztrigy-Bucht, dem Banitza-Paß und dem 
Zsil-Tal begrenzt. Die höchste Erhebung (Cändrelu) steigt bis 2245 m. Die 
höchst gelegenen Teile sind die Reste einer Rumpffläche (Typus: Borescu 
nach de  M ar to n n e ) ; zu einem anderen Peneplain gehören die durchschnittt 
lieh 1400—1600 m hohen Gebiete im  N des Gebirges.

Die höchsten Erhebungen des untersuchten Gebirges zeigen die Spuren 
einer pleistocänen Vergletscherung. Die charakteristischen Formen sind die 
Karnischen (Frumoasa— Cändrelu, Steflesti, Piatra alba—Cristesti, Dealul 
Balului, ijuriänu— Parva). Die größeren Kare enthalten einen See (Cändrelu, 
§uriänu). Das Hängekar des Dealul Balului hat die niedrigste Lage im  ganzen 
Gebirge (unter 1930 m).

Das ganze Gebirge besteht im  wesentlichen aus kristallinischen Schiefern, 
und zwar der überwiegend größte Teil aus der sog. „Glimmerschiefergruppe“  
der ungarischen Geologen. Verf. faßt diese Gesteine unter dem Namen „Sebes- 
K r is t a l l in “  zusammen, nach dem Sebes-Fluß, der ungefähr senkrecht zum 
Streichen alle Gesteinstypen dieses Kristallins aufschließt (Lo tru -K ris ta llin  
auf der Südseite der Südkarpathen). Dieses K ris ta llin  is t eine über das süd
lich gelegene K ris ta llin  des Parängu-Gebirges überschobene Decke. Die 
Überschiebung hat zwischen Neocom und Cenoman stattgefunden.

Das Sebes-Kristallin zeigt die Charakterzüge der Ka t a - Me s oz o ne .  
Alle Gesteine sind hochkristallin und frisch. Kataklastische Einwirkungen 
lassen sich höchstens an den Quarzkörnern beobachten (schwache Felder
teilung und schwach wogende Auslöschung). Manchmal zeigen auch die 

willingslamellen der Plagioklase schwache Biegung. Die epidotreichen 
Amphibolite bilden einen Übergang in die Epizone.

Anl nordöstlichen Rand des Gebirges schließt sich der mächtigen Masse 
i 10Si Sn- “ ŝ a^ ns ernß schmale Zone von weniger stark metamorphosierten 

ris a rnisc eil Schiefern an. Dieses „F o g a ra s c h e r K r is t a l l in “  w ird 
gegen O breiter und setzt sich im  Fogarascher Gebirge fo rt (Phyllitgruppe der 
ungarischen Geologen). Dieses K ris ta llin  besitzt mehr e p izo na le  Charakter
zuge und nim m t beim Aufbau des bearbeiteten Gebietes nur ein sehr kleines 
Areal ein. In  der Umgebung von Resinär liegen die Gesteine dieser Serie 
auf dem Sebes-Kristallin.

Das Gebirge is t gefaltet, die Streichrichtung verläuft im  allgemeinen 
von W gegen O. Im  westlichen Teil des Gebirges biegt das Streichen gegen 
SW ein. In  der Gegend von Kerpenyes hat bereits H a l a v Ats eine Syn
klinale festgestellt. Eine Antiklinale (Guraro-Antiklinale) verläuft südlich 
Resinär über Guraro in  südöstlicher Richtung, gegen W  auf langer Strecke 
in W— O-Richtung und im  W biegt sie nach SW ein. Gegen 0  kreuzt sie 
das Tal des Olt-Flusses. A uf dem nordöstlichen Flügel dieser Antiklinale 
Fegt das Fogarascher K ris ta llin  auf dem Sebes-Kristallin. H ier sind beide 

lügel sehr steil aufgerichtet. Etwa 10—12 km  südlich der Antiklinalachse
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liegt eine Synklinale. Gegen NNO wird das Gebirge durch die Bruchlinie 
Körös Talmäes, gegen NW  durch die Bruchlinie Kudsir begrenzt. Kleinere 
Falten und Verwerfungen von lokaler Bedeutung sind verbreitet.

Das vorherrschende Gestein des Sebes-Kristallins ist der zweiglimmerige 
G lim m e rs c h ie fe r  (oft einen Oligoklasalbit führend), häufig m it Granat, 
Staurolith, Disthen, Turmalin. Der Gehalt an CaO is t sehr gering. (Der 
m ittlere Chemismus: si =  209, al =  54, fm  =  33,5, c =  0,75, alk =  11, 
k  =  0,67, mg =  0,2.) In  der Serie der Glimmerschiefer treten ab und zu 
schwache Q u a rz e in la g e ru n g e n  auf, die nur wenig Glimmer führen. 
M an ga n - u n d  e is e n h a ltig e  S il ik a te  (Eisen-Manganpyroxene, Spessartin), 
o ft m it Quarz, bilden dünne, linsenförmige Einlagerungen in den Glimmer
schiefern. Durch Oxydation derselben entstanden oxydische M angan- 
und E isenerze.

Die G ra n itg n e is e  bilden kleinere Einlagerungen in  der Serie der Para
gneise und sind in den Tälern aufgeschlossen. Manchmal bilden sie Adern 
in den Paragesteinen. M ikroklin, saurer Plagioklas (Albit-Oligoklas), Quarz, 
B io tit bilden die wichtigen Gemengteile. Neben B io tit kommt auch eine 
grüne Hornblende in geringer Menge vor. In  einigen Vorkommen herrscht 
die Hornblende vor. Die ersteren repräsentieren einen saueren Typus m it 
der Zusammensetzung des normalgranitischen Magmas, die letzteren zeigen 
einen granodioritischen bis quarzdioritischen chemischen Charakter. Beide 
sind m it Pegmatiten verbunden und dürften Differentiationsprodukte eines 
Magmas darstellen.

Die B io t i tg n e is e  (O rth o ) führen neben M ikroklin  mehr saueren 
Plagioklas, als die Granitgneise. Sie besitzen den Chemismus der trond- 
hjemitischen bis normalgranitischen Magmen.

Injektionszonen begleiten die orthogenetischen Elemente m it ver
schiedenen Übergängen zu den Paragneisen. Die eigentlichen P aragne ise  
führen einen saueren Plagioklas (Albit-Albitoligoklas). Die M ischgne ise  
enthalten neben dem Plagioklas mehr oder weniger M ikroklin. Die letzteren 
sind meist Biotitgneise, manchmal m it etwas Hornblende, ferner Muscovit- 
gneise. Diese letzteren dürften m it den pegmatitischen Nachschüben des 
Granitgneismagmas Zusammenhängen. Die biotitführenden Typen zeigen 
eine quarzdioritische bis engadinitgranitisclie, die Muscovitgneise dagegen 
eine aplitgranitische bis engadinitische Zusammensetzung. Manche b io tit- 
und muscovitführenden Typen besitzen keinen echten eruptiven Chemismus 
(Dobra-Gneis). Die Paragneise (Schiefergneise) sind teils Biotitgneise, manch
mal m it grüner Hornblende, teils Muscovit-Biotitgneise. Sie sind durch 
Übergänge m it den Glimmerschiefern, denen sie konkordant zwischengelagert 
sind, verbunden. Diese Gneise enthalten keinen M ikroklin. Die Paragneise 
besitzen meist eine vom Chemismus der E ruptiva verschiedene chemische 
Zusammensetzung. Es g ib t auch Typen, die chemisch m it dem normal- 
dioritischen Magma übereinstimmen.

Der A ugengne is  kommt zwischen den Paragesteinen an der südlichen 
Seite der Achse der Guraro-Antiklinale vor; außerdem sind noch Vorkommen 
zwischen Szäszwör und Käpolna, ferner zwischen Värhely und Kosztesd 
bekannt. Das Gestein besteht aus M ikroklin, Plagioklas, Quarz, B io tit und



Die ” ÄUgen“  b6Stehen ans M ikrok,in (Ws 9 cm Länge). Die 
eneadinitil Zusamf  ensetzung des Augengneises zeigt die Charakterzüge des 
, ,  g • granitlschen Magmas. Der Augengneis des Gebirges w ird vom Verf.

die MenVo°n/ eSmatltiSChen Magmen sehr stark Wjiziertes Gestein aufgefaßt; 
SDrünp-lifn erUptlven Materiais war dabei so groß, daß dadurch das ur- 

g sedimentäre Gestein den Charakter eines Eruptivgesteins erhielt. 
Die A p h tg n e is e  spielen eine geringe Rolle.

ffeorHn^f P egEaatite  - nd weit verbreitet; die A p l i te  kommen mehr unter- 
c  , e vor‘ Die Auseinanderhaltung der rein pegmatitischen und aplitischen 
a n ^ n T  v r  maflcllrnal n icht möglich. Charakteristisch is t der Reichtum 

i ’ roklin. Die manchmal vorhandene schwach parallelstruierte Textur 
c ler Pegmatite spricht dafür, daß zur Zeit ihrer Bildung noch immer 

^  ejenigen DruckverhäRnisse herrschten, welche die Texturen der typischen 
ern edingten- Biotitpegm atite und Muscovitpegmatite lassen sich 

T  rschenlen- Unter den letzteren findet man oft — besonders im  südlichen 
eu des Gebirges —  turmalinführende Typen.

Die A m p h ib o li te  bilden eine chemisch einheitliche, aber vom petro- 
grap ischen Standpunkt aus sehr wechselreiche Gruppe. Sie treten meist als 

nkordante Einlagerungen in der Schiefergneis-Glimmerschiefer-Serie auf. 
°m  geomorphologischen Standpunkt aus betrachtet sind sie bloß von ge

ringerer Bedeutung, da sie dünn sind und nur selten bis 100 m Mächtigkeit 
anschwellen. Auch die Länge wechselt sehr stark, aber lange Züge kommen 

erhaupt n icht vor. Sie erscheinen manchmal in  der Gesellschaft von Pyro- 
xcmten, Pendotiten und Serpentinen. Sie zeigen —  besonders die klein- 

™ gen ~  eme grMere Widerstandsfähigkeit als die Paragesteine. Deshalb

unterschied!!!- " T 11“  als aufgesetzte Kuppen. Verf. hat folgende Typen 
bolite G räm t DgioMasamphibolite, Pyroxenamphibolite, Eklogitamphi-
und Zoisitamnhib ! ohte’ Blotltam phibolite, Epidotamphibolite (Klinozoisit- 
i g e  zu de?K i  ^  EM °g it'  Und Pyroxenamphibolite sind über- 
die Epizone über .^ A u f C Verbreiteten Epidotamphibolite führen in
Am phibolite als ziemT i, " '" i ,  V°n 17 Analysen wurde der Chemismus der 
sprich tJ dem eabbrnd t gef unden' Zusammensetzung ent-

normalgabbroid, pyroxTniJglbbloid)8 gabb™ de*  Magmen (ossipitgabbroid, 

die Amphibolite L  Abkömmbnge v o t C ^  , Beobachtu,,gen Werden
betrachtet. Das Variationsdiagramm zeigt d e ' t  ü  gabbf de\ Mag™ n 
sehen Differentiation. g 16 ° estalt emer ^ P 18011 pazlfl-

Eine vollkommene Trennung der S e rp e n tin e  von den P e r id o t i te n

Tn sTne t  ^  meisteU Peridolite mehr oder minderm  Serpentin umgewandelt wurden.

U nte r^o derPtentp nn Perid° tite  ™ d Z e n i t e  spielen eine
o • B '' . er mac Dgske Serpentinzug liegt nordwestlich vom

Gest ™  I™  g6gen N ° -  Dle SerpCntine sta“  aus olivinführenden 
OlivTn V n  ZWar Überwiegend aus U l i v in g ra m m  a t i t i t e n .  Dieses aus 
siertemUv d Grammatlt aufgebaute Gestein wurde auch in  nicht serpentini- 

m Zustand aufgefunden. Einige Serpentine sind aus Peridotiten ent-
ahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  29

Ungarisches Becken und seine Randgebiete. 449
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1. Staurolith-Granatglimmerschiefer, Cristesti (Anal.: A. V e n d l ).
2. Staurolithführender Granatglimmerschiefer, südlich von Steflesti 

(K . E mszt).
3. Magnetitaplitgneis, Sebes-Tal (A. V e n d l ).
4. Muscovitgneis, Stäna Malei (J. F in ä ly ).
5. Augengneis, Orlät (K . E mszt).
6. Dobra-Gneis, Dobra-Tal (K . E mszt).
7. Biotitgneis, Graben zwischen Dealul Chioca und Värfu l Chicei (T. T a- 

k ä t s ).
8. Biotitgneis, Frumoasa-Tal, etwa 1450 m ü. d. M. (K . E mszt).
9. Biotitgneis (Schiefergneis), Piatra alba (K . E mszt.)

10. Schiefergneis (Biotit-Muscovitgneis), Sebes-Tal, zwischen 48. und 
49. km  (K . E mszt).

11. Biotitgneis, Frumoasa-Tal, etwa 1450 m ü. d. M. (K . E mszt).
12. Biotitgranitgneis, Frumoasa-Tal (A. V e n d l ).
13. Biotit-Muscovitschiefergneis (Typus §erbota), Stäna ijerbota (T. Ta- 

k ä t s ).
14. Hornblendegranitgneis (Cindrelgneis), SW-Lehne des Cändrelu 

(K . EmszT).
15. Biotitgneis, K ontakt m it Pegmatit, Frumoasa-Tal (A. V e n d l ).
16. Muscovit-Biotitschiefergneis (Typus Ausei), Valea Auselului-Tal, 

etwa 900 m  ü. d. M. (K . E mszt).
17. Biotit-Hornblendegneis (Schiefergneis) (Typus Taja), Taja-Tal 

(T. TakXts).
18. Pegmatit, Frumoasa-Tal (T. T akäts).
19. Zoisitamphibolit, Valea Ditei, untere Strecke (Zs. Sz in y e i-M erse).
20. Plagioklasampliibolit, Piatra Alba, vom Gipfel, 2180 m ü. d. M. 

(K . E mszt).
21. Epidotamphibolit, Raul Mare, zwischen Mägura und Muncelul 

(K . E mszt).
22. Epidotamphibolit, Raul Mare, Mägura-Klause (K . E mszt).
23. Plagioklasamphibolit, Salanele, 1710 m ü. d. M. (K . E mszt).
24. Plagioklasamphibolit, Stäna Gilei, 1274 m ü. d. M. (Zs. Sz in y e i- 

M erse).
25. Plagioklasamphibolit, N. Dus, zwischen 1153 und 1248 m ü. d. M. 

(K . E mszt).
26. Granatamphibolt, S. Dus (K . E mszt).
27. Epidotamphibolit, Raul Mare, S. Mägura-Klause (K . E mszt).
28. Epidotamphibolit, Cändrelu, Stäna Frumoasa (K . E mszt).
29. Eklogitamphibolit, Päräul Rescoalei, 950 m ü. d. M. (K . E mszt).
30. Granatamphibolit, Graben zwischen D. Cioaca und Muncelul Bi- 

railor, 1190 m ü. d. M. (Zs. Sz in y e i-M erse).
31. Zoisitamphibolit, Valea Ditei, m ittlere Strecke, zwischen 1100 und 

1130 m ü. d. M. (K . E mszt).
32. Pyroxenamphibolit, Gyhan, 1411 m ü. d. M. (T. T a k ä t s ).
33. Granatamphibolit, Sebes-Tal, südlich von Tau ( K . E mszt).
34. Zoisitamphibolit, Valea Dobrei, 1390 m ü. d. M. (K . E mszt).
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35‘ r r r olit’Tai des D°bra-Baches am ™  po^

36. Bronzitit, Stäna din Poiana D ite i (J. F in ä l y ).
' erPentin, Stäna Gruiusoara (J. F in ä l y ). 

qQ' liv in g ra m m a titit, Dealul Cläbucetului, 2056 m ü. d. M. CT Ta k I tsI 
. Serpentin, Valea Dobrei, 1350 m ü. d. M. (J. F in ä l y ).

• erpentmisierter O livingram m atitit, Dealul Paltinei (Großer Stock) 
1647 m. ü. d. M. (J. F in ä l y ).

1. Serpentin, Gyhan, am Gipfel, 1411 m ü. d. M. (J. F in ä l y ).
• Serpentin, Poiana D ite i zwischen 1400 und 1407 m ü. d. M. (J. F in a l y )
■ Serpentin, B istra, Runcul Cailor, 1378 m ü. d. M. (J. F in ä l y )

a k  berpentin’ D ealul Negru, 1866 m ü. d. M. (J. F in ä l y ).
• erpentm, Dealul Paltinei (Kleiner Stock), 1647 m ü. d. M. (J F in ä l y ) 

o o n fntinisierter Granat-Bronzitperidotit, Foltea (zwischen Frumoasa’ 
2205 m u. d. M. und Foltea, 1971 m ü. d. M.) (J. F in ä l y )

4 '- Quarzporphyrit, Sebes-Tal, 21 km (K . E mszt).
18. Q uarzporphyrit, Sebes-Tal, südlich von Käpolna (K . EmszT).
49- Se riz it-C h lo rit-A lb itp h y llit, Resinär (A. V e n d l ).
50. Staurolith, Cristesti (A. V e n d l ).

51. Spessartin, Runcul Cailor (J. F in ä l y  und T. T a iiä t s ).
52. M ikroklin, §uriänu (A . V e n d l ).
53. Epidot, Kudsir-Bach (A . V e n d l ).

54. Hornblende aus Am phibolit, Gipfel vom T itianu l (A. V e n d l ).

hervorgegMs'en^T ^  r 01ivingrammatitite is t die Serpentinsubstanz 
g g n,en. Aus dem Grammatit haben sich Talk und Chlorit gebildet.

in de rF o rm T oen e i S a M Pi 0 rp h y r ite ä n g e  treten in  reSelloscr Verteilung 
im  nördlichen Teil del G ^ T s  ^  GäDgen aUf’ U" d ZWW etWaS häufigcr

G e b £ \ I egCTifgUnV t L h r d teine d6S Fogarascher Kristallins im  bearbeiteten 

H o r n b i e n d e ™ h i e f e T ^ t  ¡U l fn  is^ t 6
Q u a rz lin s e n  kennzeichnen diese Ges?116 K a lk s te ln e in lag e ru nge n , 
kleine Limoniteinlagerungen auf temssene. Ab und zu treten auch

de, Einzelheiten J S T " “ “ ” ”
D i,  eben « g e fü h rte , A n .lye .»  eind *

45 3
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1. Russisch-Asien.

E. Kusnezova: M a t e r i a l s  f o r  t h e  s t u d v  n f  n  „v e m s  n t  f l ,  n  • , „  „  “ ‘ « l y  o l  p e g m a t i t e

S S Ä t S  f t 0f H ^ f 50' i s s p S - i mn m it englischer Zusammenfassung.)
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Das genannte Massiv n im m t einen Teil der Wasserscheide zwischen den 
Flüssen Rion und Kura (im  Kutais-Kreis) ein und stellt eine alte schwach 
nach S geneigte Fastebene dar. Das kristalline Massiv ist stark von Flüssen 
zerschnitten und transgressiv von horizontal liegenden Schichten überdeckt. 
Die absoluten Höhen erreichen 650—850 m und die relativen 200—300 m.

Das Dzirul-Massiv is t aus verschiedenen Gesteinen aufgebaut. Man findet
hier:

a) Kristalline Schiefer ■— Gneise, Glimmerschiefer, Amphibolite;
b) Intrusivgesteine —  Granite, Gabbro und Diorite.
c) Ganggesteine — Porphyre, Diabase, verschiedenartige Porphyrite.
Kristalline Schiefer, Granite, Pegmatite, Quarzgänge und Diabase — in

dieser Reihe bildeten sich die genannten Gesteine.
Die kristallinen Schiefer spielen beim Aufbau des Massives eine unter

geordnete Rolle. Sein wichtigstes aufbauendes Gestein bildet Granit. Neben 
dem normalen Granit beobachtet man streifige Granite, die man als Gneis
granite oder Granitgneise bezeichnen darf. Es wurde nicht geklärt, ob diese 
Gesteine dem alten Komplex der kristallinen Schiefer angehören oder ver
änderte Granite darstellen.

Unter den Graniten sind rote und graue zu unterscheiden. Beide Varie
täten kommen zusammen vor, die grauen Granite beobachtet man vie l häufiger 
Sie sind bald gleichmäßig körnig, bald porphyrisch. Einsprenglinge bildet ge
wöhnlich Feldspat. U. d. M. erscheint Plagioklas (Andesin) als vorherrschen
der Gemengteil des Gesteins. M ikroklin  is t nur in  kleinen Mengen vorhanden. 
Quarz t r i t t  auf in  Form von allotriomorphen Körnern, die Spuren einer me
chanischen Deformation aufweisen. Glimmer bildet den farbigen Bestandteil 
der grauen Granite. Accessorische Mineralien: Apatit, Muscovit, Zirkon, ein 
Erzmineral, sekundäre Mineralien: Chlorit, Sericit, Calcit, selten Epidot.

Die roten Granite sind gleichmässig—körnig oder streifig. Die minera
logische Zusammensetzung is t wie bei den grauen Graniten. Der Unterschied 
besteht nur darin, daß hier Kalifeldspat überwiegt; Plagioklas t r i t t  dagegen 
zurück. Orthoklas fehlt beiden Granitvarietäten.

Außer den Graniten kommen im  Dzirul-Massiv noch G a b b r o - D i o -  
r i t - G e s t e i n e  vor. Sie bilden isolierte Aufschlüsse. Der Kontakt m it den 
Graniten wurde nirgends beobachtet.

Die mittelkörnigen Gabbrogesteine bestehen aus Plagioklas, Hornblende, 
B io tit, einzelnen Quarzkörnern und einem Erzmineral. Im  allgemeinen hat man 
hier m it typischen Gabbros, Dioriten und Übergangsgesteinen zu tun.

G a n g g e s t e i n e .  Diabase, Hornblendeporphyrite, quarzhaltige und 
quarzfreie Porphyre sind am Massiv weit verbreitet.

P o r p h y r e .  Sie bilden mächtige Gänge in  den Graniten und auch im 
Jura. Sie sind von blaßrosa bis ziegelrot gefärbt.

Die Porphyrite durchsetzen ebenfalls die Intrusivgesteine. Ihre Farbe 
is t grün bis schwarzgrün. Die Mächtigkeit der Porphyritgänge übersteigt selten
2—3 m.

Die Diabase bilden Gänge in den Intrusivgesteinen und stellen stark ver
w itterte Gesteine dar.
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Die ältesten Geste ^  m  E ruPt iv gesteine bemwk* Verf.’in  folgendes: 
S rc M e fe iu n d  1 S  r  * S“ d ^  kristalIinen Schiefer-Gneise, Glim- 
Kaukasus sind si ! ^  Anal°gie m it anderen Gebieten des
ebenfalls präcamh 7 Pra?ambrium zuzuweisen' Die grauen Granite sind 
haben jüngeres 7 Z f u  ,  Alters' Die roten Granite

Schichtfolge i V c a t f  da ™  “  einer Stelle eine
sind älter als die e i "  durchsetzen. Gabbro und Gabbro-Diorite
quarzfreie Pn n " “ GraiUte' PorPbyrite - Diabase, Quarzporphyre und

p orphyre sind jünger als Intrusivgesteine.

Die i gmatitgänge Sind auf das Sanze Massiv e r te i lt .
konzentriert H, 7 *  7  “ * J' “ * M ittellauf des F ^ s e s  Dzirul

„ \ Tr. j 7  Smd ^Senbhcklich zwei wichtige Fundorte zu erwähnen-

G o re s L  J i L ^ b a n i 2 ^  SChr°SCha Und b) “  Gebiet der Dörfer

Der Abbau der Pegmatite w ird schon seit langem betrieben.
t  , 16 egniatitgänge streichen meistens nordöstlich (nahe der W — O-Rich-
_• ° TV11 i>rSelten Eordwestlich. Sie fallen gewöhnlich steil nach NW  oder SO

I n t i m i  f igkt  dW f nge SChwankt in  Grenzen (von e tigen
etern bis mehrere Meter). Verf.’in  unterscheidet:

1- Gänge m it zonarem Bau.
2. Gänge m it etwas vereinfachtem zonaren Bau.
3. Gänge ohne zonaren Bau.

hal , i ! le„ S,!lb“ der Werden bald von m itte l- oder grobkörnigem Pegmatit

N a c h d » M itte 186111̂ 111!  ^  feinkörnigem G ranit-Aplit gebildet.’
g ran itvn  r  ZU kommt m allen Pegmatitgängen eine Zone von Schrift- 

Z o n T ji /ä  £  1 ^ 7  T f  V°n “  E^ p a t  übergeht; letztere 
artige Glimmeransamm]11 d<!S ^  Quarzbildungen abgelöst. Nester-
Zone von reinem F e h ls t t g7 , Und 6me Relbe Seltener M ineralien sind an die 
düngen gebunde“ . P ^  “  lh r GrenzSebiet gegen die Quarzausschei-

schildert.86 W1Chtlger° Pegmatitgänge werden von der Verf.’in  näher ge-

l UfQ i L PzeS& t tw T e “ b ra U 6b f ° lg? lde Mineralien festgestellt: 
grauer, selten milchweißer Farbe. ^  aChtet' DaS Mineral is t gewöhnlich

des Gange^! E ^ e ' M t o o l ^ “ S ^ USŜ “ duneen mittleren TeÜ 
is t überall von roter Farbe. Es w ird auch M i W ^ T r i ’5 Gr°ße' FeldsPat

3- G 1 i  m m e ,  Dieser ist
4. G ra n a t. Das Mineral is t rotbraun gefärbt ,,mi , , , ,  . ,

“  «"* SÜ .T5
5. B e r y l l .  Dieses Mineral wurde nur auf einem mm,, n r

Z  o Z  T t T 0 " so“ r  ,Es “
um B r u c i t t c t  v o i T ^ l f  • t ü nSenrge!)Unden- Es handelt sich hier meist
schwerer K rista ll „  f  f erydknstallen- Jedocb wurde einmal ein bis 6 kg 
durchsichtig ge Unden‘ DaS Mmeral lst geihüchgrün gefärbt und ziemlich
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6- B e r t r a n d i t .  Das Mineral fü ll t  die Spalten im  Beryll aus.
7. K  o 1 u m b i  t .  B r b ildet verlängerte dünne Täfelchen in  rotem Feld

spat. Seine Farbe is t schwarz m it Metallglanz. Härte 6—6,5. Spez. Gew. 5,96. 
Das Mineral enthält Mn, Fe, Nb und Ta.

8. O r t h i t ä h n l i c h e s  M i n e r a l .  Es kommt in  rotem Feldspat 
zusammen m it Kolum bit vor.

9. T u r m a l i n .  E r wurde in  einem Quarzgang festgestellt.
10. M o l y b d ä n g l a n z .
Die Mineralien 5, 6 ,7  und 8 wurden im  Kaukasus zum ersten Male nach

gewiesen.
Nach dem Schema von A. F ersmann gehören die Pegmatitgänge des 

Dzirulmassivs dem Typus von Pegmatiten m it seltenen Elementen an, die 
noch vom Beryll bereichert wurden. N . P o lu to ff.

P. Lebedev : D ie  Z o n e  d e r  T u f f l a v e n  d e s  A l a g ö s  
(A r  a g a z). Travaux de TInst. pétrographique près TAc. d. Sc. d. l ’URSS. 
1. Leningrad 1931. 53—71. Russisch m it deutscher Zusammensetzung.)

Die kennzeichnende Varietät der sauren Effusion des Alagös-Vulkanes 
stellt ein leicht poröses grauviolett und rosa gefärbtes Gestein dar, welches 
noch von A bich Tufflava genannt wurde. Diese Lava besitzt eigenartige 
physikalische Eigenschaften und genießt den Ruhm eines vorzüglichen Bau
materials.

Die Laven kommen in einer bestimmten Zone am Süd- und Westabhang 
des Massivs, in  der Höhe von 1200—2000 m, vor.

Nach ihrer chemischen Zusammensetzung gehören die Laven zu Daciten 
und Trachydaciten. Charakteristisch fü r sie is t der große Gehalt an Alkalien 
(besonders an K 20).

In  den miarolithischen Hohlräumen der Tufflaven kommt Christobalit 
in  gut ausgebildeten Kristallen vor. Sauere Plagioklase und rhombische und 
monokline Pyroxene bilden Einsprenglinge.

Die beschriebenen Laven verteilen sich auf folgende geographische 250
D istrikte :

1 a. A rt ik -D is tr ik t................................. 25 km 2
1 b. Songurli—Machmudschuk . . 40 „
2. Adiaman— S o g u t l i ..................... 20 „
3. Talyn—Mastara..............................93 „
4. Jaschil—T a ly s c h ......................... 52 „
5. Inaklu—P ir a g a n ......................... 20 „

250 km2

Alle diese D istrikte, obwohl gewisse Abweichungen in  ihrem petrographi- 
schen Aufbau nicht zu leugnen sind, bilden eine g e n e t i s c h e  Z o n e  von 
Alagös.

Die genannten D istrikte werden vom Verf. ausführlich geschildert.
Die chemische Zusammensetzung der Tufflaven is t aus nebenstehender 

Tabelle zu ersehen.
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Adiaman-D. A rtik-D .
S i02 . . . . . 61,45 64,85
T i0 2 . . . . . 1,07 0,45
A120 3. . . . . 17,71 16,95
Fe20 3. . . . . 4,48 3,95
FeO . . . . . 1,28 —

MnO . . . . . 0,09 0,46
MgO . . . . . 1,48 2,86
CaO . . . . . 3,58 0,31
Na20 . . . . 3,88 5,14
K 20  . . . . . 4,01 4,67
H 20  . . . . . 0,48 2,10
Glühverlust . . 0,62 0,49

Summe . . . 100,13 100,00
ro lu to ff .

B. Z a le s k ij und V . Petrov : D ie  T u f  f  1 a g e r  s t  ä 11 e v o n  
A  r  t  i  k. (Travaux de TInst. pétrographique près l ’Ac. d. Sc. d. l ’URSS 
1. Leningrad 1931. 72—86. Russisch m it deutscher Zusammenfassung.)

Die Artik-Lagerstätte befindet sich am nordwestlichen Abhang des 
Massivs Alagös. Der ganze Lavakomplex des Gebietes läßt folgende& E in
heiten erkennen: an seiner Basis t r i t t  ein älterer Andesit-Basalt auf; darüber 
lagert eine untere Dacitdecke m it breccienartigen Bildungen an ihrer oberen 
und unteren Grenze und etwas höher eine obere Dacitdecke. Letztere ent- 

a in  ihrem oberen Teil eine eigenartige Lavavarietät — „T u fflava “ . 
n d 0 s 11 - B a s a i  t. Makroskopisch erscheint Andesit-Basalt als ein 

und i™ lllslertes> wenig verwittertes, violettbraunes Gestein. Pyroxen 

chemische t  ° liv in  bilden 1~ 2 mm lanSe Einsprenglinge. Der
Fe 0  • 2 2 0 0 ^  W1<! f ° 1St: 52,19 Si0a; 1,71 T i0 *l 17>80 A120 3; 7,47

Mso; ^  * *  ^
Basalten nahe. f  ^  Klesolsauregehal t  steht dieses Gestein den typischen

Gestein ^ ^  beSÎtZt dieS6S
m it deutlich auffallenden weißen Feldsm t “ ■ pechschJ arze Farbe
obachtet man aber ein Häufiger be‘
, ,, TV. . , umaigeiuge aus rosafarbenen und dunklen Be

standteilen. Die rosafarbenen Partien sind durch Übergänge m it den dunklen 
verbunden. Sie enthalten viel Poren und wenig Einsprenglinge Ihre Farbe 
wechselt von dunkelviolett bis fast rot. P ° b

und Dv i ! lGA f f Î +t manChmoa!  rCim “  M lkr0 lithe '1- enthält wenig Glas 
und füb Mag" etlf  ° r " er- p iaS10L laseinsprenglinge sind zonar aufgebaut 
und fuhren viele A pa tit- und Pyroxeneinschlüsse.

Analyse des beschriebenen Gesteines ergab: 66,89 S i02; 0,61 TiOa; 
15,74 A120 3; 2,51 Fe20 3; 0,78 FeO; 0,11 MnO; 2,15 CaO; 1 65 MgO- 3 42 K  0 - 
5,43 Na20 ; 0,24 Glühverlust =  99,70.

eine °  b 8 r  e D e c k  e- Diese Eecke weist im  Gegensatz zur vorhergehenden 
zonare 1 erteilung des Gesteinsmaterials auf. Ih r unterer Teil besteht
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aus einem dunklen, dichten A lkalidacit, während der obere Teil aus roten, 
stark porösen Varietäten aufgebaut ist, die unter dem Namen „A rtik -T u ff“  
oder „A rtik -T u fflava “  bekannt sind.

Die Tufflava besitzt grobe prismatische Absonderung. Sie zeigt Fiuß- 
erscheinungen, indem sich in  der roten oder rosa Grundmasse hellere weißliche 
Streifen bilden. M ikrolithe sind in  kleiner Menge vorhanden. Die S truktur 
der Tufflava ist vitrophyrisch.

Die Tufflava ist aus dem dunklen Dacit durch die E inwirkung von Gasen 
entstanden. Das Vorhandensein von Christobalit, T ridym it und A lb it- 
sphärolithen in der Tufflava is t auch demselben Vorgang zuzuschreiben. 
An den von diesem Vorgang stark betroffenen Stellen w ird das Glas vo ll
ständig durch Christobalit und A lb it  ersetzt. Die Farbe der Lava (schwarz, 
ziegelrot, rosa-violett, braun) hängt von dem Grade der Umwandlung ab.

Der typische rote „A r t ik -T u ff“  zeigt folgende chemische Zusammen
setzung: 65,70 S i02; 0,95 T i0 2; 15,38 A120 3; 2,92 Fe20 3; 0,90 FeO; 0,37 MnO; 
1,03 MgO; 2,35 CaO; 0,09 BaO; 5,10 Na20 ;  4,52 K 20 ; 0,06 H 20 ; 0,29 Glüh
verlust =  99,81.

Die mechanischen Eigenschaften der Tufflaven werden von den Verf. 
in  einigen Tabellen und Diagrammen zusammengestellt, die erkennen lassen, 
daß die Druckfestigkeit dieser Gesteine unm ittelbar vom Volumengewicht 
abhängt. » N. Polutoff.

J. Jagovkin: G e o l o g i c a l  e x p l o r a t i o n s  i n  t h e  U s p e n s k  
r e g i o n ,  K a z a k s t a n  A u t .  S. S. R. (Transactions of the Geol. and 
Prosp. Service of USSR. 42. Leningrad 1932. 1—41. W ith  1 map and 8 plates. 
Russisch m it englischer Zusammenfassung.)

Am Aufbau des Uspensk-Gebietes beteiligen sich in gleichem Ausmaße 
E rup tiv- und Sedimentgesteine.

Die ältesten paläozoischen Gesteine bestehen aus Quarziten, Quarz- 
Glimmer-, Chlorit-Quarz-, Sericit- und Kieselschiefern, weiterhin aus tonig- 
sandigen und sandig-mergeligen Schiefern, Konglomeraten, Tuffschiefern, 
Sandsteinen und Kalken. Im  oberen Teil der Schichtfolge kommen stellen
weise roter Jaspis und Porphyrit- und Keratophyrlaven vor. Diese Gesteine, 
vermutlich silurischen Alters, besitzen eine große horizontale Ausdehnung.

Darüber lagert diskordant eine Serie aus Konglomeraten, denen T u ff
sandsteine, Effusivgesteine (Porphyrite), Grauwacken, Kieselschiefer, Quarz
porphyr- und Diabasgänge eingelagert sind. Die Serie w ird m it Vorbehalt 
zum Devon (D x_2) gestellt.

Stratigraphisch noch höher lagert ebenfalls diskordant eine rotfarbige 
Effusivfolge aus Porphyren, Tuffen, Konglomeraten, Sandsteinen und Tuff
schiefern.

Die zuletzt genannte Serie w ird an einigen Stellen von oberdevonischen, 
fossilreichen Kalken überlagert.

Zuoberst liegen untercarbonische Kalke, die eine geringe horizontale 
Ausdehnung besitzen.

Die älteren (silurischen?) Gesteine haben starke und komplizierte Dislo
kationen während der kaledonischen und variszischen Gebirgsbildung erfahren.
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Die Kontaktmetamorphose kommt überall deutlich zum Ausdruck, 
a e werden zu Marmor und Tonschiefer und Sandsteine zu verschiedenen 

Mornsteinen umgewandelt.

M it der vanszischen Gebirgsbildung hängt die Entstehung von Pressungs- 
un ertrummerungszonen zusammen, längs deren die E rup tiv- und Sediment- 
ges eine einen starken Dislokationsmetamorphismus erlitten haben. Sie 
wur en zu sekundären Quarziten, Jaspis, Glimmerschiefern, Gneisen, Quarz- 

encit-, Chlorit-Quarz- und anderen metamorphen und kristallinen Schiefern 
ümge wandelt.

E f f u s i v g e s t e i n e .
ie Effusvigesteine sind hier am weitesten verbreitet. Sie bauen die 

v ic itigs ten  Bergmassive des Gebietes auf (z. B. Dschakssy-Tagaly, Dscheman- 
agaly, Bugaly, Dschilandy usw.). Sie bilden mächtige Decken und Kuppeln 

o er verlängerte und stockartige Körper.
Die Hauptmasse der Effusivgesteine ist durch saure Gesteine — Quarz

porphyre und Quarzkeratophyre —- vertreten. Eine geringere Rolle spielen 
quarzarme Porphyre, die ihrem chemischen Bestände nach den Quarztrachyten 
und Daciten entsprechen. Untergeordnet treten Porphyrite (Andesinophyre) 
auf, die noch basischer sind als die letztgenannten Porphyre.

Meist zeigen die Effusivgesteine keinen unmittelbaren Zusammenhang 
m it Granitintrusionen. Die Ergüsse dieser Gesteine begannen wahrscheinlich 
noch im  Unter- und Mitteldevon und vielleicht sogar im  Obersilur und setzten 
sich im  Oberdevon fort. Im  Untercarbon sind sie unbekannt. Die Granit- 
intrusionen sind im  Gegenteil postuntercarbonisch und hängen aller Wahr- 
sc emlichkeit nach m it der variszischen Gebirgsbildung zusammen. M it 

en Granitintrusionen stehen auch Quarzgesteine, Quarzporphyre und 
Granitporphyre im  Zusammenhang.

V a r i^ r l01 den E ffusivgesteinen herrschen dunkelrote und rötlichgraue 
0  „ T  V°r ’ Es ®lb t &uch weiße> graugrün, braun usw. gefärbte Gesteine, 

perth it oder Ant ' '' ®. E o r P h y r e - Feldspate sind z. T. durch Mikro- 
A lb it vertreten ^  . ^ . und selten Anorthoklas, hauptsächlich aber durch 

Varietäten e n t h ü t m ^ lM a S t iS f “ ü  Vorhandcn- Dunkelgefärbte
masse ist m ik ro fe ls it is c h h a E !  ^ t ,  selten Häm atit. Die Grund- 
Vorffän^p wirH V l 1 ’ . ^ asi&> nnkropoikolitisch. Durch sekundäre
e Z i  Z .M , f T  ” d « U o riB rtr t. E , bilden Ä hEpidol, Zbisit, sekundärer Q „ „ „  E ieenhjdrejyde.

■miD’- 01 ̂  V° m Eer^e ^ ê da zeigt folgende chemische Zusammen- 
SiOa

Setzung:

A120 2
Fe20 3
T i0 2
CaO
MgO
MnO
K 20
Na20

Summe

74,22
13,64
3,59

Spuren
1,51
0,69
0,40
3,63
2,79

~RXM7~



4 6 0 Regionale Petrographie.

Nach der Klassifikation von L ö w in s o n - L e s s in g  entspricht dieses Gestein 
dem Quarzporphyr.

Q u a r z a r m e  P o r p h y r e .  Zu diesen gehören Keratophyre, die 
eine Zwischenbildung zwischen den Quarzporphyren und Porphyriten dar
stellen. Sie sind grüngrau, rötlichgrau oder braun gefärbt und führen A lb it, 
B io tit (wenig), Apatit, Erzmineralien. Die Grundmasse, die merklich über 
Einsprenglinge überwiegt, besitzt eine trachytische, mikrolithische S truktur 
und besteht aus feinen ausgezogenen Albitprismen und Feldspattäfelchen 
(wahrscheinlich Orthoklas). Die Porphyre sind ziemlich stark verändert. 
Sie stellen bald dichte Aphanite, die selten feine Feldspateinsprenglinge 
aufweisen, bald feinkörnige Euporphyre dar, welche reiche Ausscheidungen 
von Feldspat, selten Quarz und Glimmer zeigen.

Am Südabhang des Massivs Neida kommen graugrüne Albitophyre vor, 
die etwas abweichend von den erwähnten Porphyren zusammengesetzt 
sind. Die Analyse eines solchen Gesteines ergab:

S i02 ............................ . . . 66,20
-A. 1 2 0 3 ............................ . . . 18,80
Fe20 3 ........................ . . . 2,22
F e O ............................ . . . 2,64
T i0 2 ............................ . . . 0,26
M n O ............................ . . . 0,61
C a O ............................ . . . 0,77
M g O ............................ . . . 0,54

k 2o .......................... . . . 2,97
Na20 ............................ . . . 5,61
G lü h ve rlu s t................ . . . 0,40
Ilyg r. Wasser . . . .. . . 0,28

S um m e....................  100,30

Dieses Gestein entspricht den Quarztrachyten im  Schema von L ö w in s o n -  

L e s s in g .

P o r p h y r i t e  ( A n d e s i n o p h y r e ) .  Diese erinnern äußerlich an 
die Keratophyre und unterscheiden sich von ihnen dadurch, daß als E in
sprenglinge anstatt A lb it zonar aufgebauter Andesin, selten Oligoklas und 
ziemlich häufig Hornblende und Augit erscheinen. Zwei letztere Mineralien 
sind fast gänzlich durch Epidot und Chlorit ersetzt. Apatit, B io tit und Quarz 
bilden Beimengungen.

Eine größere Verbreitung weisen Augit-Andesinophyre auf, weniger 
sind Ilornblende-Oligoklasophyre entwickelt.

Die Andesinophyre, ähnlich wie Quarzporphyre und Keratophyre, 
werden von Tuffen und Breccien begleitet.

E in mehr oder weniger typischer Andesinophyr vom Irjuk-Massiv besitzt 
folgende chemische Zusammensetzung (siehe S. 461).

Laut Schema von L ö w in s o n - L e s s in g  entspricht dieses Gestein dem 
Porphyrit.
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S A ............................................ 58,22
T i0 2 ............................................ 0,35
^12^3............................................ 16,34
Fe20 3   4 ,1 9

F e O .........................................  i,87
M n O .........................................  1,23
M g O .........................................  0,35
C a O .........................................  6,90
NaäO .........................................  2,97
K 20 ............................................ 3,40
G lü h ve rlu s t................................ 3,47
Hygr. W a s s e r...........................  0,69

S um m e.........................99,98

G a n g g e s t e i n e .
Die Ganggesteine kommen besonders häufig in  den Randzonen der 

ranitmassive und in  den Graniten selbst vor. Ihrem mineralogischen Be
stand nach sind sie wenig veränderlich. Ihre Form wechselt dagegen in 
großen Grenzen (es g ibt neben den wenige Zentimeter dicken und wenige Meter 
angen Gangen solche, die sich bei der Mächtigkeit von einigen Metern auf 

viele Kilometer erstrecken).

A p U t e .  Sie sind feinkörnig, hellgrau, rosa und ziegelrot gefärbt. 
S truktur panidiomorph, pegmatitisch, poikolitisch, mikrogranitisch. Sie 
u ron Perthit, A lb it, Quarz, B io tit (wenig) und Erzmineralien. Typische
P ite gehen manchmal unmerklich in  Mikrogranite, leukokrate und aplit- 

artige Granite über.

M J * ! 1» a ®' Sie variieren ™ n Mikropegmatiten bis zu grobkörnigen

- Ä S i “  erk,” ‘
gestellt! d s p d t - Q u a ^ g ä n g e .  Sie wurden am Fluß Karam yk fest

genetischer B e z ie h b a r e n  d. ^  a -) Q u a r  z p o r  P h y  r  e. In  
unter ihnen sind ziegelrote und w“ r n  Besonders charakteristisch
Stein, führen A l b i t , ' S . ' Q „ . “ « « » p .r p h y , , .  D i,  g .n .nnten Ge-

ein Erzmineral. Die S trnktnr de, (G ™  10 j ' “ " '  1 - T '
ffrannnhvriüDlf -i , Pja n g-)Quarzporphyre is t mikrogranitisch,
granophyrisch, rwkropoikolitisch, mikrofelsitisch (selten) und sphärolithisch.

Feldsnatmik l i t t  * ' "  & o r P h y r e - Die Grundmasse besteht aus 
h h Ï  f  Î  6“ ’ xenomorphen Quarzkörnern und Anhäufungen von
ents 1 IT“  *'zniI' lcra u‘n' Der A lb it bildet Phenokristalle. Diese Porphyre 
entsprechen scheinbar einem Syenitmagma.

Mikrosyenite ^ e Î t e t  ^  Weit6Sten ^  ^ t it-H o rn b le n d e -

G e s t l t l a r d i 0 r i t p 0 r p h y r i t e  U D d  Q u a r z d i o r i t e .  Beide 
sind T  K  lden Sich VOneinaiuIer durch ihre S truktur. Es
PhennVW+ i ! 10 feinkörnige, graugrünliche und graue Gesteine, die aus 

ris a en von Andesin, Quarz, Kalinatronfeldspat, Hornblende und
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B io tit bestehen. Die Menge farbiger Mineralien ist großen Schwankungen 
unterworfen. Die Grundmasse der D ioritporphyrite is t hypidiomorphkörnig. 
Sekundäre Mineralien sind manchmal sehr stark entwickelt.

G r a n o d i o r i t - P o r p h y r i t e .  Plagioklas, braune Hornblende, 
Augit, Kalinatronfeldspat, ein Erzmineral, Apatit, Quarz sind in  eine mikro- 
granitische oder mikrofelsitische Grundmasse eingebettet.

A u g i t - L a b r a d o r - P o r p h y r i t e .  Die graugrünen Gesteine 
enthalten seltene Ausscheidungen von Labrador, einem Erzmineral und 
uralitisierter Hornblende. Grundmasse hyalopilitisch.

D i a b a s p o r p h y r i t .  Die doleritische Grundmasse enthält selten 
Plagioklaseinsprenglinge. An sekundären Mineralien werden Sericit, Chlorit, 
Epidot, Zoisit, ein Carbonat und Eisenoxyde nachgewiesen.

D i a b a s e .  Diese dunkelgrauen und dunkelgrünen Gesteine durch
setzen in  Form von 2—6 m mächtigen Gängen sedimentäre Ablagerungen. 
Sie bestehen aus Plagioklas, Pyroxen, Chlorit, Sericit, Carbonaten und Erz
mineralien. Die M ikrostruktur der Grundmasse is t granulitisch-ophitisch. 
Besonders charakteristisch is t Olivindiabas, der u. d. M. die Ausscheidungen 
von Labrador, Augit und O livin zeigt.

S p e s s a r  t  i  t  e. Sie enthalten feine Andesinprismen, grüne Horn
blende, Erzkörner, Saussurit, Carbonat, Sericit und Chlorit. Die Gesteine 
sind feinkörnig, von graugrüner Farbe m it rötlicher Schattierung.

Alle beschriebenen Ganggesteine gehören wahrscheinlich der hypabys- 
sischen Fazies der Granitintrusion an.

T i e f e n g e s t e i n e .

B i  o t  i  t  g r  a n i  t  e. Die unter den Tiefengesteinen am weitesten ver
breiteten B iotitgranite bestehen aus Kalifeldspat, Quarz, Plagioklas (A lb it 
oder Oligoklas), B io tit und einem Erzmineral und Apatit. Es sind grob- 
und mittelkörnige rosa und rotgraue Gesteine, die alle mehr oder weniger 
verändert sind,

Im  Kaldyrma-Gebirge kommen ultraleukokrate, von dunklen Kom
ponenten fast vollkommen freie Granite vor. Sie enthalten Quarz, Orthoklas, 
Perth it und A lb it.

Die Granite des Uspensk-Gebietes sind, wie untenstehende Tabelle zeigt, 
sehr sauer und stehen in chemischer Beziehung den effusiven Quarzporphyren
nahe.

S i02 ............................................ 13,11
T i0 2 .........................................  0,11
A 1 A .............................................11,91
Fe20 3   0,65
F e O .........................................  3,41
C a O .........................................  1,76
M g O .........................................  0,75
K 20 ......................................... 3,26
Na20 ............................. . • • 3,57
G lü h ve rlu s t............................. 1,00

S um m e................ ...  . 99,53
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granites.0 * * * '  H  0 r  11 b 1 e n d e - G r  a n i  t  e. In  den Randzonen des B io tit

gefärbt7 S f e i l p ? 1“ 6 GesteineAsind fein- bis nüttelkörnig, ro t und graurot 
Hornblende und a u T ^  IOsa ,AlkabfeldsPat « T o b ia s  und A lb it), B io tit,
Stöcke und GänteT f nomorf em Q ™  ™mg). Die Syenite bilden kleine 

M  Gange m den peripherischen Teilen der Granitmassive

golbweißemPeUl D i? e dunkf f Trauen’ m itte l- nnd feinkörnigen Gesteine aus 
tigo Rolle n T  n V1 Hornblende sPieIen im  N d^  Gebietes eine wich- 
t is ie ru n /d D w  r dalen Umwaudlungsvorgänge äußern sich in  der Clilori- 
von An f der Hornblende, Pelitisierung des Alkalifeldspates und im  Ersetzen 
von Andesin durch Zoisit, Epidot, A lb it und Carbonat

tet. A m iu ß rd0p;  nle^ e Gakbr0a" f1SchlÜsse ^ r d e n  an einigen Stellen beobach
t e  ß d nordostlichen Abhanges des Granitgebirges Ortau ist ein 
nahmsweise großer Gabbroaufschluß (25 km*) vorhanden Es handelt Z  Z  
dunkdg oder schwarze, fein- bis grobkörnige Gesteine, dieTaW  Z i s T e

ist wie°’ fo l i td t r r r  beSltZen Die mineralogische Zusammensetzung 
Mno- ! • .  S t' Labrador> Pyroxen, Quarz (sekundär), Hornblende A m tit

«  pTarioTk !“ dSekU,liiän tr6ten Z° iSit’ Epid0t’ UraHt Und Chlorit d ' , Plagioklase wernen manchmal sauer, die Hornblenden nehmen be
eutend zu und die Gesteine nähern sich dann den Gabbro-Dioriten 

heit. 6 1 P 6 "  * 1 U e’ Dlese Gesteine sind im  untersuchten Gebiet eine Selten-

T r ü m m e r g e s t e i n e .

lassen t i c l l i  Zi6mliCh mächtige Scbichtejl in  d«n Sedimenten. Sie 
hauptsächlich i f f T  Uf  kristalline Tuffe gliedern. Ersten, bestehen

bruchstücken von 0 ^  v t  ^  &US Kristallen und K ris ta ll-
dukten. Einige Massive h h U" d El0Üt U“ d ihr<m Umwaudlungspro- ge Massive bestehen fast nur aus Tuffen.

Tr- , .. M e t a m o r p h e  G e s t e i n e .

more), dynamTmetam’o r p h r G i r ^ ^ T 15116 GeSteine (Hornsteine und Mar
tamorphe Gesteine, sekundäre Quarzite und Porphyroide.

D. Vosnesenski: P e t r o v r  , • N. P o lu to ff.

b a s i c  i g n e o u s  r o c h  o f  J b a  B e X p l ° r a t i o n  o f  t b o 
A l t a i .  (Transactions of the United r 0 , * °  “  ’ R u d n 1 (M 1 n i  g)
Leningrad 1932. 1 -3 3 . W ith 2 p la ta  ° f . USSR' 4° ‘
Zusammensetzung.) x tfig. Russisch m it englischer

«  ™ r i : r s ^ h e r  *
S J » “ 1  T"1™wechsellaeern Ti;„ Qv,;r, • j  vu 1 -Porphyren und ihren Tuffen

seuagern. Die Spürte sind ausschließlich devonischen Alters

alle ä i e r ! f  S u n 61 ZWf  “ ^  besitz-  Postcarbonisches Alter, da sie
devonische und -  i f “  t “  GebleteS (vordevonische metamorphe Schiefer, 

iscne und carbomsche Gesteine) durchsetzen.
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Die Spilite stellen basische Effusivgesteine dar. Für sie is t das Vorhanden
sein von A lb it  und Albit-Oligoklas kennzeichnend. Die basischen In trus iv
gesteine gehören der Gruppe Gabbro-Basalt an.

A. S p i l i t e .

Bei den Spiliten scheidet Verf. zwei Untergruppen aus: A l b i t p o r -  
p h y  r  i  t  e und A l b i t d i a b a s e ,  die miteinander durch Übergänge ver
bunden sind. Die ersteren stellen den weniger auskristallisierten oberflächigen 
Teil der Decken oder selbständige dünne Decken dar, die ziemlich rasch er
s tarrt sind. Der niedrige Kristallisationsgrad äußert sich im  Fehlen von far
bigen Mineralien und im  Vorhandensein großer Chloritmengen. Die A lb it
diabase bilden den zentralen Teil der mächtigeren Decken. Sie enthalten far
bige Mineralien (Pyroxen, O livin) und wenig Chlorit, der sich bei beiden Ge
steinsarten aus der ursprünglichen Glasmasse bildete.

1. A l b i t p o r p h y r i t e .  Makroskopisch erscheinen diese als dichte, 
aphanitische dunkle, manchmal schmutziggrüngraue Gesteine m it dunklen 
ovalen 0,5—5 mm großen Flecken (Mandeln). U. d. M. besteht die Grundmasse 
aus Feldspatmikrolithen und dazwischen Chlorit- und Magnetit-Kristallen. 
Die Feldspatleisten (von 0,02x0,15—0,1x0,5 mm groß) sind verschieden ge
rich te t und nehmen ca. 60% des Schliffes ein. 32% der Schliffläclie entfallen 
auf Chlorit. Die S truktur der Grundmasse is t hyalopilitisch und pilotaxitisch 
zu bezeichnen. In  dieser Masse sind seltene, gewöhnlich unter 1,30 mm* große 
Plagioklaseinsprenglinge eingebettet. Die Mandeln sind 0,1—5 mm im  Durch
messer. Ihre Zahl schwankt in  großen Grenzen.

Die mineralogische Zusammensetzung der A lb itporphyrite is t ziemlich 
einfach; als die wichtigsten erscheinen: Feldspat (50—60%), Chlorit (30—40%) 
und ein Erzmineral (10%). Die Mandeln enthalten Quarz, Chlorit, manchmal 
Carbonate und Epidot. Quarz bildet die Randzone der Mandeln, deren innerer 
Raum durch Pennin ausgefüllt ist. Die Penninschüppchen stehen senkrecht 
zu den Wänden der Mandeln und vereinigen sich im  Zentrum der Mandeln. 
Es bildet sich auf diese Weise ein strahliges Aggregat. Das Erzmineral ist 
von schwarzer Farbe und in Form von feinsten Körnern stark zerstreut.

2. A l b i t d i a b a s e .  Diese dichten Gesteine sind von schmutziggrün
grauer Farbe. Die Körner von Feldspat und farbigen Mineralien können häufig 
deutlich m it bloßem Auge unterschieden werden. Als gesteinsbildendc Minera
lien treten auf: Plagioklas, Pyroxen (manchmal z. T. oder vollständig in 
U ra lit umgewandelt), Magnetit, Chlorit u. a. Die S truktur is t meist deutlich 
ophitisch, manchmal poikiloophitisch. In  manchen Schliffen beobachtete Verf. 
neben der ophitischen auch Partien m it Intersertalstruktur. Die S truktur 
einiger Schliffe nähert sich zuweilen der hyalopilitisch-pilotaxitischen S truktur 
der oben beschriebenen Alb itporphyrite. Die Ähnlichkeit der beiden Gesteins
gruppen kommt noch schärfer zum Ausdruck darin, daß einige Schliffe der 
Albitdiabase ebenfalls Mandeleinschlüsse führen.

Den wichtigsten Gemengteil der Albitdiabase bildet P l a g i o k l a s  
(55—60% im Schliffe), der häufig stark trübe ist. Letzteres kommt von einem 
bräunlichen, feinkörnigen Aggregat her, in  dem man zuweilen einzelne feinste 
Körnchen von Mineralien aus der Gruppe Epidot-Zoisit unterscheiden kann.
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M o lT  Smd dl,6 Feldspate von APa tit und Aktinolithnadeln durchsetzt worden, 
ens erscheinen die Feldspate als Zwillinge, seltener als Drillinge.

sich n J 1 °  X 6 11 ’ der bis ein Viertel der Schliffläche einnimmt, zeichnet 
rc einen kleinen Winkel der optischen Achsen aus. E r entspricht einem 

» E » ™  von W in che,1 « ,  d -  S , , , »  Dlopcid 
b nlmoenstatit (Elements of optical mineralogy. 1927. 186.). Durch- 

sc m ttlich  stellt Pyroxen eine isomorphe Mischung aus 43% Diopsid, 31<V 
e en ergit und 26% Klinoenstatit dar. Meist ist er frisch; in einigen Fällen 
6r daSegen vollständig durch U ra lit ersetzt worden. Die Form der Pyroxen- 

orner is t äußerst unregelmäßig.
In  allen Schliffen kommt in  ansehnlicher Menge ein Erzmineral vor.
Unter den Chloritmineralien stellte Yerf. folgende Typen fest: Pennin, 

6 Klinochlor, Prochlorit, Bowlingit, Iddingsit und Antigorit. Die ersten 
vier Mineralien füllen Mandelräume aus. Pennin und Delessit und selten Pro- 
c lo n t entstehen als Zersetzungsprodukt von monoklinen Pyroxenen. Antigorit 

udet sich aus einem idiomorphen, farbigen Mineral, wahrscheinlich aus Olivin.
Feldspate werden im m er nur durch Pennin und Delessit ersetzt. Pennin, 

K linochlor und P roch lo rit kommen in  allen Schliffen verstreut zwischen den 
gesteinsbildenden Hauptm ineralien vor. Abseits stehen B ow ling it und Idding- 
s it, die feinschuppige Anhäufungen bilden.

3. Die beschriebenen Spilite weisen in  mineralogischer und struktureller 
Beziehung viele verwandtschaftliche Merkmale m it denselben Gesteinen aus

ngland, Kaukasus, Olonez-Gouv. und Nordamerika auf.
4. C h e m i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  S p i l i t e .  Verf. 

uhrte die Analyse eines Albitdiabases aus, der 61% A lb it und 39%  Pyroxen, 
O hlorit und M agnetit zusammen enthält.

*'-'2 • • 
T i0 2 . . 
A120 3 . . 
Fe20 3 . . 
FeO . . 
MnO . . 
MgO . . 
CaO . . 
NaaO . . 
K 20  . . 
Glühverlust 
P A  . . .

I. I I .
49,80 47,15

— 1,32
20,41 16,09

4,55 4,59
6,57 9,49

Spuren 0,23
4,30 4,43
8,08 8,86
4,38 4,46
1,29 0,39
1,30 2,68

100,68 99,69

I I I . IV .
47,95 50,12

1,18 1,40
14,28 15,68
2,48 4,55

11,50 6,73
0,73 0,23
7,28 5,85
8,58 8,80
2,55 2,95
1,38 1,38
2,35 1,93
— 0,37

100,86 99,96

V. V I.
46,01 48,64

2,21 1,36
15,21 17,96
1,35 4,31
8,69 5,58
0,33 0,19
4,18 4,55
8,64 8,89
4,97 4,30
0,34 2,28
7,46 1,34
0,61 0,65

100,00 100,05
I. Analyse des Verf.’s.

I I .  Albit-Diabas der Krassnaja Poljana, Karelien.
I I I .  Albit-Diabas von Lischma, Karelien.
IV . Diabas (nach A. Zavakitzky).
V. Spilit (nach W ells).

V I. Essexit (nach A. Zavaritzky).
Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II.
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Der vom Verf. untersuchte Albit-Diabas stellt einen leukokraten Spilit 
dar und ist, wie jeder Spilit, durch den großen Alkaliengehalt (hauptsächlich 
NaaO) gekennzeichnet.

5. G e n e s e  d e r  S p i l i t  e. H insich tlich dieser schließt sich Verf. 
an die Theorie von Wells an.

B. B a s i s c h e  I n t r u s i v g e s t e i n e .
Die mineralogische Zusammensetzung aller Intrusivgesteine des Gebietes 

is t ziemlich dieselbe. Plagioklase sind immer basisch. Die farbigen Gemengteile 
werden hauptsächlich durch Pyroxen vertreten. Manchmal erscheint auch 
O livin und nur in  einem Falle wurde rhombischer Pyroxen beobachtet.

Die Verschiedenheit der Intrusivgesteine liegt vielmehr in  ihrer S truktur, 
die durch das Ausmaß der Intrusion bedingt wird. Diabas-Porphyrite und 
Diabase bilden wenig mächtige Gänge, Gabbro-Diabase und Beerbachit kleine 
stockartige Intrusivkörper.

1. D i a b a s p o r p h y r i t e .  Sie sind dichte, dunkelgraue und fein
körnige Gesteine, die Einsprenglinge und feine, nadelartige Kristalle von 
Plagioklas in  der Grundmasse aufweisen. Außerdem führen sie Hornblende, 
B io tit und T itan it. Die S truktur der Gesteine is t porphyrisch, die der Grund
masse ophitisch. Die Plagioklaseinsprenglinge sind zonar aufgebaut und 
0,30 mm2 groß. Hornblende und B io tit bilden unregelmäßige Körner.

2. D i a b a s e .  Diese sind ebenfalls dichte, fein- bis m ittelkörnige Ge
steine von dunkelgrüngrauer Farbe. Deutlich sind langausgezogene, grünliche 
Feldspatkristalle und schwarze Körner farbiger Mineralien wahrnehmbar. Die 
uralitisierten Varietäten besitzen eine dunklere Farbe. Stellenweise sind Man
deln von unregelmäßiger Form vorhanden.

Die Hauptgemengeteile der Diabase bilden Plagioklas, Pyroxen und U ra lit, 
Chlorit und ein Erzmineral. In  kleinen Mengen kommen Quarz, Häm atit und 
B io tit vor. In  einem Schliff wurden zwei frische O livinkörner beobachtet. 
Die S truktur der Gesteine ist als typisch ophitisch zu bezeichnen. Die Mandeln 
sind von Chlorit, weniger von Mineralien aus der Gruppe Epidot— Zoisit und 
Calcit ausgefüllt.

Die langausgezogenen Plagioklas-Kristalle sind besonders im  Zentralteil 
stark saussuritisiert. Sie gehören meist dem Labrador und nur in  zwei Fällen 
dem Bytow nit an.

Die Form von Pyroxen w ird  durch die Anordnung von Plagioklas-Leisten 
bestimmt. An seinen Rändern sind die Pyroxen-Kristalle immer ura litis iert 
oder chloritisiert.

Chlorit kommt in  großer Quantität vor, ersetzt Pyroxen und fü ll t  die 
Mandeln aus. Nach seinen optischen Eigenschaften gehört er dem Pennin an.

Das Erzmineral — Titano-Magnetit oder Ilm en it — is t weit verbreitet. 
Es geht meistens in  Leukoxen über.

3. G a b b r o - D i a b a s e .  Dunkle, grünlichgraue, m ittelkörnige Ge
steine. Die Individuen von Plagioklas und farbigen Mineralien sind deutlich 
zu unterscheiden.

Plagioklas, Pyroxen, U ra lit, Quarz, Magnetit und P y rit setzen die ge
nannten Gabbro-Diabase zusammen. Der Feldspat is t stark saussuritisiert.
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w „„v . * 0 g a b b r  0 (Beerbachit). Makroskopisch is t es wie das vor-
Erzminpral T i ’ U' ,L M- wurden Plagioklas, ü ra lit, O livin und ein 
TTä]f, festgestellt. Der Feldspat is t ziemlich frisch, Pyroxen bis zur

«her n-a io SIert' 01ivin geht an seinen Eandern in  Serpentin und Iddingsit 
U ra lif h iu  ; Pal,trlSSC in  01ivin sind durch die Erzauhäufungen ausgefüllt. 
Die Fnt r u S6lten komPakte Körner, meist is t er in Pyroxen eingebettet.

' stehung des Erzminerals is t ausschließlich auf die Zersetzung farbiger 
Minerahen zurückzuführen. N . P o lu to ff. g I

E. Pohakova: L a z u r i t e s  o f  S o u t h e r n  B a i k a l  L a n d

1932nSl — °nS ° f  the United Ge°L Pr° SP‘ SelViCe ° f  USSR- 24C Leningrad 
• 1—18. W ith  1 plate. Russisch m it englischer Zusammenfassung.)

im  Sludjanka-Gebiet am südwestlichen Ufer des Baikal-Sees sind einige 
azuntvorkommen bekannt. In  vorliegender Arbeit w ird das Malo-Bystrinski- 
orkommen behandelt, welches schon im  Jahre 1851 entdeckt wurde. Es 

legt am Westhang eines Bergrückens (eines Ausläufers von Cliamar-Daban) 
und is t an einen Marmorstreifen gebunden. Der Marmorstreifen ist zwischen 
den präcambrischen Gneisen eingeklemmt. E r streicht NW  230° und steht 
*ast vertika l- Im  N wird der Streifen von Diopsid- und im  S von Biotitgneisen 
begrenzt. In  diesen Gneisen wurden stellenweise auch Amphibol-Pyroxen-, 
Amphibol- und Granatgneise festgestellt.

Der Marmorstreifen is t durchschnittlich 450 m bre it und w ird von zahl
reichen linsenartigen Pegmatit- und selten von Pegmatit-Aplitgängen durch
setzt. Außerdem werden im  Marmor Partien verschiedener Größe und Form 
aus Diopsidgestein und Zippolinen beobachtet.

ist ein16 PT a tl! f  deS Gebietes sind anomal. Ih r  mineralogischer Bestand 
des N e W ^ r  Sch^ ankung unterworfen, was auf die Assimilationsprozesse 

Gie « T  T T  kauPtsächlich von Marmor, zurückzuführen ist. 

M a r m o r s t r e iT ,  T * 6 ^  linsenartigen Pegmatitgänge fä llt  m it der des 

und übersteigt n ie T T m ” ' geWÖlmlich «nbedeutend
undeutlich ausgebildet. ’ Kontaktzone fast aller Pegmatitgänge ist

oder rosa'Feldspat und durchskM gem 6?1 mittelkÖrniges Gestein aus weißem 
Häufig werden farbige “ hem
gemengt. Die Textur"ist m a s s i g ^  ^
Kalifeldspate (besonders M ikroperthit) vor " i  i
geordnete Rolle Quarz bildet K ö J r  von

Peematite Re™ckslcht*gung der Qnarzmenge und des Gehaltes an fü r die

L C e n s  in f i r 71,18 “  T i  t d l t  Verf-’in  alle Pegmatite des Vor- ommens in 6 Gruppen, zwischen denen viele Übergänge bestehen.

i i i T i i  E r 6nthält verbältnismäßig vie l Quarz; 
Muscovit und B io tit sind in  einer sehr unbedeutenden Menge vor-

anilen. A pa tit bildet große, gut ausgebildete Kristalle. Viel Zoisit 
und Epidot.

2- S y e n i t - P e g m a t i t .  Der Quarzgehalt is t gering. In  kleiner 
Menge kommen Hornblende und monokliner Pyroxen vor.

I I .  30 *



46 8 Regionale Petrographie.

3. P y r o x e n - A m p h i b o l - P e g m a t i t .  Plagioklas, vie l Horn
blende und monokliner Pyroxen. Zirkon bildet zahlreiche Körner 
verschiedener Größe. A pa tit und T itan it sind häufig vorhanden. 
Dunkelrote Granitkristalle, Epidot, Zoisit und manchmal Erzkörner.

4. L e u k o k  r a t e r  P y r o x e n - P e g m a t i t .  E r enthält bedeutend 
weniger farbige Mineralien als das vorhergehende Gestein und besteht 
hauptsächlich aus Orthoklas und M ikroklin. Selten werden Plagioklas 
und Diopsid beobachtet. Weiter sind Apatit, T itan it, Epidot, Zoisit 
und v ie l braune Eisenoxyde vorhanden.

5. G r a n i t - P e g m a t i t ,  der in  den Pyroxen-Amphibol-Pegmatit 
übergeht. Wenig Plagioklas, vie l Hornblende, Diopsid, Apatit, 
T itan it, Epidot und Zoisit.

6. M i k r o p e g m a t i t .  Kalifeldspat und Plagioklas sind von Quarz 
durchwachsen. Weiter werden hier Glimmer, Erzkörner, Calcit und 
Graphit beobachtet.

Außer den beschriebenen Pegmatiten treten im  untersuchten Gebiet 
noch Pegmatit-Aplite auf, die Feldspat, Quarz, Muscovit, Phlogopit, wenig 
Diopsid, Erzkörner und braune Eisenoxyde führen. Die Mächtigkeit der 
Pegmatit-Aplit-Gänge sowie ihre Verbreitung sind unbedeutend.

M a r m o r .  Es g ib t weiße, graue, himmelbläuliche und rosafarbene 
Marmorgesteine. Ihre S truktur wechselt von grobkörnig bis massig. Wegen 
des großen Graphitgehalts besitzen sie manchmal eine schwarze Färbung. 
Der Graphit bildet in  einigen Fällen bis 3 cm dicke Lagen. Außerdem führen 
diese Marmore: Diopsid, Diopsid-Augit, Apatit, Feldspate, P yrit, Forsterit, 
Quarz, Apatit, Skapolith, Epidot, Zoisit, T itan it, Zirkon usw. Nach dem 
Vorherrschen dieses oder jenes farbigen Minerals lassen sich die Marmor
gesteine in folgende drei Gruppen einteilen:

1. Diopsid-Marmor
2. Forsterit-Marmor
3. Skapolith-Marmor.

Vollkommen reine Marmore wurden hier nicht festgestellt. Der Marmor 
erscheint u. d. M. gewöhnlich durch die Beimengung von den obengenannten 
Mineralien verunreinigt. Diese Verunreinigung nim m t besonders stark in 
der Nachbarschaft m it den Pegmatitgängen zu und kann stellenweise so 
groß werden, daß das betreffende Marmorgestein schon als Z ipollin bezeichnet 
werden muß.

Z i p o l l i n e .  Diese Gesteine enthalten dieselben Mineralien wie die Mar
more, jedoch m it einem deutlichen Vorherrschen von Forsterit, dessen Menge 
manchmal die des Calcites übertrifft.

D i o p s i d g e s t e i n e .  Diese Gesteine bilden eine Zwischenstufe 
zwischen den Zipollinen und Diopsidgneisen. Meistens besitzen sie eine 
charakteristische grüne Farbe. Man unterscheidet:

1. D i o p s i d g e s t e i n e  m it Calcit. Grüne oder farblose Gesteine. 
Sie enthalten: Skapolith, Apatit, manchmal Phlogopit und T itan it, 
selten Kalifeldspat, weiter Hornblende, Zirkon, Zoisit, Granat u. a.

2. S k a p o l i t h - D i o p s i d - G e s t e i n e .  Skapolith kommt in 
großer Menge vor.
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3 D *
' U 1H PM l d ? e S t e i n e  m i t  Q u a r z - Makroskopisch wie 1.

4 r,'- ' Zeigt das Gestein Quarz in bedeutender Quantität.
T - Y ld i lw t '  l 6}  d s p a t  g e s t  e i  n. Das Gestein is t reich an 

P  spät (Kalifeldspat und auch Andesin).

Textur1istP ih!1d g n n !Se' DieSe GeStei" e Sind m ittal,;örn iS- Schieferige 
und Quarz h V° llkommen fremd- Feldspate (Orthoklas und M ikroklin) 
Hornblende dde"  xe" omorPhe Körner. Oligoklas is t dagegen idiomorph. 
Stellen^ ■ ’ A pa tlt’ B l0 tlt ’ Zirkon, Epidot und Zoisit kommen auch vor.

als GranaTnWlrd^ n  “  S°lcher Menge angereichert> daß das Gestein
g  . ^-Diopsid-Gneis bezeichnet werden kann.

"neis D* * 'n  8 “  ® 1 S e' Der Hiotitgneis ähnelt im  allgemeinen dem Diopsid-
Pieee'n -er H l0 tlt bildet verhältnismäßig idiomorphe Blättchen m it starkem

beschriebenen Diopsidgneise (nördlich des Marmorstreifens) und 
stref-tbIleiSe (südlich desselben Streifens) sind im  Gebiet auf große Er-
G es te inü f^ r ^  verbreitet' Sie enthalten Einlagerungen aus folgenden 

nen. Granatgneis, Hornblendegneis, Muscovitgneis, Zweiglimmergneis 
is t Y 0 r  k  0 m m e n. Das Malo-Bystrinski-Lazuritvorkommen
sr an die weißen und grauen Marmore gebunden und n im m t nach den neuen 

■ cnatzungen nicht weniger als 2000 m2 ein (nach alten Angaben 30 000 m2). 

mehP ?• liegt einSebette t in  einer weißen, selten grünlichen, lockeren,’
und K M<n- MaSSe’ dW aUS Glimmer (manchmal in  großer Menge), Calcit 
M ann dd8pat! f  besteht Diese Masse f üUt große und kleine Spalten im  

von Z  aUS; «r  LaZUlit b M e t Nester Und Knollen (bis 1 m im  Durchmesser) 
und -k n o lS mfaf lger- FT ’ manchmal auch Äderchen. Die Lazuritnester 
richtung des T  M.armor emer bestimmten Linie, die m it der Streich-
tiefbiauge i  ^ ^ 1?  “  b^  eine schöne
Mangel bildet auch di T  "  Einschlüsse is t selten rein. Einen
spalten zu lassen. DeshTlh1” ’!  d<!S ,Lazuntes’ slch lanSs der parallelen Flächen 
nicht geeignet. E r kann abe^ ■ U q dl6 Hers_tellung größerer Gegenstände 
gebraucht werden. 1 m er Steinmetzindustrie und Farbenindustrie

eine besondere Arbeit gewidmet rk °mmens wird von der Verf.’in
N. Polutoff.

i n  E ; : ; : r ; ; ; ^ ; i ^ ; K ; z a B b i o g o p i t e  D e P o Si t

Service of USSR. 50. Nr. 49. Leningrad ^931 761 7 6 ^  ^
Zusammenfassung.) ' « — 764. Russisch m it engl.

tra n s b la Sn r nD ifiV °-rk0mmen ^  “  PIusse K ira -K ira  in  Ost-
Stellen K  i  , D JUngeren nachjurassischen Granite enthalten an vielen

Vorkommen e e b u n T ^ T *  061 großte Kalkxenolith, an den das K ira-K ira- 
Kontakt dieses A  r f ’ T  ^  V°n 7~ 8 km’  ein- Der südliche 
obachtet man im K  i  t !  geg6n del\ Granit verläuft geradlinig; im  W be- 
dringen die G r a K i n  61116 VerzahnunS der beiden Gesteinsarten, dabei 

g die Gramtapophysen tie f in den Kalkstein hinein. An den westlichen

46 9
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K on takt ist gerade die Phlogopitbildung gebunden. Es lassen sich hier fo l
gende Granittypen unterscheiden:

a) B i o t i t g r a n i t .  E r besteht im  wesentlichen aus Quarz, M ikroklin, 
Oligoklas und B io tit. Die Quarzkörner sind grob oder fein und spielen die 
Hauptrolle unter den Bestandteilen des Granites. Der B io tit geht häufig 
in  Chlorit über. Neben ihm  kommt auch Muscovit vor. Von den acces- 
sorischen Mineralien seien erwähnt: Zirkon, Apatit, ein Erzmineral, selten 
R util, F luorit und Epidot.

b) Ä p l i t g r a n i t .  Die Hauptbestandteile sind Quarz, M ikroklin 
und A lb it, die accessorisehen Mineralien (wie oben). Beide Glimmerarten 
kommen in  kleinen Mengen vor.

c )  M u s c o v i t g r a n i t .  Dieses Gestein enthält Quarz, A lb it, M ikroklin 
und Muscovit. Die aacessorischen Mineralien sind dieselben. Quarz ist 
häufig m it M ikroklin  verwachsen.

Die S truktur der Granite is t hauptsächlich allotriomorphkörnig.
Muscovitgranite zeigen Übergänge zu den quarz-glimmerhaltigen Gang

gesteinen. E in  Pegmatitgang aus großen Quarz- und Mikroklinkörnern 
wurde nur an einer Stelle festgestellt.

Alle genannten Gesteine entstammen scheinbar ein und derselben In 
trusion.

Die radiometrischen Messungen konnten am Vorkommen eine erhöhte 
R adioaktivitä t ( =  2 %  U30 8) nachweisen. Die Ganggesteine sind weniger 
rad ioaktiv als die Granite.

P h 1 o g o p i  t  b ildet Nester und zeigt schwankende Radioaktivität 
an verschiedenen Stellen (von 0,003 U30 8 bis 0,18 und nur selten 2 %). Das 
Vorkommen besitzt nur theoretisches Interesse.

Die R adioaktiv itä t der transbaikalischen Granite is t noch wenig erforscht.
Unter den nachjurassischen Graniten zeichnen sich durch ihre Radio

ak tiv itä t glimmerarme Granite aus, die wenig oder gar nicht Hornblende 
enthalten, und die im  Kontakt m it Kalken keine Eisen-Magnesia-Skarne, 
sondern Kontaktzonen m it A ktino lith , Tremolit, Phlogopit und F luorit 
bilden. Die Aplitbildungen solcher Granite sind stärker radioaktiv als die 
Pegmatite. N . P o lu to ff.

J. Shafranovski : T h e  r a d i o - a c t i v e  p h l o g o p i t e  f r o m  
t h e  K i r a - K i r a  r e g i o n  i n  e a s t e r n  T r a n s b a i k a l i  a. (Bull, 
of the United Geol. Prosp. Service of USSR. 50. Nr. 49. Leningrad 1931. 
765— 769. Russisch m it englischer Zusammenfassung.)

P h l o g o p i t  erscheint in  Form von etwas verwitterten, ungleichmäßig 
braungefärbten Blättchen oder ste llt ein Gestein dar, welches aus kleinen 
braunen Kristallen derselben Glimmerart besteht. Diese Kristalle sind 
richtungslos gegeneinander gerichtet. In  den Schliffen der beiden Mineral
ausbildungen beobachtet man häufig Zirkoneinschlüsse. Die Größe dieser 
Einschlüsse sowie ihre Form variieren stark.

Diese Einschlüsse sind in vielen Fällen von charakteristischen pleo- 
chroitischen Zonen umgeben. Die Radioaktivitä t des Phlogopits steht in
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(2 02 °/ TT n “ nha,,g <beSen Einschlüssen. Die größte Radioaktivität, 
t  /o u 3u8) besitzen die Phlogopitlamellen.

Spaltblätt('>ieniS,IU n Physikalischen Untersuchungen wurden an den 
(nur Spuren v T n  *’ ^  ^  den fremden Einschüissen frei waren 
kalische Glim ^  enthlelten)‘ Dle Analyse erSab> daß der transbai
spezifische C n f "  geWohnhchen Formel von Phlogopit nahe steht. Das
untersuchte P h T ^  T  gklCh 2’933' Dle Härte liegt zwfschen 2 - 3 .  Der 
schäften ^ S o p r t  -w ie s  sich als Glimmer I I .  A rt. Die optischen Eigen- 

es Minerals wurden ebenfalls eingehend untersucht.

un te rsu le  S6m en Chemischen Ulld Physikalischen Eigenschaften ste llt der 
ersuchte Glimmer einen typischen Plilogopit dar.

bedingt6 Radl0aktlv ita t des Gümmers wird durch Zirkon (und vielleicht R u til)
N . P o lu to ff.

E q tE; Ah.n e r t :  I t i n é r a i r e s  g é o l o g i q u e s  d a n s  l a  p a r t i e
of the TTni+Vr s ; nD 'S u P é r  1 e u r  d e l à  r i v i è r e  Z e i a .  (Transactions 
i  tue United Geol. Prosp. Service of USSR. 181. Leningrad 1932. 1 -4 0 . Avec 
c&r e et planche. Russisch m it französischer Zusammenfassung.)

S oh i^b§eSeh! nT V° n quartaren’ jurassischen Ablagerungen, metamorphen 
chiefern und Kalken, w ird der untersuchte Teil des Zeja-Beckens (etwa vom 

, , 1  ™  N  und bis zur E i“ mündung des Flusses Tok in die Zeja) hauptsäch-
cn von Eruptivgesteinen aufgebaut. Unter den letzteren unterscheidet Verf

en e k r r2'uH T b l?nde' Granat"GeStein8’ 2- dunkle> vorwiegend Hornblende- 
6 p i . r f w  Am phlbollte’ 3- Bmtitgneise, 4. helle Gneise, 5. Biotitgranite, 

Phvre 9 n  granit6’ 7’ Aplite Und Pegmatite- 8- Porphyre und Granitpor- 
Tuffe ' 11 n Uar! POrphyrC Und illre Tuffe> 10- Plagioklasporphyre und ihre 
und 12 Gabbrn b<p Hornb!ende'  und Augithornblendeporphyrite, Basalte 

T )t u  T  ; Pendotite und Augitporphyrite.

Die obengenannten V° m ] * * * '  ^  den Marschrouten angestellt,
auf ihre gegenseitieen R • Werden kurz (makroskopisch) beschrieben,

gegenseitigen Beziehungen w ird  auch eingegangen. N . Po lu to ff.

B i m s s t e i n l a g T ^ s t ' ä t T r ' y 5 6 1  V ä -ge  Z U f  K e n n t n i s  d e r

u ie  Umgebung dieser Station ist aus drei (?) Andesit h  •• .
gebaut. An de, Basis de,

S T r a S i “ M  h“  Fe‘dn  Eükom” n “ h -in t l j • vmknstaile sind an den Rändern, manchmal aber auch vollständig

Stâ rke Înpgl r u T n,delt- h ra tt PhiSCh hÖher liegen ähnliche’ aber vie l
schwarze Laven h ' 10~ 15 m höher erscheinen
sind stark r , n u ^  ^  heschlieb™<* unterscheiden. Sie
enthalten E b T  “  Î ”  1611 Horizonten’ feinkristallin (Infcersertalstruktur), 

sprenö inge von idiomorphem Pyroxen und manchmal von

471



472 Regionale Petrographie.

Plagioklasen, weiter kleine und große Olivinkristalle, Magnetit und Apatit. 
Uber diese Lavaergüsse lagert ein mächtiger Aschenkomplex, der sich in einige 
scharf begrenzte Schichten gliedern läßt. Eine dieser Schichten enthält Bims
steinlager. Von oben w ird der Aschenkomplex wieder von einem Lavastrom 
überdeckt, der dem unterlagernden Lavastrom makroskopisch ähnlich ist. 
Der Aschenkomplex ke ilt allmählich in  südlicher und nördlicher Richtung aus, 
so daß er eine Linse zwischen den beiden Andesit-Basaltdecken bildet. Die 
obere Lavadecke is t an einigen Stellen abgetragen worden.

Das P rofil des Aschenkomplexes ste llt sich folgendermaßen dar: auf dem 
unteren Andesit-Basaltstrom lagert ein 6 m mächtiges, hellbraunes, tonartiges 
Gestein. Es enthält bis 2 mm dicke Bimssteinstücke, gerundete Bruchstücke 
von Eruptivgesteinen und Feldspaten.

Das genannte Gestein läßt sich leicht zwischen den Fingern zerreiben. 
Darüber fo lg t ein grauer bimssteinfreier Sand, der aus den Bruchstücken von 
Eruptivgesteinen besteht. Die nächstfolgende sandige Schicht (50 cm) enthält 
bis 98% Bimsstein. Ih r fo lg t ebenfalls eine sandige Schicht (20 cm), aber m it 
einem kleineren Bimssteingehalt, die von einer charakteristischen „schoko
ladenfarbenen Schicht“  überlagert w ird. Die letztgenannte Schicht is t hori
zontbeständig und liegt überall einige Zentimeter tiefer von der „produktiven 
Schicht“ .

A uf der „produktiven Schicht“  lagert der sog. „Le ithorizon t“ , der haupt
sächlich aus Stücken (1— 2 mm bis 1—1,5 cm, manchmal auch 4—5 cm) von 
Bimsstein, manchmal von schwarzen Laven besteht. Dieser Horizont is t scharf 
gegen die ihn überlagernden Tuffe begrenzt und w ird bei den technischen 
Arbeiten fü r die Feststellung der oberen Grenze der „produktiven Schicht“  
benutzt.

Diese Tuffe enthalten Bruchstücke von Eruptivgesteinen und von Bims
stein. Ihre Farbe is t grau, braun und rot. Nach oben werden die Tuffe immer 
dichter. Zuoberst schließt das beschriebene P rofil m it der Andesit-Basalt- 
Decke ab.

Das klastische Material is t innerhalb jeder einzelnen Schicht gut sortiert. 
Die Schichten sind scharf begrenzt, mehr oder weniger horizontbeständig und 
prim är abgelagert.

Die Bimssteinstücke der „produktiven“  Schicht sind in einzelnen Fällen 
70 80 cm, normal aber von 10—25 cm groß. U. d. M. erscheint der Bimsstein 
als eine grobporöse, glasige Masse von faseriger S truktur. Diese S truktur w ird 
dadurch bewirkt, daß die Luftblasen in  einer Richtung ausgezogen sind.

Die chemische Zusammensetzung des Bimssteines von der Ani-Lager- 
stätte is t wie fo lg t (siehe S. 473).

Diese Analyse weist auf den Liparitcharakter des Bimssteines hin. Der 
Farbe nach lassen sich weiße, bräunliche, gelbe und blaugraue Bimsstein
varietäten unterscheiden.

In  der Bimssteinschicht kommen manchmal ovale Kanäle vor, die von 
Kohlensubstanz ausgefüllt sind. Letztere steht nach ihrer chemischen Be
schaffenheit Holzkohle sehr nahe.

Zum Schluß werden mechanische Eigenschaften von Bimsstein geschildert.
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Si02 ................ 69,85
a i20 3................ 14,97
Fe20 3................ 1,03
F e O ................ 0,46
TiOä ................ 0,29
M n O ................ 0,09
C a O ................ 1,79
M g O ................ 0,32
k 2o ................ 3,63
Na20  . . . . 3,62
Glühverlust . . 3,88

Summe 99,93
N . P o lu to ff.

L  P o lov in k in a : G e o l o g i c a l  r o u t e  e x p l o r a t i o n s  a l o n g  
e U s s o i ,  M a l y  a n d  B o l s h o i  A m a l a t ,  Z i p i  a n d  V i t i m  

n v e i s  ( a c c o r d i n g  t o  A. A. D e m i n ’ s m a t e r i a l s ) .  Trans
actions of the United Geol. Prosp. Service of USSR. 32. Leningrad 1931. 1—73. 

ith  1 map. Russisch m it englischer Zusammenfassung.)

Die in der Arbeit beschriebenen Gesteine wurden von dem verstorbenen 
eologen A. D e m i n  im  Jahre 1910 im  Bargusinski-Kreis in  Transbaikalien 

gesammelt.

In  der Einleitung gibt Verf.’in  eine kurze orographische und geologische 
' izze, die hauptsächlich auf Grund des Tagebuches des genannten Geologen 
und der Literaturangaben zusammengestellt wurde. Der größte Teil der A rbeit 
(ca. k eiten) is t der petrographischen Beschreibung der Sammlung gewidmet.

h  ™ tersuc^ e Gßgend bildet einen Teil des Witimplateaus und stellt 
von ^ 6 astebene dar' Betztere besitzt eine große absolute Höhe, is t aber 

tiefe Täl S6n n° Ch WeniS er0diert WOrden’ Hier fehlen hohe GiPfel und

zum größteo°Tai|hte + maSmatische und sedimentäre Gesteine. Letztere sind 
Gesteine vor ri ’ amorPb°sie rt worden. Stellenweise kommen unveränderte

" ‘" U “ - d ”  — b -Präcambrium gestellt Cambnum und die kristallinen Schiefer zum

in a k r ^ ! ! L ? m i r Sr atiSi enTTGeSteinen k °nnt8 Verf-’in  fo lSende Arten durchmakro- und mikroskopische Untersuchungen feststellen-

gram!e).a n l t e  (B l° titgran ite ’ B io tit-H ornblendegranite und Zweiglimmer-

M o n z o n i t e .
G l i m m e r d i o r i t e .
G a b b r  o.
H o r n b l e n d i t e  und 
P y r o x e n i t e .

nhvrn ° l o ,kJ i s t a l l i n e  P o r p h y r i s c h e  G e s t  e i  n e: Diorite, Por- 
Phynte und Kersantite.
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H e m i k r i s t a l l i n e  p o r p h y r i s c h e  G e s t e i n e :  Quarz- 
porphynte, Porphyrite, Porphyroide und Basalte.

Ausführlicher werden von Verf.’in  die metamorphosierten sedimentären 
Gesteine behandelt. Auf Grund ihres Bestandes und ihrer S truktur lassen sich 
diese Gesteine in  drei parallele Serien gliedern.

Die erste Serie umfaßt Gesteine vom Charakter eines Tonschiefers die 
m it der Zunahme des CaO-Gehaltes in  Kalke übergehen; die zweite Serie’ent- 
Jialt psammitische Gesteine; man beobachtet hier allmähliche Übergänge 
von Arkosensandsteinen, die an Ton und Kalke reich sind, zu reinen Quar
ziten; endlich umfaßt die dritte  Serie Kalke.

Die kristallinen Schiefer der ersten Serie werden im  Anschluß an die Klas
sifikation von N. Sv ita l s k y  beschrieben. Es handelt sich hier um: Zwei
glimmerschiefer, Muscovitschicfer, Andalusit-Staurolithschiefer, Biotitschiefer 
Granat-Glimmerschiefer, Kordierit-Anthophyllit-Glimmerschiefer, Plagioklas- 
Hypersthen-Augit-Amphibolschiefer, Plagioklas-Amphibolschiefer, Plagioklas- 
Amphibol-Diopsidschiefer, Skapolith-Amphibol-Diopsidschiefer, Amphibol- 
schiefer, Plagioklas-Augit-Schiefer, Plagioklas-Epidot-Amphibolschiefer, Gra- 
nat-Plagioklas-Amphibolschiefer und Granat-Skapolith-Diopsidschiefer ’

Die Gesteine der zweiten Serie sind vertreten durch: blastopsammitische 
Gneise und Schiefer, metamorphe Sandsteine und Sandsteine m it nicht 
kristallinem Bindemittel.

Die Kalksteine des Gebietes werden in reine Kalke, die nur aus Mg- und 
Ca-Carbonaten bestehen, und in mineralisierte eingeteilt. Letztere enthalten- 
Diopsid, Tremolit, Skapolith, Plagioklas und Quarz.

Von jedem Gestein w ird ausführlich eine makroskopische und m ikro
skopische Charakteristik m itgeteilt. N , p 0 lu to ff

N. S v ita lsky  and J. P o lov ln k in a  : G e o l o g i c a l  e x p l o r a 
t i o n s  i n  t h e  s y s t e m s  o f  t h e  r i v e r s  Z i p i  a n d  M u i a  i n

aT a l l a ' (TransaCtions of the United Geol. Prosp. Service of 
USSR. 32. Lenmgrand 1931. 74—198. Russisch m it englischer Zusammenfas
sung.)

Die genannten Flüsse münden in  W itim  ein (Westtransbaikalien). Der 
südliche Mui-Gebirgszug (die Wasserscheide zwischen den Flüssen Z ip i und 
Mui) und das W itimplateau bilden zwei wichtige orographische Einheiten des 
untersuchten Gebietes.

Die geologischen Forschungen, die der erste Verf. schon im  Jahre 1913 
ausgeführt hat, beziehen sich auf den nordöstlichen Teil des Witim-Plateaus 
und den östlichen Teil des Mui-Zuges.

Im  ersten Kapitel beschreibt Verf. (N. Sv ita l s k y ) die Orographie und 
Geologie des untersuchten Gebietes. Der zweite größere Teil der A rbeit ent- 
halt eine ausführliche makroskopische und mikroskopische Beschreibung des 
petrographischen Materials (durch J. Po l o v in k in a ).

Am geologischen Aufbau der Gegend beteiligen sich zwei Serien von meta
morphosierten Sedimenten und Eruptivgesteine. Die ältere kristalline Serie 
besteht aus blastopsammitischen Gneisen, Alaun und kalksilikatischen Schie
fern und kristallinen Kalken. Diese Gesteine sind stark gefaltet m it im  all-
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gemeinen NO-Streichrichtung und von Granitintrusionen durchbrochen. Die 
ene is auptsächlich im  südöstlichen Teil des Gebietes entwickelt. Sie w ird 

zum Bracambrium gerechnet.

j  f Uf der erodierten Oberfläche der beschriebenen Serie ruh t diskordant 
re g re s s iv  die „metamorphe“  Serie. An der Basis füh rt sie Porphyre und 

u e. arüber lagern Sandsteine, Tonschiefer und Kalksteine, die petro- 
grap ische Hauptelemente der „metamorphen“  Serie bilden. Die Serie ist m it 

erse en Streichrichtung disloziert worden wie die vorhergehende, aber im  
a gemeinen schwächer. Diese Serie enthält keine Fossilreste. A uf Grund der 

arallelisierung m it den Nachbargebieten w ird  ih r je tz t cambrisches A lter
zugeschrieben.

Es lassen sich hier zwei Granitintrusionen unterscheiden: die ältere In 
trusion bildet das große südliche Mui-Massiv und w ird von beiden beschrie
benen Gesteinsserien überdeckt; die jüngere Granitintrusion durchsetzt diese 
1 enen m der Gegend vom Kindikan-Paß und bildet typische Kontaktzonen.

Die magmatischen Gesteine des Gebietes bestehen aus: Graniten und ihren 
lyloniten, Syeniten, Nephelin-Syeniten, Monzoniten, Quarzdioriten, Dioriten, 

Granitporphyren, D ioritporphyriten, Diabasen und Basalten.
Die präcambrische Schichtfolge enthält: blastopsammitische Gneise, 

Alaunschiefer (Sillimanit-, Muscovit-, Zweiglimmer-Biotit-, Disthen-Cor- 
dierit-Granat-, Sillimanit-Granat-, Cordierit-Granat-, Granat-Glimmer-, Stau- 
rolith-Cordierit-Granat-Anthophyllit-G limmer-, Granat-Cordierit-Anthophyl- 
h t- und Granat-Hyp ersthen- G limmer Varietäten), Kalksilicium-Schiefer (Plagio- 
ias-IIypersthen-Amphibol-Glimmerschiefer, Plagioklas-Amphibol-, Plagio- 

klas-Amphibol-Hedenbergit-, Plagioklas-Augit-Epidot-, Granat-Plagioklas- 
edenbergit-, und Granat-Scapolith-Diopsidschiefer) und Kalksteine.

'h T0If f der cambrischen Schichtfolge werden beschrieben: Porphyre und 
Z  e’ metamorPhe Sandsteine, Schiefer, Kalke und Dolomite, sowie 
Schipfprn WCJcd‘! duroh Kontaktmetamorphose aus diesen Sandsteinen, 
lusit B ' f t * 11 • t  a °n Lervorgegangen sind. Darunter kommen vor: Anda- 
Gran?t P mm ^  • f SüHmanit-Cordierit-Granat-Glimmerschiefer, 
Am nhib!!ilm p k ^ ^ t i ferVd>laf i0klaS^ m ilh''30' ' ’ PDgioklas-Amphibol-Diopsid-, 
P l a g i o k l a s " Z o i s i t - A m p k o l - ,  GranaD
k s A n n S  ;  Granat-Plagioklas-Amphibol-Pyroxen-, Granat-Plagio-

v . „  d"  G“ ‘ “ '  l0 l5 ‘  di0 0 »  K l— » « -
N . P o lutoff.

f r o m  ! et n d ;  A m i c r o s c o p i c  S t u d y  0 f  P e g m a t i t s  
f r o r n  t h e  M a m a  M i c a  d i s t r i c t  (T  r  a n s b a i  k  a 1 i  a). (Trans-

T  T Z  ;  aDd Pr0SP‘ SeiViCe ° f  USSR- 221- Leningrand 1932. 
öd. With 2 plates. Russisch m it englischer Zusammenfassung.)

i«f I r ! - ! '  e .!l g e S t e i n - DaS am weitesten verbreitete Gestein des Gebietes
w p . n u  .  eigUmmer.gneiS- DurCh Allfnahme von Disthen oder Granat 

e sic i  dieses Gestein in  entsprechende Gneisvarietäten um. Durch den 
von Feldspat w ird es zu dem entsprechenden Schiefer, der manchmal
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in  Quarzit übergeht. Die genannten Gesteinstypen lassen sich fast im  ganzen 
Gebiet beobachten. Meist bilden sie Schichten von 1—2,5 m Mächtigkeit, die 
in häufiger 'Wechsellagerung Vorkommen.

Diese Gesteine (Quarzite, Schiefer, Gneise) sind miteinander durch zahl
reiche Übergänge verbunden.

Hinsichtlich des mineralogischen Bestandes der erwähnten Gesteine 
is t folgendes zu bemerken:

Quarz überwiegt meist über Feldspat. Dieser (hauptsächlich Oligoklas) 
is t in  den Gneisen ausschließlich durch Plagioklas vertreten. Der A lka life ld
spat feh lt gänzlich. Brauner B io tit und Muscovit sind gewöhnliche Bestand
teile der Gneise und kristallinen Schiefer. Blauer Disthen und roter Granat 
kommen häufig vor. Von den accessorischen Mineralien seien erwähnt: Calcit, 
Zoisit, Apatit, Sphen, R u til, Zirkon, Turmalin, Graphit usw.

Die S truktur der Gesteine is t kristalloblastisch oder granoblastisch und 
porphyroblastisch.

Die beschriebenen Gesteine sind aus Sedimenten hervorgegangen. Das 
ursprüngliche Material war wahrscheinlich von einem Sandstein- und Ton
schiefercharakter.

Die Regional- und die Kontaktmetamorphose spielten bei der Entstehung 
unserer Gesteine eine wichtige Rolle.

P e g m a t it  e. Der Zusammenhang der Pegmatite des Mama-Gebietes m it 
den Graniten t r i t t  deutlich hervor. Die Pegmatite kommen hauptsächlich in den 
metamorphen Gesteinen vor, werden aber auch in  den Graniten beobachtet.

Makroskopisch stellen die Granite hellgraue, gleichmäßig körnige, manch
mal porphyrische Gesteine m it wenigen Glimmerblättchen dar. U. d. M weist 
der G ranit folgenden mineralogischen Bestand auf: M ikroklin, Plagioklas, 
Quarz, B io tit, Muscovit, ein Erzmineral, A pa tit und Zirkon. Hornblende und 
Pyroxen fehlen. Die S truktur is t hypidiomorphkörnig.

Eine kurze Charakteristik dieser Mineralien w ird m itgeteilt.
Die Pegmatitgänge sind der kristallinen Schichtfolge meist konkordant 

eingelagert und machen m it ih r alle Dislokationen m it. In  Kalken lösen sich 
diese Gänge in eine Anzahl Linsen und Nester auf.

Makroskopisch unterscheidet man zwei Pegmatitvarietäten: eine fein- 
bis m ittelkörnige und sehr grobkörnige Varietät. Bei der ersten Varietät 
erreichen einzelne Mineralkörner 2—3— 10 cm Größe, bei der zweiten werden 
diese in  Metern gemessen.

Die Pegmatitgänge führen nur wenige Mineralarten. Diese sind: Quarz, 
M ikroklin, Plagioklas, Muscovit, z. T. A lb it  und B io tit. Accessorisch treten 
auf: schwarzer Turmalin, Apatit, Zirkon und Granat. Beryll wurde vorläufig 
nur an einer Stelle festgestellt. Auf den Quarzgängen und in den Quarz
salbändern der Pegmatite kommen Disthen, Sphen, P y rit und Magnetit vor.

Auf den ersten B lick kann man M ikroklin-Quarz- und Plagioklas-Quarz- 
Pegmatitvarietäten unterscheiden. Die näheren Untersuchungen zeigen 
jedoch, daß die zweite Varietät aus der ersteren durch das Ersetzen von 
M ikroklin durch Plagioklas hervorgegangen ist.

Zonarer Bau der Pegmatitgänge kom m t im  allgemeinen nur schwach 
zum Ausdruck. An den Salbändern is t immer eine bisweilen schmale Quarz



Asien. 47 7

ist ah in ®°b“ hten- In  dieser Zone kommt  Plagioklas vor, der hier saurer 
is t auch M ̂  Hauptmasse der Pegmatite. Charakteristisch fü r die Salbänder 
E rsche in ,“ ' Sclm ftgranit bildet in  den Mama-Pegmatiten eine häufige 
zunehmen S’ ^  Semem Auftreten ist j edoch keine Gesetzmäßigkeit wahr-

Anlefn!? AnalySe der geologischen und petrographischen Verhältnisse, unter
brachte V  T  dle U,n,tersuchungen von N ig g l i> F ersman und L acroix, 
der „ ..y.erf- ZU der Überzeugung, daß die Mama-Pegmatite dem I. Typus 
der pe,WOhnllcheu Glimmerpegmatite in  der Klassifikation von N ig gli oder 

nase 3, Typus I I  in  Fersman ’s Schema entsprechen, 
and 16 Mama-Pegmatite zeichnen sich gegenüber den Pegmatiten aus 

eren Weltteilen aus durch: 1. große A rm ut an Mineralarten und 2. durch 

Ausmaß1 ^  M ikr°H in  durch Plagioklas („Antiperth itis ierung“ ) in großem
N. Polutoff.

A . Leontovich, B. Prinada and A. Peck: R e p o r t  o f  t h e  g e o -  
o g i c a l  e x p l o r a t i o n s  i n  t h e  K h a b a r o v s k  D i s t r i c t  i n  
b e TY e a r  1 9 3 0 ‘ (Fransactions of the United Geol. Service of USSR.
1- Leningrad 1932. 1—33. W ith  1 mape. Russisch m it engl. Zusammenf.) 

Die Untersuchungen ließen hier das folgende P rofil ausarbeiten:

1. Quartäre und rezente Ablagerungen.
2. Basalt.
3. Kohlenführende Serie.
4. Chechzyr-Serie.
5. Woronesch-Serie.
6. Chabarowsk-Serie.

Serie b ild e /' ^  ™ + k  " S e r  i  e. Das Charakteristikum aller Gesteine dieser 

gefaltet^und zns "  Metamorphi~  ^  Schichten waren intensiv

s ta r^ v e rä n d e r^ ^ n s ^ M T 16^ ^  ^  ^  ^  »  ™ d ■ * " » »
s c h e i d e n . E s “ « f e r  u. a. unter

verschiedenartige Effusivgesteine vor * * * * * * * * * *  UIld
Oberen Paläozoicum an. D Sene gebort vermütlich dem

s c h ie lt0 aufgeschlossen und L e n ^ d S S ^ ^ I  T *  “  aUgemeinen 
” V "  w .  is t vollkommen ™ = s2 " £  Ä f C ™  S S

C h e c h z y r - S e r i e .  Diese Serie is t weit vprl,,».'* e , ,.Gebiro-c,;;„„ in  , ,, . „ elT verbreitet und haut die
vreoirgszuge K l. und Gr. Chechzyr auf. Ihre Gesteine 
dem b ™ ™  , , . , vjesxeme wurden weniger von

m Regionalmetamorphismus, aber hauptsächlich durch die mächtigen 
ntrusionen verändert. Die Chechzyr-Serie besteht aus: g

^  h e l l e n d - e i ” e n ’ die S6hr diClU’ feinkÖrnig- ^ k e lg r a u ,  selten

b) K  o n g 1 o m e r  a t  e n , die einen mächtigen Horizont in den Sand
steinen bilden;
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c) S c h i  e f  e r  n , die durch den Regional- und Kontaktmetamorphismus 
so stark verändert sind, daß sie vollkommen massig geworden sind 
und keine Schichtung oder Schieferung aufweisen.

Die Chechzyr-Serie hat aller Wahrscheinlichkeit nach mesozoisches 
Alter.

K o h l e n f ü h r e n d e  S e r i e .  Der untere Teil der Serie besteht 
aus Geröllagern und Sanden und der obere, flözführende Teil hauptsächlich 
aus Tonen m it Braunkohlenflözen. Die Schichten enthalten miocäne Pflanzen
reste.

Q u a r t ä r e  A b l a g e r u n g e n .  Quartäre Tone, Sande m it Geröll
lagern besitzen im  Gebiet eine weite Verbreitung. Stellenweise steigt ihre 
Mächtigkeit bis 45—50 m.

E r u p t i v g e s t e i n e .

Die Eruptivgesteine durchsetzen, wie oben gesagt wurde, die Chechzyr- 
Serie. Am Gebirgszug Chechzyr wurden Granodiorite, Quarzdiorite, Granite 
und Granitporphyre angetroffen.

G r a n o d i o r i t e .  Die Granodiorite sind die am weitesten verbreiteten 
Eruptivgesteine des untersuchten Gebietes. Sie weisen häufig eine matratzen- 
artige Absonderung auf. Im  frischen Zustande stellen die Granodiorite 
makroskopisch ein mittclkörniges, graues Gestein m it deutlich aus der weißen 
Plagioklasmasse hervortretenden schwarzen B iotitta fe ln und Hornblende
kristallen dar. Infolge der Ausscheidung von großen Plagioklaskristallen 
w ird die S truktur manchmal porphyrisch.

U. d. M. beobachtet man größtenteils eine hypidiomorphkörnige Struktur.
Das Gestein enthält 13,9 Quarz, 67,6 Feldspat, 10,4 Hornblende, 6,8 

B io tit, 1,3 Erz- und accessorische Mineralien. Quarz b ildet kleine xeno
morphe Körner. Feldspate sind durch Kalifeldspat und Plagioklas vertreten. 
Plagioklas erscheint in  Form polysynthetischer Zwillinge und überwiegt 
im  Verhältnis zum Kalifeldspat. E r gehört dem basischen Andesin an.

Der Kalifeldspat bildet kleine unregelmäßige Körner. Die Plagioklase 
sind schwach und der Kalifeldspat stark pelitisiert worden. Hornblende 
is t hellgrün, stark pleochroitisch. B io tit enthält Zirkoneinschlüsse.

Q u a r z d i o r i t e .  Sie sind fast ebenso verbreitet wie die Granodiorite, 
von denen sie sich durch eine dunklere Farbe unterscheiden. Sie sind gleich
mäßig-körnig und nur in  seltenen Fällen porphyrisch. Quarz bildet kleine 
xenomorphe Körner. Seine Menge is t sehr gering und macht in  der Regel
3—5 % aus. Leicht ausgezogene Plagioklastafeln sind helldurchsichtig, 
manchmal aber stark pelitisiert und sericitisiert.

G r a n i t e .  Granite von normalem Typus bauen eine Reihe kleiner 
Massive am Nordabhang des Gr. Chechzyr-Gebirgszuges auf und kommen 
sporadisch an seinem Westende unter den Granodioriten und Quarzdioriten vor.

Die Granite führen in  großer Menge Quarz (30—40 %), dessen xeno
morphe Körner die Lücken zwischen den übrigen Mineralien des Gesteines 
ausfüllen. Kalifeldspat bildet den wichtigsten Bestandteil. Seine Körner 
sind von unregelmäßiger Form; sie erreichen manchmal ansehnliche Größe, 
so daß das Gestein einen porphyrischen Charakter annimmt. Meistens ist
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E r g e w ö h n l ic h  ^ . o ll" lsiert- PlaSioMas spielt eine untergeordnete Rolle, 
j j  8 uiniich frisch, nur schwach pelitisiert.

meistens KomPonenten is t gering und die Granite haben

beschriebenen Granit h y r re‘ i - T  GeSteine * * *  feülköm ig- Von den
tur. Man d a r f^  p  816 dUr°h ihre PorPhy™che Struk-
sie wahrscheinlich r  ^  Granitmassive auffassen; z. T. stellenrscnemlich eine Gangbildung dar.

Enge wer?eUnIldmaSr ] ,eStf tTaUS KalifeldsPat und Q«arz. Die Einspreng-
t r i t t  Qt i d mmSt dUr°h KallfeldsPat vertreten. Plagioklas (Oligoklasl 
t r i t t  stark zurück. B io tit b ildet breite Täfelchen. ^ugok ias)

m i t t e lg u te  °d 7 ?  G a b b r  0 ‘  D 1 a k a s e. Es handelt sich hier um 
Pyroxen und w  Gesteule’ dle aus weißem Feldspat und schwarzem
FeldsnTt h i ^ T  ^  Sie b6SitZen typische °Pbitische Struktur.
7 * 7  b Met den FiauPtgemengteil (ca. 60 %) des Gesteines. In  frischem

teile de 6 f W  ■“  be° bachtet Pyroxen macht 3 0 -5 0  % der Gemeng-

« t a « ,  g S : «  * •  “ *  M*ns‘  -  -  » *  -  t .

dah E ‘ni,ge GestcinsVarietäten zeigen eine diabasische S truktur und müssen 
daher als Gabbro-Diabas bezeichnet werden.

k ö rn L aS ai ! t e ' Ll 'e. BaSalte SiDd dUrCh blasi§e Laven und dichte fein- 
au f r  L I  m talUne GeSteine Vertreten‘ Die Grundmasse besteht
O liv iS  wasserklaren Plagioklas-Mikrolithen, kleinen Pyroxen- und 
O lmnkornern und einem Erzmineral. O livin bildet die Einsprenglinge.

streichenden2 D 0ir iP 7  7  .Sle baben slch s°heinbar längs einer nordöstlich

erS°SSen- ES " nd heUgraUe’ gelbgrauc und 
P o r p h v r i  +eme'p 16 ‘ Puren eines intensiven Gebirgsdruckes zeigen. 

Serie. Ihre p o r o h v r L h ^ i* 3?!*6 bi' den zahlreiche Gänge in  der Chechzyr-
klaseinsprengli Pgeysind ^  deutlich u ‘ d- M- hervor. Die p lagio-
siert. D ie feinkörnige G r L r ^ ^ V 61̂ 6* ’ seric itis ie rt und Z- T. ca lc iti- 
feinen nadelartigen Hornblendet*- u ^  aUS PIagioklasm ik ro lithen und 
gehen stellenweise in  Q u a rz p o rp h ^ lti über Mmale HornblendeP<»Phyrite

Die L C s v o ^ : d ^ f h i r 8 aUß6r0r“  - ^ e l t -
dicht bis zur Quartärzeit einige Male w ie d lrh o lt t lb 0“  Se° l0glSchen Perioden 
eine äußerste Intensität aus. * h ben’ zelchneten sich durch

Das Gebiet kennzeichnet sich durch Deckenbau. N . P o lu to ff.

s i ;  r , “ pi T „ W ii  „  L Pm  ‘ r  o l 0r, - v » ‘ f, /  -
1 URSS. 7. Leningrad 1930. 9—55. M it 3 Taf u 1 Fi? rpAc' d' S° ' d' 
m it deutscher Zusammenfassung.) ' ' g' “ “  T e x t Russisch

russisDc L Gp J l ™ ad r al ^  Untersuchung wurde von den

anderen Fors r  ^ 0n^  J“  ’ A’ BüNGE’ E‘ Bkusnew und
des Materiah i r !  J  1886-1903 gesammelt. Ein Teil

enals liegt in  Form von Geschieben vor.
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Aus der Besprechung der betreffenden L ite ra tur über die Neu-Sibirischen 
Inseln, die Yerf. seiner Arbeit vorausschickt, ist ersichtlich, daß zu der petro- 
graphischen Beschreibung der Inseln nur einige Arbeiten von H. Backlund  
herangezogen werden können. Die Geologie der Inseln is t im  allgemeinen 
noch sehr lückenhaft bekannt und w ir sind über das A lter der beschriebenen 
Gesteine und ihre Lagerung usw. noch wenig unterrichtet.

Das untersuchte Material gestattet, auf den Neu-Sibirischen Inseln 
folgende Hauptgesteinsgruppen zu unterscheiden:

1. Granodiorite und Plagioklas-Granite.
2. Diabase.
3. Liparite der Insel Koteiny.
4. Basalte der Insel Bennet.

1. G r a n o d i o r i t e  u n d  P l a g i o k l a s - G r a n i t e .

Granitintrusionen kommen scheinbar nur auf der Großen Ljachowslcy- 
Insel vor. Die Plagioklas-Granite und die Granodiorite dieser Insel sind in 
mineralogischer Beziehung den Gesteinen in  der Tundra Swjatoj Noss (auf 
dem gegenüberliegenden Ufer des Kontinents) ähnlich, wie man sich aus 
untenstehender Tabelle von der quantitativ-mineralogischen Zusammen
setzung der Gesteine überzeugen kann.

Gesteinsbildende
Mineralien

Granite
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Orthoklas . . . . 55,47 64,60 43,90 45,00 44,22 46,42 14,10 15,87 0,95
Plagioklas . . . 3,38 6,31 11,45 25,81 25,13 28,03 55,37 44,28 68,56
Q u a r z ................ 37,58 27,62 39,69 21,54 25,40 15,15 19,33 20,00 11,53
B i o t i t ................. 3,57 0,95 4,96 — 5,25 1,50 10,93 7,78 18,85
C h lo r i t ................. — — — 6,34 — 0,38 — — —

Erzkörner . . . — — — 1,31 — 0,75 — — —

Amphibol . . . . — — — — — 7,57 0,87 11,07 —
Access. Mineralien — 0,52 — — — 0,20 0,11 — 0,11

Verhältnis Or. 94,2 91,1 79,3 63,5 63,7 62,0 20,2 26,3 1,40
PI. . . 5,8 8,9 20,7 36,5 36,3 38,0 79,8 73,7 98,60

Die letzte Zeile dieser Tabelle zeigt, daß der größte Teil der granitischen 
Gesteine der Neu-Sibirischen Inseln an Feldspat 62—63 % Orthoklas und 
36—38 % Plagioklas enthält. Nach der Klassifikation von A. J ohannsen 
(A  quantitative mineralogical Classification of igneous rocks revised. Journ. 
of Geol. 1920. X X V I I I .  167—170) müßten diese Gesteine zu den Quarz- 
monzoniten oder Adamelliten gestellt werden. Verf. hä lt es jedoch fü r un-
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&  J i t ,  " ‘ er « « « > .  von d ,„  Granit«,
adamellite „  brn, f  ”  Ge*1" “  * ls H »6 iokl..-G ranit, «de, Grane
lam m , »  “ br ; ‘  " ■  : r  0 n T  8e l" ' u a" * G» " ™  » «  o ™ * .  
vertreten i ,  ¿  7  n T Î “ “  ^ % d" r  p o“ >P**e«*n,tn,,ng, 
« « « . der Gra ” ,  n“ 7  7 " * '  * *  d“  K l~ i« k .tio „  de, Ge

-  •»< <oi5.n d , “ r ? ™ ;;.:”  J o h 4 ™ "  e tw “

G e s t e i n e
Auf 100 Teile von Feldspat 

entfallen
= ~=~ --------- -------- Orthoklas Plagioklas
Normale Granite
Plagioklas-Granite (Granoadamellite) . . . 
Adamellite =  Quarzmonzonite . . . 
Granodiorite (Banatite) . . .
Quarzdiorite =  Tonalité. Leukokrate Quarz- 

dionte. Trondhjemite =  (Plagioklasgranite 
von M orozewiczI

65—100 
50— 65 
35— 50 
5— 35

0 -  5

35— 0 
50—35 
65—50 
95—65

100—95

B e m e r k u n T w  116 ^  BezeichnunS »Plagioklas-Granite“  einer
sf„e  k Verf- verwendet diesen Ausdruck fü r Gesteine, die eine Zwischen

" . b e Z  n . " , , ” ” “ ' “  Gr“ i t “  " d WM.» »nd d i,
Was-Granit!“  " 7 36“ 50 % 1«™ »- Gnter dem Namen „Plagio-

in nd“ L i“ “ '  ’ 0« Shetelic , Mo. oeewL .
Gesteine besehrfeben N ” b°a  7 “”  ” ' ' h“  and * "  ** lb i5«„ Mineralien arm , 
den Dioriten näher AuffassunS des Verf-’s stehen diese Gesteine

diorite ( T r o n d h ^  * *  * * * * *  ^

den Neu-Sibiris?heTTnlLChzuneseindleDI)iabar  daS Verbreitetste Gestein auf 
als anstehend bekannt Jedoch „W i le,se®.Gestem »st an vielen Fundorten

>«■*» d „  P „ , „ « p, d i i ’ t ' „ h ™ , r , t , t « ; , r 7 7 h i7 » < ■ » s “ -
devonische Ablagerungen auf der Insel Kote!™  a  labase durchsetzen 
mesozoischen Alters. Und smd wahrscheinlich

Alle Diabase aus dem anstehenden Gestein r , T- 
bezug auf ihren mineralogischen Bestand und Habitus r  j “
Makroskopisch erscheinen sie als m itte l- und fe in k tn je  T  t ' i  ' 
f “ ne m i* deutlich wahrnehmbaren P lag iok lastä fe lcZ  Ge'
farbiger Mineralien und gewöhnlich kleinen P y r itf lit te “ ’ ■ ' T m  '16' '
:C 6/ ne °Pbitische oder intersertale Struktur, die nur n den st V 

^esteinsvarietätpn An-m\> ,1; at u -u  Ur m den stark verwitterten
wischt wird p  i  Neubildungen von Chlorit und Epidot ver
d ie n  sind- Pwoxen ASC d< *Eabrador-Reihe an. Die farbigen Mine
r a l  in  den L a h  w n t  A lsN eubildungerscheintmanch-

*  * ■  E m e intereSSante E ig - t ü m l ic h k e i t  de r neu-ch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. Öl



482 Regionale Petrographie.

sibirischen Diabase bilden Quarzkörner, welche die Lücken zwischen den 
anderen Mineralien ausfüllen, und scheinen am spätesten ausgeschieden zu 
sein. Dieser Kieselsäureüberschuß wurde wahrscheinlich von außen zuge
führt. E r is t scheinbar auf die Kontaktw irkung des Nebengesteins auf die 
Diabase zurückzuführen.

Die quantitativ-mineralogische Zusammensetzung einiger Diabase der 
Insel Kotelny zeigt folgende Tabelle:

Gesteinsbildende Mineralien
Fluß

Krestowaja
Fluß

Krestowaja
Kap.

Schileiko

Plagioklas . . . . . . . . . 50,94 33,20 46,20
A u g i t ......................................... 23,97 30,06 27,75
C h lo r i t ......................................... 14,64 18,86 15,60
E r z k ö r n e r ................................. 10,45 14,26 9,28
A m ph ib o l.................................... — 2,34 0,57
Q u a rz ......................................... — 0,63 0,60
C a lc i t ......................................... — 0,60 —
A p a t i t ......................................... — 0,05 —

In  bezug auf die Hauptgemengteile sind die Diabase der Insel Kotelny 
ziemlich beständig. Sie enthalten durchschnittlich:

P la g io k la s ..............................43,44
A u g i t ......................................27,26
C h lo r it ......................................16,70
E rz k ö rn e r ..............................11,66
Access. Mineral..................  0,94

Die neusibirischen Diabase weisen verwandtschaftliche Züge m it den 
Diabasen am Fluß Kolyma (60 km  oberhalb Sredne— Kolymsk) auf und 
unterscheiden sich von denjenigen der Insel Kusjk in  (unweit von der Halb
insel Taymir).

Die chemischen Analysen der neusibirischen Diabasen ergaben folgende
Resultate: Insel Insel

Kotelny Faddejeff
S i02 .................... . . 47,00 47,04
T i0 2 ..................... . . 2,50 1,66
a i20 3 ................ . . 16,69 15,95

Fe A ................ . . 1,93 1,38
F e O ................ . . 11,09 12,03
M n O ................ . . 0,14 0,07
C a O ................ . . 8,87 10,00
M g O ................ . . 6,81 6,66
Ka20 ................ . . 0,26 0,42
NaaO .................... . . 1,45 2,81
C02 .................... . . 0,95 0,38
H aO ................ . . 2,00 1,39

Summe . . . 99,69 99,79
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e rh ö h te 'th a lfa fr fn 1 DiabaSe ziemlich beständiS- Der
sekundären Neu h u  f  “  ZW6lten Analyse is t wohl auf die^  Neubildungen zurüekzuführen.

Inseln verdient”  ^  ^  df  baSiS°hen In trus ivg^te inen der neusibirischen 
Faddejeff S n  T  T  • ^  ™  Teschenitgeschiebe von der Insel 
undd ieA nJsenh t  “ a ? ■  68611 TeSChenit eine °Ph i^ c h e  S truktur
Eie f r f „ V  e h V°nAnalcim zw is°kendenPlagi0klas-(Labrador-)Prismen 

bigen Gemengtelle sind: Titanaugit, Amphibol, B io tit.

ne us ibw Jhanti a tir mineral0giSChe Un<i chemische Zusammensetzung des 
_ »sehen leschemts is t aus untenstehender Tabelle zu ersehen:

Gesteinshildende
Mineralien

P la g io k la s e ................
Analcim und Zeolithe .
P yroxen........................
B io t i t .........................
Amphibol und Chlorit
E r z e ....................
A p a t i t ....................
Olivin . .

56,00
9.04 

19,45
1,34
3,26
9,86
1.05

55,80
5,54

23,38
1.76
2.76 
9,65 
0,93

7,06
24,03
1,52

Teschenit aus 
Schottland 

(n. T y r r e ll)

30,6 
15,4 
34,2 
3,1

8.5
0,6
7.6

Si02 . . . .
T iO „. .
a i ä  . . . ; ;
Fe20 3 . . . .
F e O ................
CaO . . . . ’ ’
M gO ....................
B a O ....................|
M n O ................
K 20 ....................’
Na20 ................
P A ....................
C02 ....................

110° • • • 
Glühverlust . .

Summe . .

I- Teschenit
I I .

I I I . ?»
IV.

I. I I . I I I . IV .
. 46,74 49,73 48,25 46,77
• 2,90 0,86 2,73 2,31
• 16,43 17,68 17,38 14,91

5,15 3,09 4,54 7,80
• 6,10 5,59 5,31 4,90
• 8,35 5,70 6,03 6,303,74
• Spuren
• 0,17
■ 1,94
• 4,62 
. 0,40 
. 0,42
■ 0,40

2,33

0,21
2,75
6,01
0,40

1,09

2,13
0,03
0,30
3,00
5,81
0,65
0,51

Ce u S 0,44

2,94
0,04
0,29
2,37
4,97
0,98

Spuren
0,923,02 4,55 3,85 4,28

. 100,38 99,99 100,64 99,90
von den Neu-Sibirischen Inseln.
von Kursseli, Kaukasus.
aus dem Minusinsk-Kreis (Westsibirien), 
von Mapleton Township, Maine, U.S.A 
von Hamasat.

V.
46,20
0,76

16,01
5.08 
7,01
7.09 
5,07

0,16
2,04
6,50
0,51
0,21

4,31

100,95

I I.  31
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3. L  i  p a r  i  t e.

Die Liparite sind vom Fluß Balyktach auf der Insel Kotelny bekannt. 
Ih r äußeres Aussehen is t ziemlich verschiedenartig. Es handelt sich um 
dunkelgraue, glasige Gesteine, die an Obsidian erinnern. Sie enthalten viele 
Hohlräume, die von Chalcedon ausgefüllt sind. Die chemischen Analysen (sie 
werden m itgeteilt) zeigen, daß in  den Lipariten K 20  über Na20  überwiegt.

Die L iparite  wurden außerdem als Geschiebe auf den Neu-Sibirischen 
Inseln häufig gefunden.

Die tertiären Basalte der Insel Bennet sind meistens durch olivinfreie 
Basalte vertreten. Es sind dichte schwarze oder dunkelgraue Gesteine, bei 
denen sich m it bloßem Auge nur einzelne Mandeln unterscheiden lassen. 
Diese Mandeln sind durch dunkle Chloritmassen ausgefüllt. U. d. M. zeigen 
sie bald intersertales, bald hyalopilitisches Gefüge m it dem Übergang zur 
trachytischen Struktur. Plagioklase der Grundmasse gehören Andesin an. 
Die Zwischenräume zwischen den Plagioklaskristallen sind von Pyroxen, 
Erzkörnern und Chlorit ausgefüllt. Accessorisch t r i t t  A pa tit vor.

Der beschriebene Basalt ist auf der Insel am weitesten verbreitet. Es 
g ibt aber auch etwas abweichende Varietäten. E in  Basaltstück enthält 
z. B. zahlreiche Mandeleinschlüsse, die rosafarbene Zeolithkristalle führen. 
Die Grundmasse hat ein intersertales Gefüge. Plagioklase sind durch Labrador 
vertreten. E in  anderes Stück stellt einen typischen Olivinbasalt dar.

Im  allgemeinen enthalten die Basalte zahlreiche Hohlräume, welche 
z. T. durch Chlorit, z. T. durch Zeolithe ausgefüllt sind. Unter den Zeolithen 
sind vorwiegend Analcim (in großen Kristallen bis zu 3 cm im  Durchmesser), 
N athrolith und Chabasit vorhanden.

In  chemischer Beziehung zeigen die Basalte der Insel Bennet eine Ab
weichung von den typischen Basalten darin, daß sie einen erhöhten A lka li- 
und Tonerdegehalt neben dem äußerst geringen Magnesiumgehalt besitzen.

S i02 . . . 
T i0 2 . . . 
A 1 A  . .
Fe20 3 . .
FeO . . . 
MnO . . 
MgO. . . 
CaO . . . 
BaO . . . 
K 20  . . . 
Na20  . . 
C02 . . . 
P A -  • •
Glühverlust

Summe

A. B. C. I. I I .

. . 51,52 49,76 44,43 46,84 50,19

. . 1,26 — 1,70 3,98 1,47

. . 17,01 19,20 18,61 17,11 14,39

. . 4,58 10,41 3,48 4,95 2,04

. . 8,67 3,52 6,62 5,01 9,60

. . 0,26 0,04 0,25 0,16 0,18

. . 2,06 1,71 10,14 5,72 8,99

. . 4,20 5,31 6,78 10,21 7,93

. . 0,08 — 0,02 Spuren —

. . 1,88 1,51 0,92 0,69 0,87

. . 5,42 4,83 2,29 1,61 3,20

. . S- 0,08 — 0,02 fehlt Spuren

. . 0,85 — 0,33 0,19 0,65

. . 2,39 4,14 3,96 4,16 0,20

. . 100,26 100,43 99,55 100,65 99,71
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A - und B. Basalt, Insel Bennefc.
C- Basalt (Trachydolerit), Insel Bennet, n. Backlund.
?' BasaIt> Scoresby Sound, Ostgrönland.
• Basalt, Cape Augusta Victoria, Spitzbergen.

Die Wichtigsten Ergebnisse seiner Untersuchung faßt Verf. zusammen- 
• ie Granitintrusionen sind scheinbar nur auf der Großen Ljaehowskv- 

nsel entwickelt. Die Plagioklasgranite und Granodiorite dieser 
nsel sind vollkommen den Gesteinen auf dem Kontinent in der 

Tundra Swjatoj Noss ähnlich.

2- Die Diabase durchsetzen die Devonablagerungen der Insel Kotelny 
und sind wahrscheinlich mesozoischen Alters. Mineralogisch ähneln 
sie den Diabasen des Flusses Kolyma.

3- Von Interesse is t der Fund eines Teschenitgeschiebes auf der Insel 
kaddejeff. Danach sind je tz t in  Rußland im  ganzen 5 Teschenit
vorkommen bekannt.

4- Die Liparite kommen auf der Insel Kotelny vor. Der L iteraturh in 
weis auf das Vorhandensein dieser Gesteine auf der Insel Bennet 
darf als irrtüm lich  betrachtet werden.

o. Die Basalte der Insel Bennet sind hauptsächlich durch normale o liv in
freie Basalte vertreten. N p 0 |u to ff

2. Übriges Asien.

W a“ v w ' f n ' : T r  StUdyQ°A the HsU"h' H,,a-Shan Basalt  Lava and its under- 
y g fossiliferous Sediments in the Ching Ksing D istric t (B u ll Geol

i H Ä  i S ' N r ' “ ■ l l 9 - 12‘ - “ * 1 « » ■ 5 Ab“ , i  E „  Gd S

1932. 20—37. Japanisch ! -  K  “  (BuU‘ V° lc ‘ SoC' JaPan- L
Geogr. Tokyo 1932 10 (5) A iifT ' t USZUg !"  Jap’ J °UrIU ° f  GeoL and 
ba lit in  der Grundmasse ^  QuarZ’ T ridy m i* ™ d Cristo-

S uzu k i, Jun and Yasuo Sasa- rrn rr , . „  .

(Chishima, Kurile) Islands. (B u ll V o lc ^Soc J ^  ° f  Tlsima

Japanisch.)-Nach kurzem L z u g l L a n  Tn Pan’f ;  ^  38" 44-
« yo 1932. , , ,

w a ra g u c h i, Kuman: On some Minerals c o n s t itu te  ru n  ^
of Saishü Island. (Bull. Volc. Soc. Japan. 1. 1932 45 52 J “ 10 h T  * 
Ausz. in  Jap. Journ. of Geol. and Geog, Tofyo i 932 ‘ R T * * - "

a8H i r  x .  “ i f  ¡zt r io o Upr r Course °f the River
nach Auszug in Jap. Journ. of Geol. and G e o X m ^ k y o ^ M l )

v o i A n is 0f t e°,l0giSChen ^  “  petr0SraPhisch<* Hinsicht die Bildung
Pleistocäne SASu 0m -11’ W16 IntrUsion vieler Porphyritgänge und P tocane Spalteneruptionen von Biotitandesit.
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T o m ita , Töru: Geological and Petrological Study of Dögo, Oki. Part XV. 
(Journ. Geol. Soc. 38. Tökyö 1931. 609—628. Japanisch.) — Nach kurzem 
Auszug in Jap. Journ. of Geol. and Geogr. 10. Tokyo 1932. (5) werden 
veränderter Olivin-Augit-Labradorit-Basalt, veränderter Augit-O livin- 
Basalt, Hypersthen-Augit-Andesin-Hyaloandesit, Hypersthen-Augit-La- 
bradorit-basaltischer Andesit und Andesin-Andesit besprochen.

S uzu k i, Jun: Localities of Glaucophan-Schists in Hokkaido. (Journ. Geol. 
Soc. Tökyö 1932. 39. 132—137. Japanisch.) — Nach kurzem Auszug 
in  Jap. Journ. of Geol. and Geogr. 10. Tokyo 1932. (6) w ird das Auf
treten von Glaukoplianschiefer am Horokanai-Paß in Hokkaidö be
sprochen.

T. Ichim ura: A T e sch e n ite  fro m  R o k k u ts u  ne a r T a ih o k u , 
T a iw a n  (Form osa). (Geol. Mag. 69. 1932. 67—73. M it 1 Textfig.)

Das Vorkommen von Alkaligesteinen auf Formosa ist bisher kaum 
bekannt gewesen. Verf. beschreibt die geologischen und petrographisclien 
Verhältnisse bei Rokkutsu, wo analcimhaltige Gesteine, die als T esche n ite  
erkannt wurden, das dort liegende Tertiär durchsetzen.

Schon makroskopisch ließ der dunkelgrau aussehende Teschenit ver
schiedene Ausbildung in  der Textur erkennen. Mikroskopisch wurden vier 
Typen unterschieden m it etwas verschiedenartiger mikroskopischer Zu
sammensetzung. Nach der Charakterisierung dieser Gesteinstypen folgt eine 
ausführliche Beschreibung der am Aufbau beteiligten Mineralien, die, ihrer 
W ichtigkeit nach geordnet, folgende sind: Plagioklas, Titanaugit, Ägirin, 
Barkevikit, B io tit, A pa tit und Magnetit. Eine bemerkenswerte Komponente 
is t der Analcim, der stets benachbart von Ägirin und Ägirinaugit au ftr itt, 
welche unbedingt primäre Ausscheidungen darstellen; dasselbe w ird auch 
vom Analcim angenommen.

T. Köno führte die ersten drei der folgenden Analysen aus, die m it denen 
von Teschenit von Minussinsk (Sibirien) und Mapleton Township, Maine,
U.S.A. verglichen werden.

I. I I . I I I . IV . V.
SiOa . . . . . 48,10 48,74 47,56 48,25 46,77
A120 3 . . . . . 15,64 15,84 13,21 17,38 14,91
Feä0 3 . . . . 6,80 6,90 6,65 4,51 7,80
FeO . . . . . 2,78 2,82 2,98 5,31 4,90
MgO . . . . . 3,80 3,85 3,59 2,13 2,94
CaO . . . . . 7,77 7,88 5,04 6,03 6,30
Na20  . . . . . 2,61 2,65 4,20 5,81 4,97
K 20  . . . . . 3,49 3,54 4,64 3,00 2,37
H sO +  . . . . 4,40 4,46 5,11 3,85 4,28
H aO —  . . . . 1,32 — — — 0,92
TiOa . . . . . 2,26 2,29 4,23 2,73 2,31
P2O5 • • • • . 1,66 1,68 2,21 0,65 0,29
MnO . . . . . Spur — — 0,65 0,29

Summe . . 100,63 100,68 99,42 100,64 99,90
O. Zedlitz.
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ï ’ . 11’ 111 : Teschenit von Rokkutsu (Analytiker: T. K öno).
• leschenit von Minusinsk.

V- Teschenit von Mapleton Township.

e t s u r Fr0rnaget et F ‘ Bonelli: A propos des m a té r ia u x  d ’ A n g k o r

gé o log iqu e  ^  la  s t r a t ig r a Ph ie  e t de la  s t ru c tu re
1932 538) dU C am b° dge s e p te n tr io n a l e t o r ie n ta l.  (C. R. 195.

w e n i? n , Ï ndSteinej  Sind ZW6ierlei A r t- Die 6inen Sind grünlich- enthalten 
A r t  b J mCr Und zelgen TeP-lspatflecken. Es handelt sich hier um einen 
Arkosensandstein, der außerdem Elemente von Granit, A n d e s in k r i i i "

B in d e t IT ?  V° n P0rphyrit Und Quarzit en thä lt Das gewöhnlich tonige 
reich 7  1St gelegentllch auch ka lk iS- Die andern rötlichen und kiesel- 

eren Sandsteine zeigen nur Quarz und Quarzite in  einem tonig-eisen- 
ussigen Bindemittel. Die grünen Arkosesandsteine liegen zwischen einem 

aiten wenig bekannten Substratum, in  welchem man sehr sauren Granit 
m it Turmalin, Glimmerschiefer, dann Quarzitschiefer cambrischen Alters 
. Planohtes und Trilobiten gefunden hat. Manchmal is t es métamorpho

s â t  durch jüngere intrusive Granite, die weniger sauer und wahrscheinlich 
carbonisch sind. Darüber liegen ein wenig diskordant obere Sandsteine 
deren untere Schichten nicht älter als das Rhät sind. Die Formation der 
gmnen Arkosesandsteine enthält auch vulkanische oder Ganggesteine die 
0W0 1 sauer als basisch smd. Sie beginnt im  allgemeinen m it Ergüssen

und d a ^ T *  V° n POrphyritei1’ dann folgen sPoradisch rhyolythische 
hat ?  I  gUW  Und Einschaltongen mariner FossÜien. J. Fromaget 
1929 dren T  T i0r,cn’ die VOm Carbon biä ins Rhät reichen, im  Jahre

in Tiefseebüdungen DieS6 Ind°sinideMn

P  r

k o ru n d -d T a lp o o m n tr6*1!0!.08 ' 80116 b e s c h o u w ingen o m ire n t  d e  
s tre k e n  v a n V e s t  e n " z ° ( l eboer s t eenen) u i t  de d ia m a n t-  

über die Korund-Diasporfels-Gerölle • [Petrologische Betrachtungen

1. 51—55) war besonders darum so unfruchtbar weil i,- i. , “
petrologische Untersuchung der -  von G m L ’ und K  emgehende

mikroskopisch und chemisch untersucht. &t nun S° lche

die S n t l f  ChE s ^ T d t begIeiter Seltr  “  B °rne0 neben den UebursteinenI r  S  7  - fr *  feinkörnige Gesteine, deren Zu-
F o lg e n T S Z  m n 68 Mlkr0Sk°PS beobachtct werden kann, rgenue Gruppen lassen sich unterscheiden:

meisten mite * 7  re ^ne K ° r u n d -D ia s p o r-L e b u rs te in e . Die
tersuchten echten Lebursteine gehören hierher. Megaskopisch
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erbsen- bis faustgroße, dichte, harte, graublaue bis dunkelblaue Gerolle 
m it teils glatter Oberfläche, teils m it unregelmäßigen Vertiefungen, worin 
häufig fremde Gesteins- und Mineralkörner, darunter ausnahmsweise auch 
Diamantkristalle, sitzen, die n icht den Lebursteinen selbst entstammen, 
sondern während des Flußtransports oder in der Konglomeratablagerung 
in  den Grübchen festgeklemmt oder eingekittet wurden. Die S truktur gleicht 
der von einem dichten, feinkörnigen Hornfels. U. d. M. sind die xenomorphen 
Korund- und Diasporkristalle o ft schwer voneinander zu unterscheiden, 
in grobkörnigeren Stücken is t der Korund fleckig blau und oft säulenförmig, 
der Diaspor farblos und von plattigem Habitus m it glimmerartiger Spalt
barkeit. Bisweilen treten Korund und Diaspor oder beide als Porphyro
biasten in  einer feinkristallinen Korund-Diasporgrundmasse auf. Auch be
obachtet man Nester großer Diasporkristalle in  sperrigen Aggregaten m it einer 
Füllmasse von K ao lin it und Lim onit. Accessorisch treten in den genannten 
Varietäten außerdem Rutilkristalle, sowie Ilm enit, Magnetit und P y rit auf. 
Auf Grund einer chemischen Analyse w ird als normative Zusammensetzung 
eines Lebursteins angegeben: Korund 45, Diaspor 45, R u til 3, Ilm enit (Limo
n it) 5, Silikate (Kao lin it) 2 %. Nach dem Verf. können die reinen Korund- 
Diaspor-Lebursteine durch gewöhnliche, thermische Kontaktmetamorphose 
aus A l20 3-reichem Bauxit entstanden sein, wobei offenbar keine Stoffzufuhr 
erfolgte.

2. G lim m e rfü h re n d e  K o ru n d -D ia s p o r-L e b u rs te in e . Die seltenen 
Stücke unterscheiden sich megaskopisch nicht von vorgenannten. Der farb
lose Muscovit bildet kleine nestförmige Aggregate und is t von Andalusit be
gleitet. Accessorisch R util, Ilm enit, P yrit. Entstehungsmöglichkeit wie oben.

3. T u rm a lin fü h re n d e  K o ru n d -D ia s p o r-L e b u rs te in e . Mega
skopisch dunkle Turmalinaggregate in  einer helleren Korund-Diaspormasse. 
U. d. M. Turmalinsonnen, die durch Adern feinkörnigen Turmalins unter
einander verbunden sind, in  einem feinkörnigen Korund-Diasporaggregat. 
M it Pseudomorphosen von Turmalin nach Diaspor. Accessorisch R util. Die 
chemische Analyse dieses unter Stoffzufuhr pneumatolytisch-kontaktmeta- 
morph entstandenen Gesteins zeigt v ie l Ähnlichkeit m it der eines von 
Scrivenor aus dem K in ta-Ta l beschriebenen Turmalin-Korundfels. Das 
ursprüngliche Bauxitgestein scheint bereits vor der Pneumatolyse in  ein 
Diasporaggregat umgesetzt gewesen zu sein.

4. D ia s p o r-  u n d  l im o n it r e ic h e  D ja n ta s  m it  P s e u d o b a s a lt
oder T u f fs t ru k tu re n .  Kleine, dunkelbraune Steinchen m it glatter Ober
fläche, worin nur spärliche, opalerfüllte Grübchen und Diasporpseudo- 
morphosen. U. d. M. S truktur übereinstimmend m it der eines Basalts oder 
basaltischen Tuffs; von den ursprünglichen Silikaten is t nichts bewahrt, 
nur die S truktur und einige Ilm enit- und Magnetitkristalle sind noch vor
handen. Die pseudomorphosenartigen Diasporaggregate zeigen intersertal- 
artige S truktur wie die Nester in  den unter 1. genannten Gesteinen, ebenfalls 
m it einer limonitischen Kaolinitzwischenmasse. Diese Beobachtung ist 
wichtig, da angenommen werden muß, daß die Lebursteiue vor der K ontakt
metamorphose in  gewissem Sinne dieselbe S truktur und Zusammensetzung 
besessen haben, die den Djantas noch heute eigen ist. Aus der chemischen
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weder die mSf ' f 4 daß ~ Gegensatz zu den echten Lebursteinen -
metamornh r  110 normative Zusammensetzung fü r eine kontakt- 
setzuneXs l™ 81' SP“  normative mineralogische Zusammen-
Lhnonft Ih n  X  “  w M  angegebetl: K ao lin it 11,4, Diaspor 62,4,
0 2o / 1,2> Ilm enit 2’3’ MagneÜt 6’8’ D i°Psid 1.7, Enstatit
mornhose S\ e ° rUn 61611 GeSteUle kÖimen einer intensiven Kontaktmeta- 
B a s ilt itn tn  !  ausf setz t gewesen sein. Sie sind als dehydrierter, aus 

entstandener’ fossiler Bauxit anzusehen, in  dem durch Um- 
ng®n bel Z1°mlich niedriger oder gewöhnlicher Temperatur (wahrschein- 

|)i.K1' l er erbohtem Druck) aus dem ursprünglichen A lum inium hydrat 
. 1 , r  ln  mikroskopisch sichtbarer Form auskristallisiert ist. Lebursteine 
1 mtersertalartigen Strukturrelikten von Diaspor-Kaolinitaggregaten 

f 't , rUtKarm Und sehr diasPorreich) dürften als schwächer metamorphosierte 
ergänge nach den Djantas aufzufassen sein.

ö. K o ru n d -  un d  d ia s p o r fre ie  G esteine. Solche, ebenfalls als Lebur- 
eme und Djantas bezeichneten Gerolle bestehen teils aus Opal, Chalcedon 

oder limonitischen Kieselsedimenten, teils jedoch auch aus Turmalinquarziten 
von denen ein Stück als kontaktpneumatolytisch veränderter saurer Tuff 
zu erkennen war.

Die Auffassung K rol’s (Ref. dies. Jb. 1932. I. 5 4 -5 5 ) über die Bildung 
der korundfuhrenden Lebursteine durch Aufnahme von Bruchstücken toniger 
und sandiger Sedimente in einem aufdringenden Magma wird für sehr un- 
wa rschemhch gehalten. Wohl aber stimmen die Steine in Größe, Form 
und Oberflächenstruktur in hohem Maße überein m it den Knollen A120 3- 

en^Bauxits, wie sie H arkassowitz vom Vogelsberg beschrieben hat. 

aeereJltp!iStelnv. Simd denn auch als Bseudomorphosen von Korund-Diaspor- 
M atrix n fc h ts " ! ! \?  R o lle n  eisenarmen Bauxits anzusehen, von deren
auf die Anale«! 1 ™ geblleben ls t  V e if- macht in diesem Zusammenhang

lichkeit des analvsi i  iv  ILLB0URN s) aufmerksam, sowie auf die Ahn-

* “ bor” ”  ln  —  ™ d 
metamorphe Produkt des D i + Sestemen von Naxos. Das kontakt-

« T l “rT o S “ ; ™ ! w Smi,g„
unterscheiden sich in Reicher Weise v ~ Korundgesteine von K in ta
steine von Borneo, ^  ^  ^  “ d ^ h u r -
™ d  und kein, Kontaktmetnmorpho,» e r i . h ie f  k lh  B .uu its
S ™ .  in  seiner T h e .,!., de» d f . ^ l e t a ' t b ,  d t v “ •, "  * * < *  
von Kimberlitgesteinen sein müssen, geht W in o  E a s t o n ™  erU” gKprod" k te  
d . d i,  Bildung K .run d  „ „  b e f sehrT U  ^  7  n* Z
bezüglich der Djantas is t seine Auffassung jedoch insofern r ic h t ig  T  ^  ’

n u T b e l ^ i g f  TkOUOidat  entStandenen A1A -A nhäufungen zu Km h at,™ "  
bei niedriger Temperatur in Diasporaggregate umgesetzt wurden

Diamant" dJ . f f f7 lemscbaftbche A u ftod<m von Lebur bezw. Djanta und

- o  Diamanik f  ^  f *  3 LebUrS Und 2 bekannt geworden,
der S c h m e lz 1 i n  dieS6r GeSteine sitzen)> 80 ^ e i s t  n ä c h s t

chm elzversuch Gisolp’s (Ref. dies. Jb. 1931. I I .  463) noch nicht, daß
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Diamanten w irklich in  Lebur selbst eingeschlossen waren. Es w ird vielmehr 
gezeigt, daß von einer Syngenese von Lebur (bezw. D janta) und Diamant 
keine Rede sein kann. Offenbar hat Gisolf keine Djantas untersucht, sonst 
wäre er nicht zu seinem Schluß gekommen. Die zweite Erklärungsmöglich
keit, wonach der Diamant bereits in seiner gegenwärtigen Form in dem durch 
Kontaktmetamorphose in Leburstein oder durch andere Umsetzungen in 
Djanta veränderten Gestein vorhanden gewesen sein könnte (vgl. hierzu 
W ing  Easton), ist an sich keineswegs zu verwerfen; völlig in Lebur oder 
Djanta eingeschlossene Diamantkristalle sind jedoch bisher nicht bekannt 
geworden, und in den genannten 5 Fällen sitzen jene alle nahe der Ober
fläche in Grübchen, die so weit sind, daß die Kristalle von außen her in sie 
hineingelangt sein können.

Die Erklärung des Verf.’s geht nunmehr dahin, daß Diamant, Lebur 
und Djanta in Borneo völlig  unabhängig voneinander entstanden sind, aber 
ih r gemeinschaftliches Auftreten in  Flußablagerungen und Konglomeraten 
keine zufällige Erscheinung ist, sondern auf der großen Härte und dem gleichen 
spez. Gew. (Diamant 3,52, Korund-Diaspor-Lebursteine nach Yerf. 3,47 
bis 3,68 und Djantas 3,40 bis 3,81) beruht.

Einige prächtige Abbildungen verdeutlichen die äußerst interessanten 
Ausführungen. F. M usper.

N . W in g  Easton: L c b o e r, d ia m a n t en k im b e r lie t .  [Lebur, 
Diamant und K im berlit.] (De Mijning. 13. Bandoeng 1932. 225—227.)

Einige Bemerkungen zur Arbeit P. E senw ein ’s über die Lebursteine 
von Borneo (vgl. vorstehendes Ref.).

Da ein vom Verf. beschriebener D janta (Ref. dies. Jb. 1932. I. 51—52) 
als Eisenkiesel bestimmt wurde, der von Esenwein  analysierte Djanta jedoch 
nicht einmal 5 % Si02 enthielt, so können seine Schlüsse nicht fü r alle Djantas 
gelten.

Verf. hä lt die Entstehung auch des Korunds durch thermische Meta
morphose nicht fü r bewiesen. Ferner sieht er nicht ein, warum die Alumogele 
nicht von K im berlit herstammen könnten. Schließlich erinnert er an den 
in  einem „leboer ketoerang“ , „größtenteils inwendig sitzenden“  Diamanten 
(vgl. voriges Ref.), der nach Verf. während der Bildung jenes Minerals in 
dieses hineingelangt sein muß. F. M usper.

P. Esenw ein: N a s c h r if t .  [Nachschrift.] (De Mijning. 13. Bandoeng 
1932. 227—230.)

Erwiderung auf die kritischen Bemerkungen in  dem im  vorstehenden 
Referat behandelten A rtike l W ing  E aston’s.

Nach K rol sollen fast alle Djantas aus Kieselschiefer bestehen. Von 
den untersuchten Stücken besitzen aber über 60 % (also nicht alle!) die Re
lik te  einer Tuff- oder Basaltstruktur und setzen sich aus Diaspor und Lim onit, 
der Rest aus Opal, Chalcedon oder limonitreichen Kieselsedimenten zu
sammen. Der Vorwurf, Verf. habe in  der Nomenklatur der Diamantbegleiter 
Verwirrung gestiftet, w ird zurückgewiesen. Die Bildung der korundführenden 
Lebursteine durch thermische Metamorphose is t durch deren Gehalt an
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gleichzeitig ' ( la ?) 'md “  AndaIusit (bisweilen), die alle ungefähr 
sache n i?  t em KOrUnd entstanden sein müssen- sowie durch die Tat
kennt J " ma? ‘Sher kemen bel niederen TemPeraturen gebildeten Korund 
Es vcr§ ! ° nd bewlesen' Auf den Beweis w ird nochmals näher eingegangen 

S L s n o r T t  1  ganZ Und gai niCht’ daß keiM  K ° « e b u r s t e in e  ohne 
weniJ *  !! WUrden’ W°hl abel S° Che’ d i° Viel DiasP°r - jedoch nur
K n n f 1-7“ Und enthalten- Dles begt daran, daß die Temperaturen bei der 

raivtmetamorphose nicht hoch genug waren.
Solange nicht bauxitartige Yerwitterungsprodukte von Kimberliten 

0 er anderen Peridotitgesteinen beobachtet sind, is t es nicht zu verstehen 
warum W ing  E aston die Lebursteine bezw. ursprünglichen A llite  von 

imberhten herleiten w ill. Auch konnten in keinem Leburstein Spuren eines 
Pmdotitischen Gesteins nachgewiesen werden.

Was den diamanthaltenden „leboer ketoeraug“  be trifft, so besteht 
eri darauf, daß ein auf allen Seiten völlig von Korund oder Diaspor ein

geschlossener Diamant noch nicht gefunden ist.
Übrigens braucht über letztere Frage nicht weiter gestritten zu werden 

enn im  Gebiet von Martapura (Südborneo) konnte inzwischen das Mutter
gestein des Diamanten naehgewiesen werden, nämlich eine kimberlitartige 

en otitbreccie. Dabei hat die Waschuntersuchung wohl Diamanten doch 
keine Lebursteine geliefert. So ist es mehr als unwahrscheinlich geworden 
uaß diese beiden Mineralien aus ein und demselben primären Muttergestein 
nerstammen. Die Auffassung W ing  E aston’s von der primären Entstehung
( indestens eines Teils) der Borneodiamanten aus ultrabasischen Gesteinen 
hat sich also bestätigt. F- M usper.

g ę s tw in !1' , f r° 99TVee? : oAbySSisChe Und h yp a b y s s is c h e  E r u p t iv -  
Ak Wet A n J t " Sel S oem ba’ N ie d e r lä n d is c h -O s tin d ie n . (Kon. 

^ , m s t Proc- Amsterdam 1932. 878-890. M it 4 Textabb.)

ten  K atI  "  891 eun dew 0graphiSChen BearbeitunS von 39 Gesteinen, die

E ru p tC S S J " ^  “ w * 111 Sumba geSammelt haben- R e 
gelten, ein höheres A lter erscheintrnic h trSChemllCłlkelt ^  iÜngei mesozoisch 
aber unwahrscheinlich ganz “ '«geschlossen, ein alttertiäres

diopsid- und Biotithornblendegranit B io t iL ,  m ' granodlont’ Hornblende- 
Die in Mittelsumba ^  ApUL

Eruptiva sind durch Neubildungen von Mu^ tT ^ T  
Quarz, ausgezeichnet. Einige davon stellen veTnderte G ranT ’ n 
obwohl ihnen Quarzeinsprenglinge fehlen- w e g e n J *
Quarzgehalts in ihrer G rund m aL  könn n f e ^ d  h ^
TvDen P-ne+niH a t - i • , Jcuocn nicht zu basischeren
e ie n  Oulrzn T  “ T “ «“  es um veränderte Granite, 
und um T P r  y i  (<f  " ltp ° rph-Vr)’ cinen granophyrischen Granitporphyr 

um Turmalin- und Turmalinquarzgesteine.

H o rn tlSn? h - T i a '‘ " i , ' 161 Gegend V° n WaingaPu an ¿er Nordküste stammen 
ebiotit-und Hornblendegranite, Biotitdiopsidhornblende- und B io tit-
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hornblendegran(odior)it, Hornblende- und Hornblendediopsiddiorite, ein 
Hornblende(grano)dioritporphyr, Biotithornblendegranitporphyr, ein anderes, 
metasomatisch verändertes porphyrisches Gestein, sowie ein aplitischer 
Granitporphyr.

N icht alle Gesteine wurden anstehend gefunden, einige in  konglomera- 
tischen Sedimenten. F. Musper.

R. W . van Bemmelen & P. Esenwein: De l ip a r i t is c h e  e ru p t ie  
van  den b a z a ltis c h e n  T a n g g a m o e s -vu lka a n . [Die liparitische 
Eruption des basaltischen Tanggamus-Vulkans.] (Dienst v. d. M ijnb. in 
Ned.-Indie, Wetensch. meded. Nr. 22. Batavia 1932. 31—62. M it 10 Textabb.)

Van Bemmelen  g ibt die geologische Beschreibung des am Nordende 
der Semangka-Bai gelegenen Gunung Tanggamus oder Keizerspiek, eines 
der höchsten Vulkane Südsumatras (2102 m). Obwohl aus historischer Zeit 
kein Ausbruch bekannt ist und postvulkanische Erscheinungen fehlen, besitzt 
der Vulkan ausgesprochene Kegelform und einen Krater von 500 m Durch
messer m it einem 100 m hohen Dom. Die Kraterwand besteht aus zwei 
altersverschiedenen Teilen.

Der Tanggamus bildet das erste sichere, aus Indien bekannte Beispiel 
eines Basaltvulkans, der eine saure Eruption gehabt hat. Nach der basaltischen 
Periode erfolgte eine liparitische Eruption, wobei Gipfel und Flanken m it 
saurem Material bedeckt wurden. Eine deutliche Tuffschicht is t auf den 
Flanken nicht erhalten, das saure Material hat sich hier vielmehr überall 
schon m it dem basischen vermengt. Nach dieser Explosion stieg das saure 
Magma unter Bildung eines Pfropfens in der östlichen Kraterhälfte auf. 
Abgesehen von einigen schwächeren posthumen Explosionen, die wiederum 
basische Tuffe lieferten, hat das zähflüssige saure Magma in der Kraterröhre 
offenbar die Esse derart verstopft, daß eine weitere Tätigkeit n icht mehr 
erfolgte.

Die petrologische Untersuchung von etwa 20 Gesteinsproben geschah 
durch E senw ein . Die basischen E ruptiva bilden eine verhältnismäßig ein
heitliche Reihe leukokrater Basalte. Sie enthalten sehr vie l basischen Plagio
klas, aber ziemlich geringe Mengen monoklinen Augits neben Hypersthen 
und O livin. Die chemische Zusammensetzung (zwei Analysen!) is t die eines 
gabbrodioritischen bis ossipitgabbroiden, d. h. eines plagioklasreichen gab- 
broiden Magmas. Besonders die olivinreichen Varietäten zeigen große Über
einstimmung m it den Basalten des „Zwarte Hoek“  auf Krakatau. Die jüngsten 
Produkte des Tanggamus sind äußerst leukokrate, kieselsäurereiche Plagio- 
liparite, Effusiva eines engadinit-granitischen Magmas. Sie enthalten Erst
linge von Quarz, saurem Plagioklas und B io tit, m it sehr vie l Glas. Trotz 
großen normativen Kalifeldspatgehalts is t kein Orthoklas sichtbar. Die 
Glasbasis besteht aus Quarz-, Oligoklas- und Orthoklasmolekülen. Einige 
Proben enthielten Relikte assimilierter Basaltteiie. Die Plagioliparite stimmen 
chemisch (zwei Analysen!) und mineralogisch m it jungen Lipariten von Ambon 
(Molukken) überein. Von der Westseite des Lavapfropfens im  Krater w ird 
ein L a tit  beschrieben. Dieses glasreiche Gestein von yosemitit-granitischer 
Zusammensetzung is t entstanden durch Einschmelzung von teilweise noch
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(nämlich J t T T T  d; r, i >t gl0i ! PantlSChen Lava- Die the°™ tiSche 
Setzung en tsprich t i  l “ Í  I  t  Plagl°hpant ^rechnete) Zusammen-
Latits P g d6r dUrCh dle cheDUSche Analyse gefundenen des

und f c t m S T  “ !  f <■”  K . lW k u fc ü «  U l t a lb Ä t e

auf ein nur ™  ,  t “ 6 l  ? '  m  Zusammensetznng der Basalte läßt 
nur wenig differentnertes Magma schließen, und die PlamnUr. •,

nnen als das äußerste kieselsäurereiche Endprodukt der Differenri-iri
i t S «  “ * " * « “  werden. Dessen basisches,

P lL o k l y r° Xen +  basischen Plagioklas oder Hornblende- +  basische
Plagioklasmoleküle enthaltendes D ifferentiat is t jedoch unbekannt.

F- Musper.
Pe t J R ,ttm a nn : G e s t e i n e  v o n  K e l l a n g  u n d  M a n ip a . (Geol 
m  Tb ’ !n d ,Pa ae0nt° L rcsults of explorations, carried out from Sept 1917 

une 1919 m the Island of Ceram by L. R u t t e n  and W. H o t z . First series- 
Petrography Nr. 2. Amsterdam 1931. 74 S. M it 1 Kartensk. u 8 F ig )

Ergebnisse der sehr eingehenden, wenn auch (da nur eine beschränkte 
W h !  Analysen zur Verfügung stand) noch nicht erschöpfenden, petrogra- 
phischen Bearbeitung der von der geologischen Ceram-Expedition 1918 &auf 
den (zwischen Ceram und Buru gelegenen) Inseln Kellang und Manipa ge 
sammelten Gesteine (vgl. hierzu Ref dies. Jb. 1927. I. 413—414) ? §

Brei Gruppen lassen sich unterscheiden (von den m it * bezeichneten 
Gesteinen werden Analysen gegeben): «ezeicnneten

E r u p t i v g e s t e i n e .

P yroxe ^R en te find the\ ° der/ U r. mäßig UmgCWanileltol Peridotiten und 
lith , e L  !h e rz o h th tc h r w n  +UmÜSCher AmPhibol-Harzburgit *, ein Lherzo- 
breiteten basischen InT  ° 8 ^  Und ^  B ronzitit- Obwohl die weit ver- 
Typus des A u s g a n g s g e s te ir iT R  SrfÖßtenti 1S ^ erPentinjsiert sind, ist der 
und Pyroxeniten festzustellen So 1 ^  T  d<m Rellkten m den Serpentinen 
lith - und Websterit s S e n í in  Pi  ”  ^  T  WehrUt-’ bberzo-
Zersetzungsprodukten der Sement™ 11611’ außerdem Serpentinbreccien. Von 
don, Opale, limonirische1 (hiarabrecri Weiden b-ehrieben: Magnesit, Chalce- 

beobachtungen von Rutten und H oTzT o llt?13̂ 111̂ 186' NaCh den Feld'  
nicht älter sein als jungmesozoisch. Für die Altersh U,ltrafemischen P lu tonite 
massive gibt jedoch die Verkieselun- des Neh bf  tlmmung der Serpentin
geschlossen wurde, keinen Anhalt Nach der „CngeSe“ s’ woraus dieses A lter 
ein posttriadisches A lter wahrscheinhch a b e r S f w  ^  ^
Prozesse die Auflagerung der Serpentine a u f  dem ^  da tektonische 
haben können. Serpentine auf dem Mesozoicum verursacht

^  i  Ma7 a unbekannt,

(häufig p ^ ü l J  n H  r i  Olese sind in  mancher H insicht anormal 
Auch G á w  t Í  ”  t  ZU dennA p lltf.n Smd alle Hergänge vorhanden. 
die jüngstem d In l ektl°nen v °u Quarzdionten und Plagiapliten (diese sind 

g- ) treten, neben Gabbropegmatiten, im Serpentin und in Trias
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entwickelt, deren Umbildung auf einer regionalen Belastungsmetamorphose 
in Verbindung m it einer späteren Dislokationsmetamorphose beruhen dürfte.

In  Südostcelebes streicht das K ris ta llin  im  ganzen NW, nur im  S (Rumbia) 
W. Die zahlreichen basischen Eruptivkörper innerhalb der kristallinen Mas
sive, besonders im  SW, sind nicht mehr metamorphosiert und dürften jünger 
sein. Von den zu unterscheidenden „Massiven“  erscheint das Sinongko- 
K ris ta llin  (südlich des Matanosees) auf keiner der bisherigen Karten, es läßt 
sich aber aus den Beschreibungen G is o l f ’s ableiten. Das kleine Massiv östlich 
des Konawi w ird Lewulu-Krista llin  genannt. Das Mekongga-Massiv is t das 
Hauptmassiv des Gebiets. Dessen südliche Fortsetzung, das K ris ta llin  von 
Rumbia, ist reich an basischen E ruptiva und bis auf die Insel Muna zu ver
folgen.

Das K ris ta llin  von Mauton in  Nordcelebes ist von den übrigen isoliert 
und in  seinem Innern noch unbekannt. Sein Streichen wechselt von NNW  bis 
NW  bei steilem NO-Fallen im  SO bis W oder WSW bei SSO-Fallen im  W. 
Zwar erinnern einzelne Komponenten an das K ris ta llin  von Zentralcelebes, 
aber die vorherrschend aus tonerdereichen Paragesteinen der Mesozone be
stehende Hauptmasse gibt diesem Grundgebirgsgebiet eine ungeklärte Sonder
stellung. Orthogesteine haben starken Anteil.

Die metamorphen Gesteine von Celebes lassen sich zu drei Faziestypen 
ordnen: feldspatreichere Gesteine (Gneise der Kata- bis Mesozone), feldspat
ärmere Gesteine (Schiefer, vorwiegend sedimentogene Meso- bis Epigesteine) 
und basische Gesteine (Abkömmlinge basischer Eruptiva).

Bei einer Zusammenfassung in Gesteinsfamilien erhält man folgende 
Hauptgruppen:

1. Alkalifeldspatgesteine (nur vereinzelt vertreten durch Gneise),
2. Tonerdesilikatgesteine (vertreten durch Phyllite, O ttre lith- und Glim

merschiefer *),
3. Magnesiumsilikatschiefer (selten),
4. Kalksilikatgesteine und Marmore,
5. Quarzitische Gesteine *,
6. Glaukcphanführende Gesteine *,
7. Basische Gesteine (Amphibolite usw.) und Kalknatrongesteine *.
Die m it * versehenen Gruppen sind gebirgsbildend.
Die erste Gruppe sind Gesteine der Grenze der Epi- und Mesozone. Es 

liegen wahrscheinlich zwei, petrographisch vorläufig nicht trennbare P hyllit- 
formationen vor. Zur jüngeren gehört die an der Basis des Deckgebirges lie
gende Tinomboformation, zonenweise ebenfalls metamorph, m it Diabasein
lagerungen. Die Ottrelithschiefer kennt man bisher nur aus Zentral- und 
Südostcelebes. Die — durch hohen Graphitgehalt ausgezeichneten — Glimmer
schiefer sind seltener und gehören eher der Epi- als der Mesozone an. Zur 
dritten, im  Ostteil des Grundgebirges spärlich vorkommenden Gruppe gehören 
nur Epigesteine, zur folgenden, die in fast allen Massivteilen wenigstens durch 
Marmore vertreten ist, auch Mesotypen. Die weit verbreiteten Gesteine der 
Gruppe 5 zeigen Epi- m it Tendenz zu Mesocharakter. Wie diese sind die 
Glaukophangesteine — Vertreter des Grenzgebiets zwischen Meso- und Epi
zone — sehr bezeichnend fü r das Celebes-Kristallin. Die 6 von W u n d e r l in
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( 13) gegebenen Analysen werden diskutiert. Es handelt sich dabei um 
aukophan- und glaukophanführende Graphit-Glimmerschiefer von Rumbia, 

se imentogene Derivate, die der sog. sauren Gruppe W a s h in g t o n ’s zu zu - 

len sind. Zu ih r sind auch die Glaukophan-Sericit-Quarzitschiefer von 
angkadjene zu stellen, während die basische Gruppe m it zumeist Vertretern 

Epi'Amphibolitgruppe über das Fennema-Gebirge und seine südöstliche 
ortsetzung verbreitet ist. Crossitführende Schiefer in  Posso und Gneis in 
ewalu stehen vermutlich in  engem Verband m it den Glaukophangesteinen. 
ie Hauptmassen der basischen Gesteine finden sich im  östlichen Überschie- 
angsgebiet (s. u.) ohne ausgeprägte Metamorphose, sie sind hier an die meso

zoische Geosynklinalzone gebunden; im  kristallinen Grundgebirge und in der 
orlandzone kommen sie nur sporadisch vor. Es handelt sich um Angehörige 

der Kata-, Meso- und Epizone.
Das Grundgebirge von Celebes besteht aus präcarbonischen, im  wesent- 

ic ien  quarzitischen und tonigen, vormesozoisch metamorphosierten Sedi
menten m it lokalen basischen Eruptivlagern, die z. T. aber auch jünger sind. 

anre Intrusiva kennt man aus den heutigen Randgebieten, sie treten jedoch 
stark zurück. Während die Grundgebirgssedimente in ihrer Hauptmasse in 

er Grenzzone der Epi- und Mesozone metamorphosiert wurden, gehören die 
Gesteine der Randgebiete stark in jizierten und aufgeschmolzenen Gesteinen 
er ^ ata- bis Mesozone an. In  Westcelebes herrschen Orthoderivate vor, 
eren Umwandlung ebenfalls in  die beiden letztgenannten Zonen fä llt. Im  
H itt  die sedimentogene Meso-Epifazies als reiner Typus auf und feh lt die 

ruppe der Tonerdesilikatgesteine. Das paläozoische Gebirge wurde vermut
roh noch im  Paläozoicum wieder abgetragen. In  der Trias (evtl, noch im  Lias)

| rtolgte die Sedimentation einer mächtigen Flyschserie (Tinomboformation) 
jy  die Intrusion, besonders im  0  massal aufgehäufter, basischer Eruptiva. 
k |e Jura'  und Unterkreidezeit is t im  W wiederum durch Gebirgsbildung ge- 

nnzeichnet; m it dieser hängt hier das Eindringen saurer E ruptiva zusam- 
während im  0  typische Geosynklinalsedimente (Lias bis M ittlere Kreide) 

gD slanden. In  der Oberkreide setzte eine allgemeine Transgression ein, ent
brechend der alpinen Gosau, und wurden Couches rouges gebildet (Maroro- 

rniation). Das Eocän schließt sich eng an die obercretacischen Sedimente an. 
t - In das Tertiär fä llt die Bildung alpiner Decken in den Gebieten des heu- 

n Ostarms, der Osthälfte des Südostarms und der Insel Buton, die basische 
i - f v a ,  mesozoische und Tertiärsedimente betroffen haben. Die Stirn liegt 
“  W  SO. Die vorwiegend aus Tertiärsedimenten und jungen Intrusiva 

//:; Ofnsiva bestehenden Gebiete des Ostteils der Nord-Halbinsel, des west- 
g  >en Zentralcelebes und des größten Teils der Süd-Halbinsel sind durch 
(,q li< e stark gestört und stellen i. w. S. das Vorland des Überschiebungsbogens 
des R aS k r!Stalline Grundgebirge trennt diese beiden Regionen. Das K ris ta llin  
ee\- an^SaI"Archipels liegt am Südrand des genannten Bogens, die Entstehung 

- -  uaetamorpher Fazien basischer Eruptiva in Ostcelebes hängt m it den 
jjj, ^Schiebungen zusammen. Der Paroxismus fä llt  ins Miocän. Des weiteren 

eten sudl Bruchsenken m it jüngeren Sedimenten und hielt starke Epiro- 
nese bis in  die Gegenwart hinein an. [Das vom Verf. skizzierte tektonische 

Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  g2
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entwickelt, deren Umbildung auf einer regionalen Belastungsmetamorphose 
in Verbindung m it einer späteren Dislokationsmetamorphose beruhen dürfte.

In  Südostcelebes streicht das K ris ta llin  im  ganzen NW, nur im  S (Rumbia) 
W. Die zahlreichen basischen Eruptivkörper innerhalb der kristallinen Mas
sive, besonders im  SW, sind nicht mehr metamorphosiert und dürften jünger 
sein. Von den zu unterscheidenden „Massiven“  erscheint das Sinongko- 
K ris ta llin  (südlich des Matanosees) auf keiner der bisherigen Karten, es läßt 
sich aber aus den Beschreibungen Gisolf’s ableiten. Das kleine Massiv östlich 
des Konawi w ird Lewulu-Krista llin  genannt. Das Mekongga-Massiv is t das 
Hauptmassiv des Gebiets. Dessen südliche Fortsetzung, das K ris ta llin  von 
Rumbia, is t reich an basischen E ruptiva und bis auf die Insel Muna zu ver
folgen.

Das K ris ta llin  von Mauton in Nordcelebes ist von den übrigen isoliert 
und in  seinem Innern noch unbekannt. Sein Streichen wechselt von NNW  bis 
NW  bei steilem NO-Fallen im  SO bis W  oder WSW bei SSO-Fallen im  W. 
Zwar erinnern einzelne Komponenten an das K ris ta llin  von Zentralcelebes, 
aber die vorherrschend aus tonerdereichen Paragesteinen der Mesozone be
stehende Hauptmasse g ib t diesem Grundgebirgsgebiet eine ungeklärte Sonder
stellung. Orthogesteine haben starken Anteil.

Die metamorphen Gesteine von Celebes lassen sich zu drei Faziestypen 
ordnen: feldspatreichere Gesteine (Gneise der Kata- bis Mesozone), feldspat
ärmere Gesteine (Schiefer, vorwiegend sedimentogene Meso- bis Epigesteine) 
und basische Gesteine (Abkömmlinge basischer Eruptiva).

Bei einer Zusammenfassung in Gesteinsfamilien erhält man folgende 
Hauptgruppen:

1. Alkalifeldspatgesteine (nur vereinzelt vertreten durch Gneise),
2. Tonerdesilikatgesteine (vertreten durch Phyllite, O ttre lith- und Glim

merschiefer *),
3. Magnesiumsilikatschiefer (selten),
4. Kalksilikatgesteine und Marmore,
5. Quarzitische Gesteine *,
6. Glaukophanführende Gesteine *,
7. Basische Gesteine (Amphibolite usw.) und Kalknatrongesteine *.
Die m it * versehenen Gruppen sind gebirgsbildend.
Die erste Gruppe sind Gesteine der Grenze der Epi- und Mesozone. Es 

liegen wahrscheinlich zwei, petrographisch vorläufig nicht trennbare P hyllit- 
formationen vor. Zur jüngeren gehört die an der Basis des Deckgebirges lie
gende Tinomboformation, zonenweise ebenfalls metamorph, m it Diabasein
lagerungen. Die Ottrelithschiefer kennt man bisher nur aus Zentral- und 
Südostcelebes. Die — durch hohen Graphitgehalt ausgezeichneten — Glimmer
schiefer sind seltener und gehören eher der Epi- als der Mesozone an. Zur 
dritten, im  Ostteil des Grundgebirges spärlich vorkommenden Gruppe gehören 
nur Epigesteine, zur folgenden, die in  fast allen Massivteilen wenigstens durch 
Marmore vertreten ist, auch Mesotypen. Die weit verbreiteten Gesteine der 
Gruppe 5 zeigen Epi- m it Tendenz zu Mesocharakter. Wie diese sind die 
Glaukophangesteine — Vertreter des Grenzgebiets zwischen Meso- und Epi
zone — sehr bezeichnend fü r das Celebes-Kristallin. Die 6 von W underlin
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B ild von der Insel fesselt durch seine Einfachheit. Manches sähe man jedoch 
durch mehr Einzelheiten belegt. Ref.]

Am Schluß der Arbeit werden Gesteinsserien aus Shikoku und anderen 
Inseln Japans, den Philippinen und Europa m it denen von Celebes verglichen. 
Die Besshiserie (Japan) und Pangkadjeneserie in Celebes sind homolog.

F. Nlusper.

Afrika.
Jacques From aget: N o u v e lle s  o b s e rv a tio n s  s u r la  géo log ie  

de la  ré g io n  s ta n n ifè re  du N am  Pha Thène (Laos). (C. R. 195. 
1932. 967.)

Verf. hat die Arbeiten der letzten fün f Jahre hinsichtlich der Gewinnung 
und der Aufsuchung der Zinnlagerstätten im  Tal des Nam Pha Thène verfolgt.

Die Sedimentserie w ird in  der Tiefe einheitlich. Die Kalke sind oft 
fossilreich und immer metamorphosiert. Sie sind zutage austretend nur über 
der Wäsche von Boneng bekannt, wo sie einen kleinen Antiklinalkom plex 
bilden, erodiert und wahrscheinlich gegen W  verworfen, im  0  bedeckt durch 
Sedimente des unteren Anthracolitique, bestehend aus Lyd it, Schiefer, sandigen 
Schichten und Sandsteinen. Diese Kalke sind schwarz, k ris ta llin  und ent
halten zahlreiche Brachiopoden, aber nicht Productus. Im  NW  der Wäsche 
verschwindet dieses Devon rasch und erscheint nicht mehr an der Oberfläche. 
A uf der Höhe 301 im  N  sind die Kalke völlig marmorisiert. Die darüber 
liegenden metamorphen Breccien bestehen aus Quarz, Feldspat und großen 
Amphiboltafeln. Sie enthalten ein wenig Zinn und sind von einem Netz 
dünner Kiesadern und einem quarzreichen M ikrogranit durchzogen, der ein 
wenig Zinnerz enthält.

Bei Phon Tiou kommen einige Kalke m it Granat vor, die anscheinend 
Idokras enthalten. Sie gehen in  Granatfels m it Diopsid über. Die tiefe Granit
masse gehört einem Monzonitgranit an, der an der Grenze der Granodiorite 
steht. Die Analyse von F. R aoult is t: S i02 67,14, A120 3 15,71, F20 3 0,96, 
FeO 2,83, MgO 1,20, CaO 4,18, Na20  3,21, K 20  3,60, T i0 2 0,46, P20 5 0,16, 
NnO 0,12, H aO +  0,61, H 20  — 0,22, Sa. 100,30.

Dieser Granit steht in Beziehung zu weniger sauren Gesteinen, besonders 
m it quarzreichen Mikrodioriten, m it B io tit und zonaren Plagioklasen. Dieser 
w ird von Mikrograniten m it großen korrodierten Quarzen durchzogen, deren 
Feldspäte alle in  Damourit umgewandelt sind. Diese Damouritbildung hat 
sich unter dem Einfluß von Metalldämpfen vollzogen. In  der Tat kommt auch 
Zinnerz in  dem M ikrogranit vor m it 2 %  und auch in  den Gesteinen, welche 
er durchdringt. Diese Mikrogranite finden sich an den NO-Grenzen (Boneng) 
und im  NW  (Ban Tong Ka) des Granitmassivs. Ihre Gänge, gegen NNW  
gerichtet, durchdringen den Granit und seine Kontaktzone. Sie sind oft m it 
Greisen verbunden.

Von den zahlreichen Kiesgängchen bei Phon Tiou und Boneng is t eines 
besonders hervorgehoben, wo in einer grauschwarzen Masse m it grünen 
Teilen Mißpickel und ein Zersetzungsprodukt, der Skorodit, Vorkommen. Es 
wurden 4,5 °/00 Zinnerz und auch Zinnkies festgestellt, wenigstens deuten 
das lösliche Zinn und Kupfer dahin. Bei Nong Sun, südlich von B. Tong Ka
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haben die Bohrungen den zinnführenden L im on it durchdrungen und trafen 
darunter nur den P yrit an, welcher fü r Zinn nicht aufnahmefähig war.

M. Henglein.

Teale, E. 0 .: The Kim berlite and associated occurences of the Iramba
Plateau. (Tanganyika Geol. Surv. Short paper. 10. Dodoma 1932. 7 S.
M it Karte.)

John P ark inson : A N o te  on th e  Gneiss o f th e  U f ip a  P la te a u , 
T a n g a n y ik a  T e r r ito r y .  (Geol. Mag. 69. 1932. 326—327.)

Während eines neunmonatigen Aufenthaltes hatte Yerf. Gelegenheit, 
die in  der Nähe des bekannten Kohlenlagers von N am w e le  im  m ittleren 
Peil des Tanganyika-Gebietes vorkommenden Gneise und Schiefer zu unter
suchen. Die sich über das untersuchte Gebiet von etwa 250 qkm erstreckenden 
kristallinen Gesteine sind in der Hauptmasse eruptiven Ursprungs. Der 
* ilte re  a p lit is c h e  Gneis is t gleichmäßig ausgebildet, typisch nicht 
Porphyrisch, lachsrot, bestehend aus dünnblätterigem oder linsenförmigem 
Quarz, merklich gefaltet. Eisen-Magnesium-Minerale sind selten, der Feldspat 
lst M ikroklin oder saurer Plagioklas. Der nördlicher gelegene R u kw a -G n e is  
ist jünger und basischer. E r enthält rötliche Feldspateinsprenglinge, vie l 
Bisen-Magnesium-Minerale und is t stark verw ittert. M ikroklin is t selten, 
accessorisch treten Hornblende, rhombische Pyroxene, Epidot und A pa tit 
auf- Das Gestein is t in  den aplitischen Gneis eingedrungen und stammt wahr
scheinlich vom gleichen Magma ab. S ed im e n tä re  Gneise sind selten; 
eu* uiittelkörniger, granatführender aplitischer Gneis zählt hierher, der ver
mutlich ein Paraschiefer ist.

Den Beobachtungen nach haben die Magmen der Gneise die sedimentären 
Desteine völlig assimiliert; ein langerstreckter Aufschluß ließ erkennen, daß 
,..as apütisch-pegmatitische Magma glimmerreiche Paraschiefer in allen 
cbergangsgliedem gebildet hat bis zu den feinkörnigen „Pfeffer- und Salz“ - 

lotitgneisen. Die Bänderung is t streifig, basisches Material ist in  derben 
ucken eingelagert, eine Kräuselung wurde selten beobachtet.

O. Zedlitz.

W . Groves: P e tro lo g y  and th e  W e s te rn  R i f t  o f C e n tra l 
A fr ik a . (Geol. Mag. 69. 1932. 497—511. M it 3 Taf.)

Während eines Aufenthaltes in  A frika  hatte Verf. Gelegenheit, eine 
izahl von Handstücken zu sammeln, die aus dem Gebiet vom Albert- 
e lam m en. Diese Stücke wurden nach der Heimkehr petrographisch 

untersucht gemeinsam m it anderen Gesteinen aus demselben Gebiet, die 
61 Von ai1'lerer Seite gesammelt wurden. Die mineralogischen und petro- 

Sraphischen Untersuchungen beziehen sich auch z. T. auf die Umgebung 
s etwa 2° südlicher gelegenen Eduard-Sees. Von besonderem Interesse 

sc lenen Verf. die über einen großen Teil des Protektorates verteilten Ge- 
ii;eine (fer Charnockit-Serie zu sein; ebenso sollten die tektonischen Verliä lt- 

Grabenbruches dieser Seen und die dam it verbundene 
untersucht werden.

"es großen 
fttup tiv tä tigke it

I I .  32
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Der erste Teil der A rbeit ist der Beschreibung einer größeren Anzahl 
von Gesteinen gewidmet, die vor allem dem Grundgebirge angehören, das 
dem Albert-See östlich vorgelagert ist. Es handelt sich hier um m yloniti- 
sierte, metamorphe, plutonische Gesteine, die der Tektonik stark unterworfen 
waren. Auch Charnockite in verschiedenen Ausbildungsarten werden erwähnt.

Die tektonischen Verhältnisse des Uganda-Gebietes werden im  zweiten 
Teil der A rbeit erwähnt. Es geht daraus hervor, daß die plutonischen Ge
steine und das Grundgebirge, das die Fastebene von Uganda bildet, außer
ordentlich starken Drucken bei der Entstehung der Grabenbrüche der dortigen 
Seenkette ausgesetzt gewesen sind.

Die Zusammenhänge zwischen Tektonik (Entstehung der Grabenbrüche) 
und dem ehemaligen Vulkanismus sind recht kompliziert. Der dritte  Teil 
der Arbeit setzt sich m it diesen Erscheinungen auseinander Der Vulkanis
mus soll erst verhältnismäßig spät eingesetzt haben, also in einer Zeit, als 
die Entstehung des Grabenbruches fast vollendet war. O. Z ed litz .

J. Park inson: A P re l im in a ry  N o te  on th e  B u ra m o  S ch is ts , 
B r i t is h  S o m a lila n d . (Geol. Mag. 69. 1932 617—520 M it 1 T e x tfig )

Die A rbe it stellt eine vorläufige M itteilung dar über Beobachtungen, 
die in  Britisch-Somaliland, etwa 11 Breitengrade südlich von J ib u ti (Golf 
von Aden), in  der Nähe der abessinischen Grenze gemacht wurden Eine 
mikroskopische Untersuchung der Gesteine wurde bisher nicht durchgeführt. 
Es werden einige kristalline Gesteine erwähnt, die z. T. von Sedimenten 
überlagert sind, und kurze petrographische und tektonische Überlegungen 
angeschlossen. O. Z e d litz .

A . L. du T o it:  The Genesis o f th e  P y  r  o x e  n i t  e -A p a t ite  
R ocks o f P a la b o ra , E a s te rn  T ra n s v a a l (Trans Geol. Soc. S.Africa. 
34. Johannesburg 1931. 107—127.)

Im  Anschluß an die Mitteilungen von S. J. Shand  (Ref. dies. Jb. 1931.
I I .  862—865) t r i t t  Verf. in  erster Linie für eine metamorphe Entstehung 
der pyroxenitischen Gesteine ein, womit er sich gegensätzlich zu A. L. H all 
und S. J. Shand  stellt.

Marmorgesteine am Lu lu Kop werden bezogen auf die Carbonatgesteine 
der Murchison-Zone, die wenig nördlich von dem besprochenen Gebiete durch
streichen. Die Zugehörigkeit zu einem metamorphen Komplex w ird wahr
scheinlich durch das Auftreten von Magnetit, aus Ankerit der Carbonatgesteine 
abgeleitet, und von Glimmertafeln und unregelmäßigen Verwachsungen 
auch in Bändern und idimorph im  Magnetit. Außerdem treten in der Nähe 
des Lu lu Kop Hornblende- und Biotitgneise auf.

Die ganzen Plutonite des Palabora-Gebietes faßt Verf. als eine nahe 
verwandte Reihe auf, welche in  wiederholten Injektionen sauren Materials 
in die Swaziland-Schichten, unter weitgehender Assimilation dieser, ent
standen sind. Der Rahmen der „Pyroxenit-M arm orite“  bestehe aus einem 
massigen oder schwach gebänderten Granit. An einzelnen Stellen is t an diesem 
ein syenitischer Rand festgestellt. Der ganze gebänderte Komplex deutet, 
auch in den Pyroxeniten, soweit diese gebändert sind, auf steile Aufrichtung
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und Faltung hin. So w ird eine „basin shaped“ -Pyroxenitmasse von Mar
moren z. T. überdeckt und eingeschlossen, gestützt von intrusiven Graniten 
und Syeniten, welche sozusagen eine A r t  von saurer Durchtränkung der 
ganzen Umgebung der Injektionsmasse herbeiführten. Die Strukturflächen 

es Marmors laufen parallel zur Bänderung des ganzen Rahmens.
Zwischen Marmor und dem umschließenden Ringe treten die P y ro x e n ite  

auf, welche schon nach den Untersuchungen von S. J. Shand  reich an K a li- 
feldspat sind, so daß dieser sie den Shonkiniten nahe stellte. Saure Gesteine, 
Syenite, Feldspatadern und -flecke, dringen in trusiv ein.

A p a t it re ic h e  M assen in  nahezu reinen Bändern, Linsen oder Streifen 
schwach grüner Färbung -— oder in  blassen schlecht begrenzten Bändern und 

ecken eines feinkristallinen Apatits, durchsetzt m it kleinen oder großen 
> roxenkristallen — oder in Flecken oder Taschen m it m ittelkristallinen 
onen m it mattem Pyroxen und Glimmertafeln und Paketen — oder in  feiner 
erteilung treten in  dem Pyroxenit auf. So sind alle Übergänge zwischen 

einem reinen Pyroxengestein bis zu einem praktisch reinen Apatitgestein 
m it etwas über 40 %  Pa0 6-Gehalt vorhanden. Der Pyroxenit is t im  ganzen 
mir selten frei von Apatit, schließt aber oft überraschend große Mengen des
selben ein. Die reineren Apatitlinsen verlaufen parallel zur Bänderung des 
■ } roxenits, nur selten m it scharfen Grenzen gegen diesen. Auch dort, wo ein
mal Apatitlinsen quer durch die Bänderung des Pyroxenits hindurchgehen, 
smd keine scharfen Grenzen beobachtbar. Zuweilen bildet Glimmer auf 

urze Strecken eine Hülle um den A pa tit und gibt den Linsen eine schärfere 
egrenzung. Pyroxenlagen im A pa tit können diesem eine A r t  Bänderung 
Jen parallel zum Rande des Apatitkörpers. — Im  ganzen ist ein großer 
eschsel festzustellen. Anschwellen oder Abnehmen der Mächtigkeit, Zer- 

St lagung des einzelnen Apatitkörpers; Aufsetzen neuer Apatitlinsen neben 
°n auskeilenden Apatitkörpern. [Vgl. auch das Referat m it Angaben über 

-vPatitgesteine in  den Chibina-Tundren auf S. 384/6 ds. Heftes.]
Die Hauptmasse w ird von Diopsid oder Salit gebildet. Der A pa tit wechselt 

v°n mattem oder klarem Blaugrün bis Weiß und von grobkörnigem bis 
zucderartigem Gefüge. Glimmer is t gewöhnlich Phlogopit. Feldspat ist 
l^ 'is t  nur spärlich vorhanden. Gegen die Grenzen hin wird Feldspat reich- 

C1cr, dort treten auch häufiger Knoten, Linsen und unregelmäßige Massen 
n saurem Gestein auf, hauptsächlich aus Kalifeldspat bestehend, zuweilen 

m« Quarz.

Neue Analysen des Apatits zeigen, daß ein fast reiner Chlor-Apatit
vorliegt.

Deim Pyroxenit fä llt  das Fehlen von Plagioklas und von Ilm en it auf, 
ererseits das Auftreten eines Kalifeldspats, welcher diesen Typus ganz 
a' len bekannten eruptiven Pyroxeniten trennt, die gewöhnlich m it Gabbros 

nd Peridotiten verknüpft sind.

I I  gtHAND War bei seiner 8enetischcn Deutung (vgl. Ref. dies. Jb. 1931. 
jj\  besonders den Schlußabsatz!) ausgegangen von der ÜALY’schen
^ypothese, wonach der E influß von Carbonatgesteinen auf ein basisches 
^■Lma vorliegen müsse. Verf. setzt nun aber auseinander, daß prim är ein 

Ures Magma Vorgelegen haben müsse. Das gehe aus der praktisch voll-



5 0 2 Regionale Petrographie.

kommenen Abwesenheit von Na und dem Auftreten solcher leichtflüchtigen 
Bestandteile wie P, F und CI hervor. Verf. spricht sich dahin aus, daß eine 
direkte W irkung eines sauren Magmas auf eine Masse von kieseligen und 
dolomitischen Kalksteinen in  situ eingetreten sei, oder kürzer dahin, daß 
die Pyroxen-Apatit-Glimmer-Gesteine aus metamorphosierten und durch
tränkten Carbonatgesteinen von prim är sedimentärem Charakter hervor
gegangen sei. Daher auch die Bänderung der Pyroxenite. Eine solche Her
kun ft werde auch von verschiedenen Forschern fü r ähnliche Vorkommen 
des östlichen Kanada angenommen. Es w ird errechnet, daß I  der ganzen 
Masse des Endkörpers aus dem eingedrungenen Magma bestanden haben 
müsse, daß aber eine solche Zufuhr keine Volumvergrößerung des intrudierten 
Körpers bedingt haben könne, einmal wegen der ausgetriebenen C02-Menge 
und dann wegen des höheren spez. Gew. (3,15) des Endkörpers gegenüber 
dem niedrigeren spez. Gew. (2,79) des Ausgangsmaterials. Die Schrumpfung 
des intrudierten Körpers sei bestimmend gewesen fü r die Menge des ein dringen
den Magmas. In  eingehender Erörterung w ird dargelegt, daß die notwendigen 
geologischen Vorbedingungen fü r eine derartige Umwandlung gegeben waren, 
daß der Vorgang physikalisch-chemisch möglich sei, und daß die vom Verf. 
vorgetragene Genese besser im  Einklang stehe m it den beobachteten Tat
sachen als die Annahme einer weitgehenden Differentiation von Shand . 
Auch über die hier wiedergegebenen Gesichtspunkte hinaus deute alles auf 
eine metamorphe Entstehung der Pyroxenit-Shonkinit-Masse. Beide Auf
fassungen, sowohl die von Shand  wie die vom Verf., rechnen m it einer weit
gehenden Assimilation! Erich Kaiser.

P. A . W a g n e r: The G eo logy  o f N o r th -E a s te rn  P a r t  o f the  
S p r in g b o k  F ia ts  and S u rro u n d in g  C o u n try . An explanation of 
sheet 17 (Springbok Fiats). (Union of South Africa. Geological Survey. Pre
toria 1927. 104 S. M it Karte 1 :148 750 [2,35 miles to the inch].)

Die Darstellung greift über die Grenzen des Blattes hinaus, um ent
standene Mißverständnisse in bezug auf die Geologie der Springbok-Fläche 
zu beseitigen. In  der von dem leider so früh verstorbenen Verf. bekannten 
übersichtlichen und eindringenden Weise w ird hier ein klares B ild dieses 
fü r die Erkenntnis des Bushveld-Intrusivkörpers so wichtigen Anteiles ge
geben. [Ref .muß an dieser Stelle selbstverständlich den petrographisch 
wichtigeren Daten besondere Aufmerksamkeit schenken.]

Auf eine ausgezeichnete Darstellung der morphologischen Verhältnisse 
in  ihrer Beziehung zum Untergründe sei besonders hingewiesen. Verf. be
spricht dabei die tektonischen Verhältnisse, welche auf eine flache Post- 
Karroo-Alter anzeigende Faltung in  SSW—NNO bis SW—NO hindeuten. 
Dam it verbunden ist stellenweise eine sehr starke Zerbrechung längs Ver
werfungen, z. T. m it erheblicher Sprunghöhe (1000 m) und Überschiebungen 
zumeist in  SW—NO- und SO—NW-Richtung. Im  südöstlichen Blatteile 
is t festgestellt, daß die Faltung m it der Intrusion des roten Bushveld-Granites 
gleichzeitig erfolgte.

An dem Aufbau des Blattgebietes nehmen neben den Intrusivgesteinen 
Schichten des Transvaal-, des Waterberg- und des Karroo-Systems teil,
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wozu ein stellenweise dichter Schleier von rezenten Ablagerungen t r i t t .  Zu 
beachten is t die starke Metamorphose der Schichten des Transvaal-Systems.

Die hier zu den Pretoria-Schichten des Transvaal-Systems gerechneten 
Rooiberg-Schichten zeigen auch noch eine, wenn auch geringere Metamor
phose. Intrusive Lagergänge eines sekundär verkieselten, grauen, purpur
roten und braunroten, kleinfleckigen oder sphärolithischen F e ls its  treten 
in verschiedenen Horizonten auf. Oberflächengesteine treten in  dem be
sprochenen Gebiete mehr zurück. Diese werden begleitet von Schlacken- 
agglomeraten, welche Absatz in  Wasser anzeigen. E in  an Mandeln freies 
Gestein w ird als N a tro n -T ra c h y a n d  e s it beschrieben, könnte auch Kerato- 
phyren (im  Sinne von A. K . Wells) zugeordnet werden: Analyse von H. G. 
We a l l : Si02 56,85; T i0 2 0,75; A120 3 14,20; Fe20 3 0,90; FeO 7,35; MnO 0,15; 
MgO 6,09; CaO 3,50; NaaO 6,00; K 20  0,50; P20 6 0,20; C02 0,05; H 20  +  2,00; 
H 20 — 0,35. — Norm: Quarz 0,36; Orthoklas 2,78; A lb it 50,83; A north it 
10,29; Diopsid 5,23; Hypersthen 23,37; A pa tit 0,34; Magnetit 2,78; Ilm en it 
1,52. Symbol I I .  5 . 2 .5 .

Die fleckigen und sphärolithischen Gesteine schwanken zwischen ent- 
glasten, kryptokrista llinen Typen bis zu sphärolithischen Granophyren. Die 
Flecken und Sphärolithe entsprechen ursprünglichen Glaskügelchen. Diese 
Gesteine zeigen mehr oder weniger weitgehende sekundäre Verkieselung,

I. I I .
S i02 ........................... 73,85 74,05
T i0 2 ............................. 0,25 0,25
A120 3 ............................ 11,85 11,70
Fe20 3 ........................ 1,20 0,80
F e O ............................. 2,60 2,70
M g O ............................. 2,35 1,95
C a O ............................. 1,00 1,05
NaaO ............................. 2,80 2,45
K 2Ö ............................. 2,10 2,55
P A ........................... 0,10 0,10
C02................................. 0,05 0,60
H 20 + ......................... 1,30 1,35
H aO - ....................... 0,25 0,15

Summe . . . 99,70 99,70
Spez. Gew. . 2,671

Quarz.......................... . 42,84 42,96
O rth ok la s ................... 12,23 15,57
A lb i t ........................... 23,58 20,97
A n o r t h i t .................... ■ 4,17 4,45
K o ru n d ........................ 3,47 3,16
H yp e rs th e n ................ 9,33 9,37
M a g n e t i t .................... 1,62 1,16
I lm e n it ........................ 0,45 0,61
A p a t i t ........................ 0,30 0,34
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I. Sphärolithischer, verkieselter Felsit. Kwaggafontein Nr. 351.
I I .  Fleckiger, verkieselter Felsit. Salie Sloot Nr. 396.
Analysen von H. G. W ea ll .

welche einer „Auto-Metasomatose“  zugeschrieben wird. Die primären Ge
steine müssen reicher an Alkalien und Tonerde gewesen sein. Der primäre 
Ante il an SiOa is t vom sekundären nicht zu trennen.

B u s h v e ld - In t ru s iv -K ö rp e r :  G ra n it  u n d  G ra n o p h y r. W eit ver
breitet sind typische rote Bushveld-Granite.

I. Roter Granit, Mutue Fides Nr. 422. Anal. J. M oir.
I I .  Granophyrischer Granit, Gaasterland Nr. 474. Anal. J. Moir .

I I I .  Granophyr, Stavoren Nr. 470. Anal. J. Moir .

I. I I . I I I .
SiOa .................... . 75,70 70,65 70,40
T i0 2 .................... . 0,05 0,20 0,36
A la0 3 ..................... . 14,30 10,40 12,50
FeaOa }

. 0,90
f 3,65 2,76

FeO / ................. 13,45 3,75
M n O ..................... — —1
M g O .................... . 0,75 0,40 0,05
C a O .................... . 1,20 2,16 1,45
K aO ..................... . 4,30 5,20 4,78
NaaO .................... . 1,70 2,40 2,73
P Ä ..................... . Spur 0,12 —
H aO ..................... . 0,65 0,50 1,02

Summe . . 99,55 99,12 99,78

Spez. Gew. . . . . 2,582 — 2,66
S ym b o l................ . I. 3 . 2 . 2 I I .  4 . 1 . 3 I. 4 . 2 . 3

Der Granophyr is t in  seiner normalen Entwicklung m ittelkörnig, dunkel
ro t gefärbt. Eine mikroperthitische Grundmasse ist an Feldspatkerne an
gewachsen, welch letztere wie Einsprenglinge zerstreut sind. In  den Kernen 
treten rötliche Natronorthoklase und helle Albit-Oligoklase oder Oligoklase 
auf. Beide Feldspäte sind zuweilen perthitisch verwachsen. Die gleichen 
Feldspäte zeigen sich in  der mikroperthitischen Grundmasse.

Bei einem Granophyrlager is t deutlich der Übergang von Granophyr 
zu rotem Felsit zu erkennen, was auf die auch anderwärts festgestellte geneti
sche Zugehörigkeit der Felsite zum Bushveld-Intrusivkörper hinweist. Die 
Granite sind an einer Stelle durch ein aplitischcs Salband von den Grano- 
phyren getrennt. Es treten weiter in dieser Zone Granitporphyre, Pegmatite 
und Quarzgänge auf. Die letzteren werden als Differentiate des Bushveld- 
Granitmagmas aufgefaßt.

G abbro  u n d  N o r i t  sind nur in  einem schmalen Bande vorhanden.
N a tro n s y e n ite  u n d  v e rw a n d te  G este ine im  Tale des Elands 

River. Am  häufigsten is t ein graubraunes oder graues schwarz geflecktes 
Gestein, das im wesentlichen aus braungrauem und graurosa Felspat und
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dunkler Hornblende besteht. Es w ird als H o rn b le n d e -A k e r it  bezeichnet.
Seht in hellgefärbten leukokraten A kerit über, der auch wesentlich leichter 

Ist (spez. Gew. 2,69 gegenüber 2,78—2,82 bei den dunkleren Gesteinen), 
urch Zunahme an dunklen Bestandteilen geht der Hornblende-Akerit in  
’°ntische Typen über, die reich an Hornblende oder Diopsid sind und reichlich 

1 agnetit, P yrrho tit und P y rit enthalten. Hauptbestandteile aller Typen: 
* ’'Orthoklas, Albit-Oligoklas oder Oligoklas-Albit, grüne und blaßgrüne 

ornblende, gelblicher Diopsid, rötlichbrauner B io tit, Apatit, Zirkon, Magnetit, 
Jinienit. Hypidiomorph körniges Gefüge.

I. Hornblende-Akerit, Uyskraal Nr. 228. Anal. H. G. We a ll .
I I .  Leukokrater Hornblende-Akerit, Scherp Arabic Nr. 367. Anal. 

H. G. W f.a ll .
I. I I .

S i02 ................................. 53,45 62,60
T i0 2 ................................. 1,60 0,26
AJ2O3 ................................. 16,80 17,95
Fe20 3 ............................. 2,25 0,65
F e O ................................. 7,65 3,45
M n O ................................. 0,10 0,10
M g O ................................. 2,35 1,10
C a O ................................. 5,70 3,40
K 20 ................................. 1,75 1,65
Na20 ................................. 6,20 7,65
P A ................................. 0,80 0,20
C02..................................... 0,00 0,10
h 2o + ............................. 1,05 0,40
h 2o - ............................. 0,20 0,20

Summe . . . . 99,90 99,71

Spez. Gew......................... 2,80 2,69
S ym b o l............................. I I .  5 . 2 . 4 ( I ) I I .  5 .2  . (4) 5.

Beide Gesteine sind charakterisiert durch ihren Reichtum an Natron 
Und dessen Vorwalten gegenüber Kali. Keines der beiden Gesteine is t ein 
typisches Alkaligestein. —  M it diesen Gesteinen verbunden is t ein A lb ita p lit 
^ ° r A lb italaskit. — Die Gesteine treten in trusiv in  Schichten des Transvaal- 

ystems ein. Das Verhältnis zu den Graniten is t nicht klar, wenn auch ein 
ergang beobachtet ist. Verf. spricht sich fü r syngenetischen Verband 

aus. Für die Differentiation syngenetischen Magmas mag eine weitgehende 
uuerung des granitischen Magmas durch Assimilation sedimentären Neben

gesteins bestimmend gewesen sein.
j. '' 0I1 den vielen anderen Darlegungen kann hier auch nicht einmal ein 

erblick gegeben werden. Erich Kaiser.

. B; v - Lom baard: The G eo logy o f th e  N o r th -E a s te rn  P re to r ia  
’ s t r ic t  and a d jo in in g  c o u n try . An explanation of sheet Nr. 18 (Moos 
n  Pr)- (Union of South Africa. Geological Survey. Pretoria 1931. 43 S. Text 

11,1 ̂  Kurte in 1 : 148 750 [2.35 miles to the inch].)
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M it dieser Karte w ird die geologische Kartierung des Bushveldes Zentral- 
Transvaals fertiggestellt, so daß man sich nun von diesem eigenartigen, sowohl 
wissenschaftlich wie wirtschaftlich so wichtigen Intrusivkörper („Lopo lith “ ) 
im  größeren Maßstabe ein B ild  machen kann. Wesentlich ergänzt w ird dies 
B ild  durch die neue, umfangreiche Monographie von A. L. H a ll , auf welche 
in einem späteren Hefte dieses Bandes eingehender hingewiesen werden soll. 
(The Bushveld Igneous Complex of the Central Transvaal. Union of S.-Africa. 
Geol. Surv. Mem. 28. Pretoria 1932. 554 S.]

Am Aufbau des Gebietes nehmen te il: Transvaal-System, Waterberg- 
System und Karroo-System. An dieser Stelle interessieren uns besonders die 
Glieder des Bushveld Intrusivkörpers, einschließlich der Felsite der Rooiberg- 
Schichten, sowie Prä-Karroo-Diabase und Spät-Karroo-,,Dolerite“ .

Unter den F e ls ite n  treten schwarze, glänzende, stark umgewandelte 
und daher ihrer ursprünglichen Zusammensetzung nach schwer zu erkennende 
Typen, sodann „andesitische Felsite“  auf, die ihrer stratigraphischen Stellung 
nach nicht sicher Rooiberg-Alter haben.

I.  Schwarzer Felsit, Bloempoort Nr. 562, Pretoria-D istrikt. H. G. 
W eall anal.

I I .  Felsit, Wonderhoek Nr. 21, Middelburg-Distrikt. E. G. Radley  anal.
I I I .  Felsit, Gipfel des Paarde Kop, M iddelburg-Distrikt. E. G. Radley  anal.

I I  und I I I  sind typische Rooiberg-Felsite, deren Analysen auch hier 
des Vergleiches wegen zugefügt sind.

I. I I . I I I .
S i03 .................... ................ 72,75 71,33 74,00
TiOs ..................... ................  0,35 0,39 0,48
A130 3 ..................... ................ 11,45 13,26 12,45
Fe30 3 ................ ................  0,8 0,24 0,47
F e O .................... ................  3,6 4,62 1,88
C a O .................... ................  0,7 1,45 0,99
M g O .................... ................  0,4 0,05 0,37
N a » 0 .................... ................  1,5 3,26 3,09
K 3Ö ..................... ................  6,9 3,88 4,93
M n O .................... ................  0,05 0,19 0,17
P A ..................... ................  0,1 0,13 0,09
c o 3......................... ................  0,3 — —
h 3o - ................ ................  0,15 0,43 0,13
H aO + ................ ................  1,5 0,89 0,39

Summe . . . 100,55 100,12 99,44

Vulkanoklastische Gesteine treten m it den Felsiten auch in  dem be
sprochenen Gebiete auf. — [Über die Felsite des Bushveld-Intrusivkörpers 
hat Verf. eine größere Arbeit kürzlich veröffentlicht (Trans. Geol. Soc. S.- 
A frika. 35. 1932), über die demnächst referiert werden soll. Ref.]

Der größte Teil des Gebietes w ird von den Gliedern des B u s h v e ld - 
In trus ivkörpersgeb ildet:D iezw e iunvolls tänd igeringförm igeU  mrisse zeigen
den G ra n o p h y re  zeigen Wechsel nur in dem Mikropegmatit und auch in dem 
Verhältnis des nicht im  Mikropegmatit enthaltenen Quarzes gegenüber Feldspat.
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Oie Granophyre gehen über in  gneisartig gebänderte Typen, verlieren 
sodann das mikropegmatitische Gefüge und zeigen endlich eine besondere 
Entwicklung von M ikroklin. Dies wird auf „Dynamo-Thermal-Metamorphose“  
zurückgefiihrt. Die hierbei einsetzenden Vorgänge werden vom Verf. ein
gehend diskutiert.

Der Granophyr liegt auch hier zwischen dem Granit und Felsit, welch 
letzterer stellenweise direkt dem Granit auflagert. Der Granophyr geht dabei 
gleichmäßig in  Felsit über, wofür folgende Reihe aufgestellt w ird: Felsit; 
sphärolithischer, granophyrischer Felsit; granophyrischer Felsit; feinkörniger 
Granophyr; normaler Granophyr. Die schon von K. A. D aly  aufgestellten 
Übergänge werden dam it bestätigt.

Der N o r i t  hängt m it den größeren Ausstrichen auf dem Nachbarblatt 
Eydenburg zusammen. Magnetitlagen fehlen hier.

Der meistens grohkörnige, ro te  G ra n it  b ildet einen großen Teil der 
Oberfläche auf B la tt Moos River.

Gegen die Salbänder geht er in  Granitporphyr als randliche Ausbildung 
über. Granitporphyr t r i t t  andererseits gangförmig auf.

Der rote Granit durchsetzt auch hier einen Teil der Felsite in  feinkörniger 
UI1<1 Porphyrartiger Ausbildung. Erich Kaiser.

Percy A . W a g n e r: The iro n  de p o s its  o f th e  U n io n  o f S o u th  
A fr ic a . (Geol. Surv. of South Africa. Mem. 26. Pretoria 1928. 264 S.)

Diese wichtige lagerstättenkundliche Zusammenfassung enthält an ver
steckter Stelle folgende neue Analysen von Bushveld-Gesteinen.

1. Normaler, m ittelkörniger, gefleckter („spotted“ ) Norit, das Neben
gestein von Titaneisenerz. Mamagalieskraal Nr. 413 R. Ana l.: H. G. W e a ll .

2. Feinkörnige Fazies des Gesteines unter 1 von demselben Fundorte. 
Anah: H. G. W ea ll .

3- Sprenkliger („m ottled“ ) Labradoranorthosit, unm ittelbar unter dem 
Titaneisenerz desselben Fundortes vorkommend. Anal.: H. G. W ea ll .

1. 2. 3.

S i02 ......................... . . 51,55 50,85 50,45
T i0 2 ......................... . . 0,25 0,25 0,10
A120 3 ......................... . . 17,30 22,30 27,40
Fe2Os ..................... . . 1,25 1,10 1,10
F e O ......................... . . 6,15 4,15 1,55
M n O ......................... . . 0.10 0,10 0,20
M g O ......................... . . 9,00 4,66 0,15
C a O ......................... . . 11,75 13,65 12,90
Na20 ........................ . . 2,65 2,65 3,85
K aO ......................... . . 0,40 0,05 0,50
P A ......................... . . 0,10 0,05 0,05
h 2o  + ..................... . . 0,55 0,40 2,10
H 20 - ..................... . . 0,15 0,25 0,55

Summe . . . . 101,20 100,40 100,90
Spez. Gew................. . . 2,99 2,94
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Außerdem enthält die Zusammenfassung viele Analysen über die ver
schiedenen auftretenden Eisenerze, besonders die Titaneisenerze und Chrom
eisenerze. Besonders berücksichtigt sind auch die Verwitterungsprodukte der 
Erze. A uf diese Analysen kann hier nur verwiesen werden.

Erich Kaiser.

T . W . Gevers: K a o k o -E ru p t iv e s  and  A lk a li-R o c k s  a t Cape 
Cross, S.W. A fr ic a .  (Trans. Geol. Soc. South Africa. Johannesburg 1932.
35. 85—96. M it 1 Abb.)

An K a o k o -L a v e n  u n d  de ren  D if fe r e n t ia te n  von Oberkarroo- 
(Stormberg-) A lter wurden z. T. mandelführende Basalte (Melaphyre), Gabbro, 
rote Granophyre und granophyrische Granite, dünne Intrusivlinsen und 
schmale Gänge von Aug itporphyrit und Quarzporphyr aufgefunden. Die 
Gesteine werden im  einzelnen genauer beschrieben und als Differentiate 
der Karroo-Magmen aufgefaßt, wobei die randlichen Teile (Lebombo und 
Südwestafrika) stärkere D ifferentiation zeigen, als in der M itte der großen 
Karroo-Einmuldung. Zu beachten ist das Auftreten saurer Glieder bis zu 
Quarzporphyren. Das hänge zusammen m it der geringeren Überdeckung 
des Magmaherdes m it Karroo-Sedimenten, dam it der tieferen Lage des Herdes 
in hochverfestigten metamorpheu Gesteinen und damit, daß der Durchbruch 
des Magmas langsamer war, so daß bessere Bedingungen fü r D ifferentiation 
und Assimilation geschaffen gewesen seien.

An P o s t-K a r ro o -A lk a lig e s te in e n  wurden in  engbegrenztem Gebiete 
aufgefunden: N a tro n s y e n it ,  m ittelkörnig, fleckig, grauweiß m it zahlreichen 
dunklen Flecken von B io tit und Amphibol; vollkristallin-granitisch; m it 
Anorthoklas, A lb it, Perthit, M ikroklin, M ikroklinperth it, reichlich B io tit, 
Hornblende, o ft m it Augitkern, wenig Arfvedsonit und Ägirin, reichlich T itan it 
und Apatit, ein wenig Sodalith (Vol.-%  unter I). S o d a lith -M ik ro s y e n it ,  
feinkörnig, grau gefärbt; m it Anorthoklas, Perthit, Hornblende, gelegent
lichem Arfvedsonit, etwas Ägirinaugit, gewöhnlich nicht reichlichem B io tit, 
häufigem zwischengeklemmten Sodalith, Cancrinit in  Spuren, A pa tit und 
T itan it, beide sehr spärlich oder abwesend, gelegentlich auch m it idiomorphem 
Nephelin. Anal, von P. W. de K ock: Si02 56,92, A120 3 19,72, Fe20 3 1,43, 
FeO 3,88, MnO 0,04, MgO 1,15, CaO 3,00, Na20  6,84, K 20  5,31, H aO +  1,03, 
H 20  — 0,14, P20 5 0,00, C02 Spur, CI 0,73, Sa. 100,19 (Vol.-%  unter I I  
und I I I ) .

Eine besondere Abart ist durch reichlichen Sodalith und Nephelin
ausscheidungen gekennzeichnet (Vol.-%  unter IV).

S o d a l i t h - f in g u a it  m it Anorthoklas, reichlichen schmalen Fetzen von 
B io tit, vie l Ägirin-Augit, Ägirin, Sodalith in großen allotriomorphen Aggre
gaten, wenigen langen Albitleisten, seltener solchen von Orthoklas, fehlendem 
oder spärlichem T itan it und Apatit.

Volumprozente, berechnet von F. C. Partridge :
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F e ld s p a t.....................................

Biotit
Hornblende (Augit u. Ä g irin ). .
S o d a l i th .....................................
C an crin it.....................................
A p a t i t ......................................
T i t a n i t .........................................

I. I I . I I I . IV .
84,4

(10,6 Perthit)
82,5 76,45 71,9

6,7 0,8 0,5 1,9
6,4 6,5 8,3 14,0
1,6 10,1 14,4 11,8
— Spur 0,05 Spur
0,4 0,1 0,2 0,4
0,5 Spur 0,1 Spur

Altersfolge: Sodalith-Tinguait am ältesten; der körnige Natronsyenit 
dringt in ihn in  schmalem gangartigen Körper ein; am jüngsten der Sodalith-
Hikrosyenit.

Das A lte r der Intrusion is t bei Cape Cross nicht zu bestimmen, da Kon
takte m it den Karroo-Basalten fehlen. Die Alkaligesteine sollen entweder 
eine letzte Phase der vulkanischen Tätigkeit darstellen oder von Post-Kaoko- 
(Karroo-) A lter sein. [Die letztere Annahme scheint Ref. die richtigere zu 
sein.] Erich  Kaiser.

Nord-Amerika.
H il lu ly ,  J.: Replacement Origin of the A lb ite Granite Near Sparta, Oregon.

(Bull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 188.) 
t a l k e r ,  T. L . : Rare minerals in  pegmatite, Pointe du Bois, Manitoba. 

(Contr. to Canad. Min. 1931. 9—13.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I. 
357—358.

Barsons, A. L.: The mode of occurence of the giant zircons from  Brudenell 
Township, Ontario. (Contr. to Canad. Min. 1931. 21—24.) — Vgl. Ref. 
dies. Jb. 1932. I. 358.

H .H irs c h i:  Z u r K o n ta k tm e ta m o rp h o s e  der L ith iu m p e g m a t ite  
dei K e y s to n e  (S ou th  D a ko ta ). (Schw. Min-Petr. M itt. 11. 1931. 256
bis 262.)

Die Lithiumpegmatite von Keystone (E tta- und Ingersoll-Mine) liegen 
Jn Präcambrischen Glimmerschiefern und Quarziten. Die Pegmatite haben 
ebenfalls präcambrisches Alter. (Eine abs. Altersbestimmung der Pech- 

iende aus Ingersoll-Areal nach der Pb-Methode führte zu einem W ert von 
1667.10* Jahren.)

Um den zylindrischen Pegmatitkörper von Etta-Mine erreichen die 
ontaktmetamorphen Gesteine Mächtigkeiten von 3—10 m. Sie sind hell, 

'•Uckerkörnig, a lbitis iert m it reichlich eingestreuten kleinen Kristallen von 
urmalin und Apatit. Die B iotite der daran anschließenden Quarzbiotit- 

Scbiefer weisen viele Radiohalos auf.
Die komplizierten Verästelungen des Pegmatites von Ingersoll-Mine

sind im  einzelnen noch n icht aufgeklärt. Hier is t die Kontaktw irkung vor
^ bm durch Verquarzung gekennzeichnet. Die früheren Gemengteile der 

ohieferhülle (besonders Granat und Staurolith) sind erhalten geblieben, 
^ährend die Glimmer umgelagert sind. Die äußerst zahlreichen prachtvoll
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entwickelten Radiohalos der B io tite sind dafür ein Beweis. Ihre Entstehung 
steht m it der Pechblendeführung des Pegmatites im  Zusammenhang.

Die Gesteine im  Kontakthof der Lithiumpegmatite werden als doppelt 
kontaktmetamorph betrachtet, eine Metamorphose erlitten sie durch die 
darunterliegenden Harney Peak-Granitc und eine zweite dureh die Pegmatite.

W . M inder.

K enneth  K . L an des: The B a r in g e r  H i l l ,  Texas, p e g m a tite . 
(The Amer. Miner. 17. 1932. 381—390.)

Der Baringer Hill-Pegm atit liegt an der Ostseite der Central Mineral 
Region in  Texas, etwa 100 km nordwestlich Austin. E r is t eingedrungen in 
algonkische (?) Granite, die ihrerseits in die Valley Spring und Packsaddle 
metamorphen Formationen intrudierten.

In  dem Pegmatit können drei Gesteinstypen unterschieden werden. In  
der äußeren Zone findet sich Schriftgranit, nach innen folgt als Hauptmasse 
rosa M ikroklin-Perth it und Milchquarz. Im  innersten Teile dieses grob
körnigen Aggregates kommt ein rötliches Gestein vor, das den größten Teil 
der von hier bekannten Mineralien der seltenen Erden enthält.

Im  Schriftgranit herrscht Feldspat vor. Letzterer ist ein M ikroklin-A lb it- 
Perthit. Der M ikroklin is t das ursprüngliche Mineral und war bereits auskri
stallisiert, als der Quarz dazukam. Es fand demnach eine Verdrängung statt.

Im  normalen Pegmatit ist A lb it im  M ikroklin  reichlicher vorhanden. 
Die Feldspat- und auch die Quarzmassen erreichen teilweise beträchtliche 
Ausmaße.

In  dem roten Gestein findet man an Stelle des rosa M ikroklin roten 
A lb it, der in tafeligen Individuen bis zu 10 cm Länge vorkommt. Quer dazu 
auftretende Albitlamellen sieht Verf. als eine ältere Generation an. Durch 
dieses Gestein setzen eine Reihe von Magnetitadern.

Die seltenen Mineralien machen nur Teile eines Prozentes des Gesteins 
aus. Am häufigsten is t darunter A llan it, Gadolinit, Fergusonit und Cyrtolith. 
Letzterer bildet eine Quelle fü r Hafnium.

Die Abscheidung der Mineralien in  diesem Pegmatit erfolgte in einer 
magmatischen und einer späteren hydrothermalen Phase. In  der ersten ent
standen die großen Mikrokline, die teilweise durch A lb it verdrängt wurden. 
So entstand ein Perthit, der nach A lling  als Deutero-Perthit zu bezeichnen 
wäre. Auch Quarz bildete sich in dieser Periode. Während der zweiten Phase 
fand ein Absatz von F luo rit statt, daraufhin wieder ein solcher von A lb it. 
Im  Zusammenhang m it der Albitisierung entstanden Hohlräume, die z. T. 
von Kristallen ausgekleidet wurden. Weiterhin erfolgte die Ausscheidung 
einer zweiten Generation Quarz, und schließlich der seltenen Mineralien.

Der Baringer Hill-Pegm atit unterscheidet sich von den Pegmatiten Neu- 
Englands und der Black H ills durch den geringen Gehalt an akzessorischen 
Mineralien in den Erstbildungen. Man kann den ursprünglichen Pegmatit 
deshalb den Alaskit-Pegmatiten zuordnen. Hans H im m el.

Carl T o lm an  : The O pem iska  g r a n i t ic  in t ru s iv e ,  Quebec. 
(Washington Univ. Studies, N. S., Science a. Technology. Nr. 7. Contributions 
in  geology and geographie. St. Louis 1932. 83—110.)
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Beschreibung einer kleinen Intrusivmasse im  nördlichen Quebec, m it 
Bornblendegranit, Hornblendesyenit, Monzonit und Glimmerdiorit. Ih r 
Auftreten deutet auf D ifferentiation an Ort und Stelle.

I- Typischer Granit, an einer westlichen Bucht des Opemiska-Sees. 
I I .  Quarzsyenit, südlich des Opemiska-Sees.

I I I .  D iorit, südlich vom Opemiska-See, nahe der Übergangszone zwischen 
D io rit und Syenit.

IV. D iorit, nahe am Kontakt südlich vom Opemiska-See.
Analysen von T. K ameda .

Si02 .

a i a
P« A  
FeO . 
MgO 
CaO . 
Na20 
Ka0 . 
H20 - f 
H20 —
c o 2 .
T i02

Summe

I. I I . I I I . IV .
69,25 66,53 55,85 50,52
16,42 17,02 16,56 14,95
0,95 1,17 1,98 2,63
0,75 1,20 4,41 6,10
0,94 1,33 5,51 9,02
1,92 2,70 5,37 7,98
6,05 6,08 4,69 2,92
2,73 3,07 3,12 2,78
0,41 0,39 1,26 2,11
0,04 0,04 0,05 0,07
0,06 — — —

0,20 0,29 0,76 0,61
99,72 99,82 99,56 99,69

Variationsdiagramme werden verglichen m it Da ly ’s mittlerer chemischer 

Zusammensetzung ^er Eruptivgesteine.
,1 Konstanz an K a li w ird erklärt durch die Gegenwart von B io tit in
' Bioriten und ihre Abwesenheit in den kieselsäurereicheren Gesteinen, 
We ‘I'e  reicher an Kalifeldspat sind.

Hies Intrusivvorkommen sei wahrscheinlich ein sillartiger Körper.
Erich Kaiser.

th  "r ' ' Wa,*<er: D a lm a t ia n ite ,  th e  s p o tte d  g reens tone  fro m
p 6 A m u le t M in e , N o ra n d a , Quebec. (Univ. of Toronto Studies. 
jeo1- Series 1930. Contr. to Canad. Min. Nr. 29. 9— 12.)

Der Dalm atianit von der Amulet-Mine in Quebec zeigt an der ver- 
, 1Ttl r t«u Oberfläche helle Flecken in  dunkler Grundmasse, auf frischem Bruch 
Sch ^  sind sie dunkler als diese. Die Untersuchung ergab beträchtliche 

Bankungen in  der Zusammensetzung des Gesteines, wie die 3 Analysen 
erschiedener Stücke beweisen (M. C. H aller  anal.).

ln  '̂i|I sPretI 1(3nd is t auch die Mineralzusammensetzung sehr verschieden. 
* en sauren Typen sind die Flecken länglich und bestehen aus fast reinem 
‘lrz 'n feinkörniger Grundmasse m it einigen Körnchen Magnetit, Blende 

die i™ 1161611 Sulfiden. Typus 2 (Analyse 2) zeigt rundliche größere Flecken, 
einen B io tit enthalten und reich sind an feinkörnigem Feldspat und 

rp 2’ während die Grundmasse großenteils aus braunem B io tit besteht.
■ Pus 1 (Analyse 1) enthält Flecken bis 1 cm Größe von Cordierit. I I.  E.
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1. 2. 3. 4.
SiOa ................................................. . 30,00 60,52 67,94 44,46
T i0 2 ............................................. . 0,42 1,00 0,45 0,64
A I2O3 ............................................. . 21,41 15,68 12,02 25,76
Fea0 3 ............................................. . 7,06 0,32 — 8,40
F e O ................................................. . 21,22 6,26 6,72 8,24
C aO ................................................. — 1,38 1,88 0,62
MgO ............................................. . 11,54 7,34 1,74 7,42
MnO................................................. . 0,22 0,14 0,25 0,47
Na20 ............................................. . 0,58 3,14 1,72 0,74
K 20 ................................................. . 0,68 2,24 2,46 0,68
H 20 ................................................. . 6,84 1,93 2,16 2,73
C02 ................................................. . 0,13 0,04 0,08 —
p 206 ............................................. . 0,15 0,17 0,16 —
s ..................................................... . 0,56 — 1,34 —
Z n..................................................... — — 1,61 —

Summe. . . 100,81 100,16 100,53 100,16
0  fü r S ......................................... . 0,28 0,67

100,53 99,86
Spez. Gew....................................... . 3,04 2,81 2,87

MerwiN stellte außersem fest: -a =  1,540, ß -= 1,547, y  =  1,550 je ±  0,002
(für D-Linie). Optisch negativ. 2V groß. Verf. nimmt an, daß die Flecken
Hohlraumausfüllungen sind. Hans H im m el.

W . A . Jones: T h e  p e t r o g r a p h y o f  t  h e r o c k s i n  t  h e
v i c i n i t y  o f  K i l l a r n e y , O n t a r i o . (Univ. of Toronto Studies.
Geol. Series 1930. Contr. to Cañad. Min. Nr. 29. 3 9 - -60.)

Verf. g ib t eine eingehende petrographisclie Studie der Gesteine des Ge-
bietes von Killarney, Rutherford Township, in  der Nordwestecke der Georgian 
Bay des Huron-Sees. Zunächst w ird das bisherige Schrifttum  ausführlich 
besprochen. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die nähere Umgebung 
von Killarney.

Den nordwestlichen Teil der Halbinsel K illarney und von George Island 
bildet ein grobkörniger rosafarbener Granitgneis, während der Südosten von 
einem feinkörnigen Granitgneis eingenommen wird. An der Südostküste 
der Halbinsel befindet sich außerdem noch ein kleines Gebiet von Lorrain- 
Quarzit. Die Grenze zwischen den beiden Arten von Granitgneis ist scharf. 
Im  grobkörnigen Gneis konnten jedoch mehrfach kleine Gänge des feinkör
nigen Gneises wahrgenommen werden. Entlang einer Linie senkrecht zum 
Streichen der Gneise wurden eine größere Zahl Proben entnommen und 
analysiert.

Der grobkörnige Granitgneis hat nur einen geringen Prozentsatz von 
Ferromagnesia-Mineralien. An Feldspäten finden sich Orthoklas, M ikroklin 
und Oligoklas, die aber m it Ausnahme des M ikroklin zu weißem Glimmer 
umgewandelt sind. Orthoklas zeigt gelegentlich mikroperthitische Ver
wachsung m it A lb it. M ikroklin t r i t t  in  den Zwischenräumen zwischen Ortho-
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klos und Plagioklas und an den Rändern des Orthoklases auf. Unter 1 ist 
die Analyse eines solchen Gesteines gegeben.

Der feinkörnige Granitgneis zeigt eine weniger deutliche Gneistextur 
als der grobkörnige. Phenokristalle von Feldspat, meist zu weißem Glimmer 
unigewandelt, sind von einer feinkörnigen Grundmasse umgeben. Der Feld- 
sPat ist hauptsächlich Orthoklas neben klarem M ikroklin und ein Plagioklas 
zwischen Oligoklas und A lb it. Der Gneis-Charakter w ird  durch spärlich 
verteilten parallel orientierten B io tit dargetan. Die Grundmasse w ird von 
Quarz und Feldspat gebildet. Letzterer is t hauptsächlich M ikroklin. Unter 
2 sei die Analyse dieses Gesteins angeführt.

Der Lorrain-Quarzit is t ein meergrüner Muscovitschiefer, dessen Analyse 
unter 3 gegeben ist. 4 g ibt weiterhin die Analyse eines Ganges von feinkör-
ßigem Gneis im  grobkörnigen. 1 und 4 M. C. H aller  anal., 2 A. R. Graham ,

W. A. Jones.
1. 2. 3. 4.

S i02 ................ . . 71,42 72,43 79,20 76,60
T i0 2 ................ . . 0,38 0,08 — 0,09
a i203 . . . . . . 13,79 13,67 13,06 13,12
Pe20 3 . . . . . . 0,84 1,51 1,60 0,28
F e O ................ . . 1,26 0,78 0,16 0,50
C a O ................ . . 0,70 1,09 0,28 0,04
MgO................ . . 1,02 0,63 0,20 0,11
MnO . . . . . . 0,12 0,03 — 0,01
Na20  . . . . . . 4,10 4,03 0,17 3,68
k 2o ................ . . 5,76 5,05 4,38 6,32
H 20 ................ . . 0,65 0,60 1,00 0,29
C02 ................ . . 0,33 0,14 0,02 0,05
P A ................ . . 0,14 0,06 — 0,08
s . . . . 0,01 — — —

Summe . . . 100,62 100,10 100,07 100,17
Spez. Gew. . . ,. . 2,62 2,62 2,69 2,69

. "Werdern wurden noch eine größere Anzahl Analysen durchgeführt, die 
lm Original gegeben sind. Ihre Fundpunkte sind in einer beigegebenen Skizze 
eingetragen. E in  Diagramm zeigt weiterhin die Zusammensetzung dieser 
'•■steine, wobei fü r die beiden Gneisarten kein merklicher Unterschied im 
uteil der verschiedenen Komponenten zu beobachten ist, wenn auch mega- 
’°pisch die Verschiedenheit deutlich zum Ausdruck kommt. Neben Analysen 

in i Streichen der Gneise und senkrecht dazu wurden auch solche aus der 
e l'sPatisierten Zone um den Quarzit ausgeführt. Der hohe Gehalt an K a li 

lrn Quarzit begünstigt die Bildung von Orthoklas. Dennoch reicht die feld- 
®Patisierte Zone nur 3 Fuß weit, so daß keine E inwirkung großen Maßstabes 
angenommen werden kann, die zur Bildung des feinkörnigen Granitgneises 
geführt haben würde. Zwei Paar Analysen zeigen auch, daß am Kontakt 
fis c h e n  den beiden Gneisarten keine wesentlichen Unterschiede bestehen.

erniutlich entstammen also beide dem gleichen Muttermagma und der 
grobkörnige Gneis stellt die plutonische Phase dar, während der feinkörnige 

neis rascher abgekühlt wurde, 
f f ' Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. XI. 33
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In  der folgenden Tabelle sind unter A die Durchschnittswerte von 7 Ana
lysen des grobkörnigen und unter B von 7 Analysen des feinkörnigen Gneises 
wiedergegeben. Im  Original sind beide m it Analysendurchschnitten anderer 
Fundorte verglichen.

A. B.
S i02 .................... . . . . 72,39 74,83
TiOa .................... . . . . 0,31 0,13
A 1 A ................ . . . . 13,78 12,91
Fe20 3 ................ . . . . 1,14 0,98
F e O .................... . . . . 1,28 0,55
C a O .................... . . . . 0,74 0,32
M gO.................... . . . . 0,78 0,60
M n O ................ . . . . 0,09 0,07
Na20 ................ . . . . 3,74 3,37
K 20 .................... . . . . 5,10 5,65
h 2o .................... . . . . 0,46 0,44
C02 .................... . . . . 0,16 0,13
P A .................... . . . . 0,13 0,06

Summe . . . . . . 100,10 100,04

Aus allen Beobachtungen geht hervor, daß der feinkörnige Gneis etwas 
jünger is t als der grobkörnige. Jedenfalls is t der Killarney-Gneis ursprüng
lich in  Sedimente des Huronian eingedrungen. Hans Him m el.

W . A . Jones: A s t u d y  o f  c e r t a i n  x e n o l i t h s  o c c u r i n g  
i n  g a b b r o  a t  S u d b u r  y, O n t a r i o .  (Univ. of Toronto Studies. 
Geol. Series. 1930. Contr. to Canad. Min. Nr. 29. 61—73.)

In  den unm ittelbar östlich der Stadt Sudbury, Ontario, anstehenden 
Gabbros finden sich unregelmäßige bis linsenförmige Einschlüsse eines weißen 
Gesteines. Diese Einschlüsse erreichen bis 100 Fuß Länge und 40 Fuß Breite. 
Sie bestehen aus Hornblendekristallen in einer Plagioklas-Grundmasse, und

Si02 ............................ 50,86
T i0 2 ........................  0,34 Norm:
A 1 A .......................  12,13 Q ua rz ....................... 0,60
Fe20 3 ........................  1,49 O r ..........................  2,82
F e O ............................  5,68 A b ..........................  6,85
C aO ........................  14,10 A n ..........................  27,90
M gO ........................  12,40 D io p s id ..................  33,62
K 20  ............................  0,52 Hypersthen . . . 24,02
Na20  ........................  0,84 M agnetit.................. 2,09
H 20 ............................  1,14 I lm e n i t .................. 0,46
C02 ............................  0,57
P A ............................  0,07

Summe . . . 100,14 

Spez. Gew............... 3,00

98,36
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ZWar erreichen die ersteren im  mittleren Teil der Randpartien bis zu 10 Zoll 
Länge. Die Randpartien sind stets vorhanden, in ihnen zeigen die Horn- 
blendekristalle eine Anordnung, die an den Diabas erinnert. Im  Kern der 
Einschlüsse sind die Hornblenden kleiner und treten auch spärlicher auf.

Das Hauptgestein, der dunkelgrüne Gabbro, enthält bis |  Zoll große 
Hornblenden, die kaum pleochroitisch sind. Die Plagioklasleisten zeigen 
Albitverzwillingung und bestehen aus Bytownit Ab15An85. Die Analyse 
(M. C. H aller) ergab die Werte auf S. 514.

Die optischen Eigenschaften der Hornblenden in den weißen Einschlüssen 
sind folgende: a =  1,618, ß =  1,642, y =  1,631. 2V groß, fast 90». Y  =  b, 
ZA c =  16». Eine Analyse dieser Hornblende is t unter 1 gegeben. Der in 
den Randteilen vorkommende perlgraue Bytow nit Ab25An76 gab folgende 
chemische Zusammensetzung (Analyse 2, M. C. H aller):

1. 2. 3. 4.
Si02 ................ . . 51,88 48,50 63,02 85,90
T i02 ................ . . 0,41 — — —

A 1 A ................ . . 7,36 31,26 24,14 6,91
Fe20 3 . . . . . . 2,13 0,55 — 0,80
F e O ................ . . 5,68 0,49 — 1,05
C a O ................ . . 13,70 14,76 5,52 1,00
M g O ................ . . 16,36 0,09 — 0,69
M n O ................ . . 0,25 — — —

Na20 ................ . . 0,44 2,34 6,72 1,06
K20 ............... . . 0,60 0,87 1,18 1,30
H20 ................ . . 0,96 0,58 — 0,82
co 2 ................ . . 0,10 0,20 — 0,80
P A ............... . . Spur — — —

Summe . . . . 99,87 99,64 100,58 100,33

Spez. Gew. . . . . 3,147 2,737 2,658 2,65

Daraus errechnet sich 4,5 Or, 20,1 Ab und 75,4 An. Im  mittleren Teil der 
mschlüsse dagegen entspricht die Zusammensetzung des Feldspates (Ana- 

yse 3) Ab72An28, also einem Andesin.
Da anzunehmen war, daß die hellen Einschlüsse Überreste von Sedi

menten darstellen, wurde auch die chemische Analyse des in  Frage kommenden 
Präcambrischen Quarzites durchgeführt, die unter 4 gegeben ist.

Aus den Befunden und dem gleichzeitigen Vergleich m it ähnlichen Vor- 
°mmen von B lind River, Ontario, w ird nun geschlossen, daß die Einschlüsse 

'fmßen Gesteins nichts anderes sind als Reste kieseliger Sedimente, die von 
em aufdringenden Magma umschlossen und beeinflußt wurden, und zwar 
*er so, daß von dem ursprünglichen sedimentären Charakter fast nichts 

ll1ehr übrigblieb. H ans H im m e l.

Mittel-Amerika.
S \\

c h ü r  m a n n , H. M. E .: Beitrag zur Kenntnis der Tiefengesteine der 
Sierra Madre del Sur, Guerrero, Mexiko. (CB1. Min. 1932. A. 392—398. 
M it 3 Abb.)

I I .  33
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E. Aubert de la Riie : É t u d e  p r é l i m i n a i r e  de  l a  g é o 
l o g i e  d e s  î l e s  S a i n t - P i e r r e  e t  M i q u e l o n .  (0. R. 195. 
1932. 1292).

Während die Geologie der Inseln Saint-Pierre und Miquelon bisher fü r 
sehr einfach gehalten wurde, hat Verf. nunmehr festgestellt, daß sie doch 
ziemlich komplexer Natur ist. Saint-Pierre, Grande Miquelon und Langlade 
sind die drei Hauptinseln der Gruppe und unterscheiden sich in  geologischer 
Hinsicht voneinander.

Die Insel S a i n t - P i e r r e ,  eruptiver Entstehung, is t größtenteils 
gebildet aus Kalk- und Alkalirhyolithen, die häufig albitisiert und epidoti- 
siert sind und ganz allgemein von Tuffen und Rhyolithbreccien begleitet 
werden. Die letzteren haben eine große Verbreitung im  südlichen Teil der 
Insel zwischen Savoyard und Tête de Galantry. Inm itten dieser sauren Ge
steine erscheinen an verschiedenen Stellen auch basischere Typen als Gänge 
und mächtige Decken. Besonders zahlreich sind die Dolerite im  südlichen 
Teil der Insel und im  SW. Unter den kleinen Inseln, welche Saint-Pierre im  
N und 0  umgeben, sind die Inseln A u x  V a i n q u e u r s  und P i g e o n s  
ausschließlich rhyolithisch. Tuffe derselben Natur m it einigen granitischen 
Einschlüssen sind außerdem auf der Insel A u x  M a r i n s ,  sowie mehrere 
Doleritgänge. Am Grand Colombier stoßen die Rhyolithe an eine quarzitische 
Breccie.

Die Insel G r a n d e  M i q u e l o n  besteht aus zwei sehr verschiedenen 
Teilen. Im  N auf der Halbinsel des Kaps finden sich hauptsächlich Gesteine, 
während im  Süden der größte Teil der Insel vulkanisch ist. Die archäische 
Serie besteht aus Gneisen und Glimmerschiefern, Glimmerquarzit, Cipolin, 
verschiedenen Typen metamorpher Schiefer und Amphiboliten. In  diesem 
gefalteten Komplex sind häufig saure Gesteine, Pegmatite, Aplite und M ikro
granite in jiz iert, auch basischere Gesteine, die von den Dioriten und Gabbros 
bis zu den Doloriten und Basalten reichen. Im  N  des Kaps Blanc an der 
Küstenlinie t r i t t  ein Streifen bunter Schiefer in  Diskordanz auf den Quar
ziten des Hügels von Calvaire auf. Diese Schiefer, vielleicht präcambrischen 
oder cambrischen Alters, sind lokalmetamorphosiert durch ein junges mon- 
zonitisches Granitmassiv, welches das Kap Blanc bildet und sich gegen N 
unter den Quarziten des Calvaire fortsetzt. Die archäischen Bildungen finden 
sich wieder im  südlichen Teil von Grande Miquelon, auf dem Ostufer des 
Großen Sees. Es handelt sich hier hauptsächlich um Gneis, Schiefer und 
amphibolitische Quarzite, die von Graniten, Dioriten und Doleriten begleitet 
sind.

Der Rest des südlichen Teils der Insel w ird von einer Anzahl Anhöhen 
gebildet, welche im  allgemeinen den alten rhyolithischen Vulkanen entsprechen, 
deren charakteristischster der Chapeau de Miquelon ist. An der SW-Küste, 
nahe der Spitze von Jument, sind die Rhyolithe von Tuffen begleitet. Die 
Basalte und die Dolerite erstrecken sich auf größere Entfernung zwischen 
dem Teich des Chapeau und dem Großen Teich. Diese basischen Gesteine 
treten im  0  weithin zutage zwischen der Spitze Aux Soldats und dem Kap 
Vert.
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Die Insel P e t i t e  M i q u e l o n  oder L a n g l a d e  besteht besonders 
aus gefalteten Sedimenten, die in  mehrere parallele Bänder geteilt sind und 
sich in NO—SW-Richtung fortsetzen. Sie werden in  zwei durch Diskordanz 
getrennte Serien geteilt. Die grünen Phyllite, welche zwischen den Petites 
Pointes und dem Kap Coupé den südlichen Teil der Insel bilden, und die 
v°n der Bucht bei Ross bis zum Kap Angeac reichenden Quarzite gehören 
zum Präcambrium. Die mehr im  N  austretenden Ablagerungen sind cam- 
nsch und enthalten einige Trilobiten. Schiefer, Kalkschiefer und roter 

Sundstein, begleitet von Arkosen, Konglomeraten, Quarziten und Phylliten, 
treten auf.

Auch w ird  auf Langlade ein Rhyolithmassiv zwischen dem Bach der 
ücht Aux Soldats und der Tête Pelée angegeben. Gewisse Küstenpartien 

zwischen den Belle-Rivière und dem Kap aux Morts bestehen aus Basalt. 
Analoge Decken sind inm itten der roten Sandsteine im  nördlichen Teil von 

anglade sichtbar. Auch kommen an mehreren Stellen Doleritgänge vor. 
le insei V e r t e  und die kleineren Inseln ringsum bestehen aus präcam- 

nrischen Phylliten.
Auf den Inseln Saint-Pierre und Miquelon kommen mehrere jüngere 

«düngen vor. So haben die Moränen des Pleistocän, die oft sehr mäßig 
sein können, große Ausdehnung. Die Küstenablagerungen bilden sich heute 
dnd sind einerseits Gerolle, andererseits Sanddünen, wie am Isthmus von 

anglade, welcher seit Ende des 18. Jahrhunderts die große und die kleine 
iquelon verbindet.

Auf dem ganzen Archipel haben auch die Moore eine beträchtliche Aus- 
, Innung. Diatomeenschlamm findet sich in  mehreren Teichen der Insel 

Saint-Pierre. M . H englein .

Süd-Amerika.
•L G. M ac M illa n

y l a  G e o l o g í a  d 
~~D-  O b s e r v a c i o n e s  
d e L a  ^  v____ =
y perf., Bol. Rh 1—9 und 12

I. S o b r e  l o s  g r a n i t o s  de  P i r i ä p o l i s  
e l a  r e g i ó n  c i r c u n v e c i n a .  (M it geol. Karte.) 

g e o l .  en  l a  p a r t e  N o r t e  d e l  D e p .  
v a l l e  j a 1. (M it 2 geol. K rok is2 und 4 Phot.) — (Inst, de Geol. 

•37. Montevideo 1932.)

[Am Fuße des Pan de Azúcar (Zuckerhut) nahe der uruguayischen La- 
^ ata-Küste liegt das große Modebad Piriäpolis. Nachdem Ref. 1911 auf Grund 

er bei E. Weinschenk vorgenommenen Untersuchung seines Materiales 
as Vorkommen von alten Natroneruptiven bei Montevideo erwiesen hatte 
's' D. Geol. Ges. 63. Mo. 82), widmete sich K. W illm ann  in  seiner 1915 

erschienenen Dissertation (München) u. a. besonders der in Rede stehenden 
Und ^ r  die Auffassung und Gliederung des brasilisch-uruguayischen Grund- 
* lrges wichtigen Gegend. Das bearbeitete Material war gewissenhaft von 

Flossdorf aufgebracht; Parallelsammlungen zu den von W illm ann

[Früher Minas genannt.] 
, 8 [Nicht n
durch km 252

[N icht nummeriert; auf dem als 1 zu bezeichnenden K rok i ist km  254 
zu ersetzen.]
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benützten Stücken befinden sich teils in Montevideo und La Plata wie auch 
in Deutschland. Es versteht sich, daß Ref. in  seinen spanisch abgefaßten 
„Grandzügen der Geologie Uruguays“  (1919) der wichtigen Ergebnisse W i l l - 
m a n n ’s entsprechend gedachte. Dem Yerf. war die Arbeit bekannt, doch 
ist ihm in  L iteratur und Gelände das Vorhandensein des durch die „a tlan
tische“  Sippe gekennzeichneten Zyklus völlig entgangen. Obwohl seine petro- 
graphischen Beschreibungen nur nach dem Handstück erfolgten, hätte ihm 
doch schon das Erscheinen einer blaugrünen bis blauen Hornblende in  den 
Tiefengesteinen auffallen können. Ref.]

Auf der „geologischen Karte“  (ungefähr in 1 : 50 000) sind ausgeschieden: 
1. Intrusivgesteine (Granite und Syenite), 2. Effusivgesteine (Porphyre und 
Syenite [?], Trachyte, Rhyolithe und Felsite, Breccien), 3. Minas-Serie3 (Kon
glomerate) und 4. Gneis. Vertreter der Gruppe 2 liegen diskordant auf 4. 
Die Bemerkungen über die tektonische Orientierung der Effusive sind ver
m utlich infolge unzureichender Übersetzung des Originales nicht verständlich. 
„D ie Granite“  sind jünger als die Gruppe 2. Zum Schlüsse is t von einem 
[offenbar „pazifischen“ ] Granite die Rede und von seinen Beziehungen zur 
Minas-Serie des Verfassers.

Im  zweiten Teile seiner Abhandlung betrachtet der kanadische, von der 
uruguayischen Regierung auf 3 Jahre angestellte Bergingenieur zunächst 
die Zone zwischen den Stationen Nico Perez und Zapicán ostnordöstlich 
davon. [Die Bahnlinie schneidet ungefähr senkrecht den NE bis NS im 
Sinne der „Brasiliden“  gerichteten Zug von halbkristallinen Schiefern — des 
Verf’s. Minas-Serie —  und in ihnen aufsetzenden alten Eruptivgesteinen, 
eine Zone, die bis zum La Plata zu verfolgen ist. Ref.] „D ie Kalke und Quar
zite lagern (descansan) direkt auf Graniten und Gneisen m it geringer oder 
fehlender Beteiligung anderer Sedimente, was auf Absatz in  einem wenig 
tiefen Meer hinweist“  (S. 13). Gneise und Granite nebst ihrem leuko- und 
melanokraten Ganggefolge kennzeichnen den Westrand der vorliegenden 
Zone. [Doch schließen sich ih r wenig SW von Nico Perez noch einmal sedi- 
mentogene halbkristalline Schiefer an, deren „brasilisches“  Streichen sich 
morphologisch gut ausprägt. Schon Gu il l e m a in  beschrieb —  Zs. D. geol. 
Ges. 63. 1911. Mo. 208. Fig. 3 —• von der damals neuerbauten Bahnstrecke 
bei dem genannten Orte Granite und „Diabasgänge“ , die W il lm a n n  als 
Lamprophyre deutete. Ref.] An der Hand von Einzelbeobachtungen wird
S. 19 auseinandergesetzt, daß die sauren und basischen Intrusivgesteine in 
einem verwitterten NE streichenden Biotitgneis aufsetzen. Die dunklen 
Ganggesteine werden meist durch Lamprophyre dargestellt, die aber in 
„P orphyr“  und „Quarzdiabas“  übergehen. Die jüngsten Spaltprodukte 
sind die im  Granit und Lamprophyr [?] aufsetzenden basischen Gänge 4; 
[gleich danach wird gesagt, daß Pegmatite in den Lamprophyr eingedrungen

3 [Betr. diese irreführende Bezeichnung s. das Referat über M acM il l a n , 
Notas sobre el complejo Arcaico urug. in  ds. Jb. 1933. I I I .  357. Auch in 
der vorliegenden Arbeit werden die Glieder der nunmehr als präcambrisch 
angesehenen Serie als „Sedimente“  bezeichnet. Ref.]

4 Siehe die Abb. bei Gu il l e m a in  a. a. O.
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sind und daß „a lle Intrusionen als Differentiation e i n e s  Magmas aufzu
fassen sein dürften, wobei die Lamprophyre die ersten, die Pegmatite und 
Granite die folgenden und die basischen Gänge die letzten Spaltprodukte 
darstellten“ .] Eine sich anschließende, offenbar durch die Übersetzung ins 
Spanische entstellte Bemerkung des Yerf.’s scheint auf den Gegensatz zwischen 
den aus den genannten Eruptiven sich ableitenden metamorphen Schiefern 
ünd gewissen sedimentogenen Gneisen hinzuweisen. Über die A rt des Ver
bandes zwischen Gneisgranit (gn. granítico) sowie Biotitgneis (gn. biotitico) 
11 nd sedimentogenem Schiefer an der genannten Bahnlinie w ird  nichts aus- 
gesagt. [Es kann zu falschen Schlüssen führen, wenn man sieht, wie der 
Orthogneis mehrfach zu Orthoglimmer- und -Chloritschiefer verarmt, die 
Inan dann in  Beziehung bringen könnte zu sedimentogenen Einschaltungen.] 
®ebr überrascht der folgende Satz, dessen erster Teil ganz sowohl den Tat
sachen als des Verf’s. wiederholten späteren Bemerkungen widerspricht. 
»Es liegt kein Beweis fü r das Vorhandensein magmatischer Intrusion in 
die Sedimentgesteine 5 vor und es ergibt sich hieraus, daß die vorliegende 

ektonik den im  Gefolge der letzten Intrusionen stehenden Falten (pliegues)
züzuschreiben is t“ .

Im  zweiten Teile seiner „Geologischen Beobachtungen im  nördlichen Teil 
des Dep. Lavalloja“  beschäftigt sich Verf. m it der Gegend von Polanco nahe 
dem Bache Barriga Negra. Es erheben sich hier Felsenmeere (asperezas) von 
Granit. E r w ird z. T. von den Quarziten der „Minas-Serie“  des Verf.’s „be
deckt“  (cubierto), die die höchsten Erhebungen darstellen. In  den Niede
rungen finden sich mehr oder weniger kristalline Kalke. [Schon D a r w in  

ekannt. Ref.] Selten sind Gneise. Diese sind inselartig von Quarzit über- 
gert (recubierto); „d ie granitische Natur und die Lagerung des Gneises 

Weisen diesem ein weit höheres A lter zu als dem Quarzit“ . Es schließt 
S1(I> eine große Anzahl von Einzelbeobachtungen über die Granitvorkommen 
:'r:' In  dem nächsten Kapitel über die Minas-Serie des Verf.’s u. a. m it 
, r, n Quarzitschiefern sind auch jüngere Quarzite und andere Sedimente (s. u.) 

eingeschlossen. „Nach ihrer Menge angeordnet umfassen die Sedimentär- 
steine Quarzite, kristalline Kalke, Schiefer und Phyllite, Konglomerate, 
r ose und Sandsteine. Diese Bildungen wurden vom Granit durchbohrt 

¡‘nd gefaltet.“  Über die an zweiter Stelle angeführte Gruppe nebst den sie 
I '  l''1tejiden Quarzitschiefern werden in Itineraraufzeichnungen vie l Daten 

eigebracht, denen leider ein K rok i nicht beigegeben ist. Die Kalkmarmore 
egen teilweise auffallend flach, wie schon K. W alther  beschrieb. Aber dies 

^ m ir die Ausnahme und die Tektonik is t sehr verwickelt. Die Bildungen in 
UmSebung <I es ViDAL’schen Landgutes stellen eine vollständige Folge 

pracambrischen Bildungen des Landes dar. Sie lassen sich nach den An- 
&a en des Verf.’s wie fo lg t zusammenstellen (-iehe S. 620).

Eie Horizonte 3 und 4 wurden 1912 von K. W alther  zur Gondwanafor- 
iwtion gerechnet und in  Beziehung gebracht m it analogen, sich bis zum 
^ lata erstreckenden Gebilden (Piedras de Afilar). 1927 wurde diese Ansicht 

gegeben und ein weit höheres, algonkisches A lter angenommen. [Dü Toit

— pracambrische Schiefer der „Minas-Serie“  des Verf.’s.
5
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4. Arkose, Konglomerate, Sandstein [m it schönen Wellen
furchen], z. T. konglomeratisch und quarzitisch. Einer
seits steil aufgerichtet, andererseits fast ho rizonta l6. Das 
Material le itet sich aus dem Horizont 3 ab.

3. Vulkanische Breccie des Taruman-Baches, m it Bomben 
von Blasenlava und pechsteinartigem Material.

2. Quarzite, Phyllite und marmorartige Kalke.
1. Alte Gneise und Glimmerschiefer.

möchte 1927 bei Piedras de A fila r an devonisches oder auch vordevonisches 
A lter denken. Ref.] Verf. wendet sich scharf gegen F r e n g u e l l i [Apuntes 
de Geol. urug.; Referat in dies. Jb.], der 1930 die Sandsteine dem Gondwana 
zuwies. M acM il l a n  bezweifelt auch die Stichhaltigkeit der von M. L ugeon  
u. d. M. entdeckten marinen Reste [s. Referate in  dies. Jb. 1930. I I I .  70 und 
1931. I I .  595] aus den Marmorkalken der Gruppe 2. Die Zugehörigkeit des 
Horizontes 4 zu der präcambrischen Folge sieht Verf. u. a. darin, daß Arkosen 
wie die hier auftretenden „an der Basis (en la base) des Quarzits [der Gruppe 2] 
erscheinen, der die Höhen von Nico Perez und Valentines aufbaut“  (S. 32). 
[An dieser Behauptung is t zu zweifeln; man weiß nicht, wie sie vereinbar ist 
m it der vorher mitgeteilten Beobachtung, daß am Nico Perez-Berge „sich 
eine Einlagerung von Arkose findet, die den Quarzit vom Granit an der Basis 
trennt“  (S. 22; dieser is t jünger als der Schiefer).]

Schuld an den Unklarheiten der Arbeit is t u. a. die Vermengung von 
kristallinen, allerdings oft wenig metamorphen Schiefern m it alten Sedimenten, 
vorwiegend Sandsteinen. Ob sie w irk lich ein so hohes A lter haben, wie an
gegeben, muß immer noch dahinstehen. Bei P. de A fila r erscheinen auch 
kalkige, z. T. zu Epidothornfels kontaktmetamorphosierte Tonschiefer m it 
Radiolarien (?, nach W il l m a n n . Phot. Wiedergabe 1927 vom Ref.). Bei dem 
bekannten gänzlichen Fehlen eines Leithorizontes im  brasilisch-uruguayischen 
Vordevonikum möchte man nach einem Strohhalm greifend daran denken, 
die erwähnten dunkeln ebenflächigen und v io le tt wie gelbgrün (Epidot!) 
gefleckten Schiefer und den ganzen teils steil-, teils flach lagernden Komplex 
m it den brasilischen Assunguy-Bambuhy des ? Ordoviciums in  Beziehung 
bringen. M it Recht erinnert aber neuerdings B. v. F reyberg  daran, daß man 
in der vorliegenden Streitfrage eigentlich immer noch nicht über das Stadium 
des „Übergangsgebirges“  bei v. E schwege hinausgekommen sei. Ref.]

K. W alther.

Granit
und

P egm atit7.

6 Die Verschiedenheit im  Streichen und Fallen soll Folge von Diagonal
schichtung sein. An anderer Stelle w ird die Granitintrusion haftbar gemacht. 
Am Tarumän soll 1 von Quarzit „bedeckt“  sein. Offenbar handelt es sich um 
den Horizont 2, n icht 4.

7 An anderer Stelle w ird gesagt, daß möglicherweise der Granit m it „den 
Effusivgesteinen“  gleichalterig sei.
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A u s tra l ie n .

E. S. H i l ls :  T h e  G e o l o g y  o f  M a r y s v i l l e ,  V i c t o r i a .  
(Geol. Mag. 69. 1932. 145—166. M it 1 Tat. u. 5 Textfig.)

Das in  Rede stehende Gebiet liegt im  südlichen Teil des Staates V i k -  
* 0 r  i  a , Australien, etwa 100 km  nördlich von Melbourne. Eine Kartenskizze 
Ujid die genauere Beschreibung der orographischen Verhältnisse führen in das 
Gebiet ein.

Die ältesten Sedimente von Marysville sind Sandsteine; sie gehören dem 
Silur an, das nach Ju n k er  Oberes Silur sein soll (Halyserites dechenianus). 
Au der Grenze zum Oberen Devon hat eine Silifizierung stattgefunden unter 
gleichzeitigem Entstehen von Magnetkies und Pyrit. Im  Oberdevon finden 
sich große Lavaströme vor, die nur hier und da von kontinentalen Sedimenten 
unterlagert sind. Die Lavaergüsse gehören durchgehend einem sauren Typ 

; es werden Konglomerate, Aschen, basaltische Tuffe, Metabasalte und 
hletaandesite, Untere Toskanite und eine Folge von Nevadit-Toskanit-Rhyo- 
dazit unterschieden.

Die b a s a l e n  K o n g l o m e r a t e  enthalten hauptsächlich Quarzit- 
gerölle. Sie sind überlagert von massiven A s c h e n ,  die aus Schuttmaterial 
ehemaliger Tiefengesteine bestehen. Die in  den Farben stark wechselnden 
b a s a l t i s c h e n  T u f f e  werden aus eckigen, zersetzten Basalten gebildet 
und sind zweifellos jünger als die Aschenlagen. Durch die ersten großen E r
güsse wurden feinkörnige B a s a l t e  und porphyritische A n d e s i t e  ge
ordert. Starke Umwandlung dieser Gesteine läßt den ursprünglichen Cha
rakter nur an einer Fundstelle bei T a g g e r t y  erkennen. Durch Schliff
bilder und Angabe des Mineralgehaltes und der S truktur werden beide Er- 
gaßgesteine beschrieben.

Die Förderung der T o s k a n i t e  bildet den Höhepunkt und Abschluß 
üer vulkanischen Tätigkeit. Dies Gestein unterscheidet sich von den darüber- 
iiegenden N e v a d i t e n  durch sein lückenhaftes Auftreten, klare Einspreng
unge, die Anwesenheit von B io tit und die dunkle, feinkörnige Grundmasse. 
Zwischen beiden Gesteinslagen befindet sich eine Schicht von kristallinem 
Tuff und gebändertem Toskanit.

Eine kontinuierlich übergehende Folge von N e v a d i t - T o s k a n i t -  
G b V o d a c i  t  - Ge s t  e i  n e n überlagert alle anderen Laven. Angaben des 
Mineralgehaltes dieser Gesteine folgen; Zeichnungen von Dünnschliffen dienen 
zur weiteren Erläuterung.

Von den Intrusivgesteinen bilden Granodiorite die Hauptmasse, die 
die Laven durchsetzen und am Taggerty River gut aufgeschlossen sind. Außer 
einem porphyritischen Adam ellit und Aplitadern werden noch hybride Ge
steine erwähnt, deren verschiedenartige Ausbildung zwischen Eruptivbreschen 
nnd Gneisen schwankt. Gerade diese letzteren Gesteine spielen eine nicht 
unbedeutende Rolle in der Erklärung des ganzen Komplexes. Schließlich 
Werden noch den in  dem Granodiorit vorkommenden diopsidhaltigen E in
schlüssen einige Zeilen gewidmet und deren mikroskopischer Befund erwähnt. 

ie Analysen der besprochenen Gesteine werden im  folgenden wiedergegeben.
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I. I I . I I I . IV . V. V I.
S i02 . . . . 56,42 48,17 61,65 54,97 69,86 67,17
A120 3 . . . 13,92 14,54 16,45 14,30 14,82 14,86
Fe20 3 . . . 2,59 1,97 0,37 0,95 1,47 0,43
FeO . . . . 5,12 7,58 4,89 7,11 1,33 3,87
MgO. . . . 6,17 7,29 2,36 5,13 1,18 1,61
CaO . . . . 8,37 8,60 5,88 8,47 1,88 2,84
Na20  . . . 2,75 2,86 3,26 2,70 2,57 2,48
K 20  . . . . 2,13 2,17 2,15 2,08 4,24 3,77
H 20  + . . . 1,10 1,94 1,00 1,23 2,00 0,90
H 20 - . . . 0,29 0,68 0,14 0,15 0,44 0,12
C02 . . . . 0,03 Spur 0,09 Spur 0,04 0,20
T i0 2 . . . 1,06 2,77 0,80 2,96 0,28 0,87
P A  . . . 0,24 1,41 0,55 0,90 0,51 0,53
S . . . . . — — 0,01 — 0,01 0,02
MnO. . . . 0,16 0,24 0,12 0,27 0,03 0,07

100,35 100,22 99,72 100,32 100,66 99,74

V II. V I I I . IX . X. X I. X I I .
S i02 . . . . 67,07 65,45 62,23 61,64 63,99 72,63
A 1 A  . . . 15,55 17,03 16,84 15,73 17,27 14,12
Fe20 3 • . . 0,50 0,33 0,36 0,46 0,97 0,22
FeO . . . . 3,38 3,88 2,47 6,19 3,65 1,39
MgO. . . . 1,69 1,62 1,93 3,54 2,81 0,59
CaO . . . . 2,97 3,29 7,16 2,94 0,48 0,64
Na20  . . . 3,21 2,79 6,88 2,84 1,06 2,62
K 20  . . . . 3,80 3,21 0,89 3,64 5,42 4,99
h 2o + . . . 1,02 0,70 0,32 1,10 2,30 1,93
H 20 — . . . 0,15 0,08 0,23 0,07 0,58 0,23co2 . . . . 0,12 0,03 0,15 0,02 Spur 0,10
TiOa . 0,61 0,93 0,56 1,14 1,08 0,26
P A  • . . 0,23 0,70 0,12 0,15 0,11 0,12
s . . . . . 0,04 0,01 0,01 Spur — 0,09
MnO. . . . 0,04 0,05 0,04 0,09 0,03 0,04

100,38 100,10 100,19 99,55 99,75 100,01
0  fü r S . . . 0.01 — — — — 0,03

100,37 — — — — 99,98

I. Andesitischer Basalt, Blue H ills, Taggerty.
I I .  Meta-Basalt, Keppel’s Lookout, Marysville.

I I I .  Meta-Andesit, Robley’s Spur, Marysville.
IV . Meta-Andesit, Robley’s Spur, Marysville.
V. Stück eines feinkörnigen Toskanites, Cumberland.

V I. Rhyodacit, Wood’s Point Road, Marysville.
V II.  Granodiorit, Talbot Drive, Marysville.

V I I I .  Biotit-Sandstein, Wood’s Point Road, Marysville.
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IX . A lb itisierter diopsidischer Einschluß im  Granodiorit, Talbot Drive, 
Maryisville.

X . Granitisierter Meta-Basit im  Granodiorit, Talbot Drive, Marysville.
X I.  Einschluß im  Granodiorit, Talbot Drive, Marysville.

X I I .  A p lit, granodioritiseher Kontakt, Talbot Drive, Marysville. 
Analytiker: E. S. H il l s .

In  dem Schlußkapitel über die S truktur und die Beziehungen des be
schriebenen Komplexes w ird ausgeführt, daß im  Oberen Devon große Lava- 
nassen gefördert worden sind, die etwa 20 000 qkm bedecken. Sehr unwahr
scheinlich is t es, daß die gewaltige Lavaförderung nur von einem Zentrum 
aus erfolgte; vielmehr w ird angenommen, daß es sich hier um weitverzweigte 
Spaltenförderung handelt oder um Ergüsse, die ihre Entstehung der Hebung 
des ganzen Gebirgskomplexes verdanken. Obwohl granitische Gesteine, der 
vulkanischen Tätigkeit folgend, bis dicht an die Oberfläche kamen, hat eine 
kontinuierliche Abstufung des Gesteinscharakters vom Erguß- zum Tiefen- 
Sestein nicht stattgefunden. Andererseits kann aus der z. B. bei B u x t  o n 
gefundenen tafelförmigen Gestalt von Granodioritporphyren geschlossen wer
den, daß diese als Vorratskammer fü r die Spaltenergüsse der Rhyodacite 
gedient haben. Jedenfalls is t das Problem der E rup tiv tä tigke it im  Oberen 
i ’aläozoicum im  Staate V iktoria  noch keineswegs gelöst. O. Zedlitz.

Atlantisches Gebiet.
Gertrud Tittelbach : B e i t r ä g e  z u r  L a n d s c h a f t s k u n d e  

v ° n  T e n e r i f f a .  (Diss. Hamburg 1931.)
Nach allgemeiner Schilderung Teneriffas folgt eine Analyse der Land- 

schaft: Morphologie und Höhenverhältnisse, geologischer Bau, klimatische 
Erscheinungen, Hydrographie, Bodenarten, Pflanzendecke, dann Synthese 
( êr Landschaft und ihre Beschreibung.

Hierbei werden die Gesteine, besonders die Laven, Aschen, Bimsstein und 
Schlacken der Erhebungen beschrieben, ebenso die Verwitterungsböden, die 
Calderas, die Llanos, Cañadas, Volcanes als schwarze und rote Lavastrom- 
Gänge. Als einziger ständig tätiger Vulkan der Insel w ird der Pico de Teide

Lava- und Bimsstein-Kraterkegelberg beschrieben. Die hellen trachyti- 
s°hen Gesteine der Kraterwände des höchsten m it 35—40° geböschten Kegels, 
'k 's Pitons, und der Kraterboden sind stark zersetzt. Heiße Wasserdämpfe 
'md schwefelige Dämpfe kommen stoßweiße vor allem auf der Südseite hervor, 

er Boden ist stellenweise weich und heiß. Der Krater des Pitons ist im  Ver- 
altnis zum ganzen P ik klein (70 : 100 m).

Es werden 88 L iteraturzitate, sowie 7 Tafeln beigegeben.
M. Henglein.

Arktis.
*-> Hawkes and H . F. Harwood : O n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  
a n o r t h o c l a s e - b e a r i n g  r o c k - g l a s s .  (Min. Mag. 23. 1932. 

N r-138. 163-174.)
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Die untersuchten Proben entstammen einer senkrechten gangförmigen 
Intrusion in  die Basalte Ostislands, die von sauren Extrusivgesteinen über
lagert werden, zu denen genetisch der Gang gehört. Es handelt sich um einen 
felsitischen Gang, der am Kontakt in  ein schwarzes Glas übergeht. Das ganze

1. Glasige Kontaktfazies des Ganges. Jafnadal, Stodvarfjord, Island.
1 a. Umgerechnet auf 100 nach Abzug des H 20.
2. Felsit. Inneres des Ganges.
3. Abgeschiedener Ante il aus 1, enthaltend 87% Anorthoklas.
3 a. Umgerechnet auf 100 nach Abzug von 13% Glas.

1. 1 a. 2. 3. 3 a.

S i02 ........................ 70,55 76,19 77,77 66,30 65,48
11,82 12,76 11,61 18,86 19,86

Fe20 3 .................... 0,55 0,59 0,79 0,23 0,18

F e O ........................ 1,06 1,14 0,40 0,20 0,07

MgO........................ 0,03 0,03 Spur — —
C aO ........................ 0,74 0,80 0,33 1,16 1,22
Na20 .................... 5,08 5,49 3,91 6,95 7,21

K 20 ........................ 2,58 2,78 4,34 4,97 5,31

H aO — .................... 1,40 — 0,06 — —
HaO + .................. 5,88 — 0,56 0,71 —
co2 ........................ 0,03 0,03 — — —
T i0 2 .................... 0,09 0,10 0,09 — —
P A  .................... Spur — 0,02 — —
C I ............................ Spur — Spur — —
s ............................ Spur — 0,01 — —
M n O .................... 0,04 0,04 0,02 Spur —
S r O ........................ Spur — — 0,04 0,05
B a O ........................ 0,03 0,03 0,02 0,54 0,62
L i20  .................... — — Spur — —
N iO ........................ — — — — —
F ............................ 0,04 0,04 — — —

99,92 100,02 — — —
— 0 für F . . . . 0,02 0,02 — — —

99,90 100,00 99,93 99,96 100,00
spez. Gew................. 2,307 — 2,565 2,584 —

Q u a rz ..................... 29,26 31,56 38,35 4,15 0,51

Orthoklas . . . . 15,23 16,43 25,68 29,41 31,42

A lb it ........................ 42,92 46,29 33,06 58,74 60,88

A n o r th it ................ 1,78 1,92 1,39 4,45 4,86
Celsian................ .... — — — 1,31 1,53

Strontiumfeldspat . — — — 0,13 0,14
Hypersthen. . . . 0,60 0,65 — — —
D io p s id ................ 1,67 1,80 -— 0,73 0,41
Ilm en it.................... 0,17 0,18 0,15 — —
M agne tit................ 0,79 0,85 1,16 0,32 0,23
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Ganggestein ist durchsetzt m it 1—2 mm großen Phenokristallen von Anor
thoklas.

Von der Kontaktfazies machen die Anorthoklase 2,8 Volum-% aus, 
daneben Pyroxene m it 0,05 Volum-% und winzige Phenokristalle von Ma
gnetit und Zirkon. Der Pyroxen is t hier etwas natronhaltig.

Die Anorthoklase sind gestreckt nach der a-Achse, manchmal tafelig 
nath (001). An Formen zeigen sie (001) (010) (100) (201) (110) (021). Karls
bader, Manebacher und Bavenoer Zwillinge kommen vor. Optische Achsen- 
ebene senkrecht (010). y  =  1,531. 2 E =  83° ±  5°, optisch negativ.

Das Glas m it einem n =  1,490 zeigt Doppelbrechung, wobei im  ganzen 
Schliff das gesamte Glas gleichmäßig auslöscht. Die Orientierung der Schwin
gungsrichtung von a in  der Nähe von Phenokristallen entspricht einem vom 
Kristall ausgehenden radialen Streß, der so zustande kommt, daß das Glas 
® it sinkender Temperatur sich stärker kontrahiert als der Einschluß. Der 
°Ptische Befund bleibt dann auch nach Aufhören des Streß der gleiche. Aber 
auch in größerer Entfernung von Phenokristallen bleibt die Doppelbrechung 
bestehen. Eine Erklärung geben die chemischen Beziehungen, wie sie durch 
die Analysen erläutert werden.

Es ergibt sich daraus, daß nach dem Chemismus des glasigen Randteiles 
es nicht möglich ist, daß ein Anorthoklas sich ausscheidet, der aus 61,60 Ab, 
31,80 Or, 4,90 An, 1,55 Celsian und 0,15 Strontiumfeldspat besteht, da dann 
der Alkaligehalt in  den Ausscheidungen re la tiv größer wäre als im  M utter
gestein. Anders is t es beim Felsit des Ganges. Diesem gegenüber erscheint 
der Anorthoklas als normales Erstausscheidungsprodukt. Es w ird demgemäß 
angenommen, daß ein dem Felsit entsprechendes Magma etwa 3% Einspreng
unge lieferte und daß der glasige Randteil spätere Veränderungen erlitt.

Auffallend is t der hohe Wassergehalt des Randgiases m it 5,88%. Diese 
1 enge Wassers konnte n icht ursprünglich im  Glasfluß enthalten sein und der 
größere Teil davon muß später zugeführt worden sein. Und zwar dürfte dies 
^°n dem Magmaherd als Nachschub geschehen sein, wobei das Glas leichter 

eemflußbar war als die felsitische Hauptmasse des Ganges.
Hans Him m el.

K . Drescher: Z u r K e n n tn is  des P e r id o t i ts  von  K a e rs u t 
^ J ö n la n d )  u n d  seines G anggefo lges. (Min. u. petr. M itt. 43. 1932. 
207-270. M it 19 Textfig. u. 3 Taf.)

Ergänzungen und Erweiterungen früherer Beobachtungen und Unter
te ilungen des Verf.’s m it H. K . E. 1<r u . g e h  (dies. Jb. Beil.-Bd. 57. A. 669).

Die auftretenden Gesteine in Kaersut sind: E in  in  Kreidesandsteinen 
wtrudierter Lagergang eines 50 m mächtigen Peridotits, ein diesen durch
setzender doleritischer Lagergang und in Drusen und Lagergängen auftretende 

egmatite und Aplite, deren Herkunft Verf. aus lateralsekretionären An
reicherungen aus dem Peridotit stammender Restlösungen deutet.

Zunächst werden die in  der ersten Abhandlung sehr summarisch be- 
ndelten Erze einer näheren Untersuchung unterzogen.

Der Erzgehalt des Peridotit-Muttergesteins setzt sich zusammen aus: 
gnetit, Ilm en it und Zwischengliedern, Eisenglanz, Brauneisen als Oxyde,
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Magnetkies, Pentlandit, P y rit m it etwas sekundärem Covellin und schließlich 
Valeriit. Bemerkenswert ist, daß die Erzausscheidung noch teilweise nach 
der Silikatbildung fortgesetzt wurde. Die einzelnen Erze werden genau 
beschrieben. Erzgehalt 0,65 Vol.-% , 1,01 Gew.-%

Erzuntersuchungen des Dolerits ergaben: Ilm enit, Magnetit, Pyrit, 
wenig Eisenglanz und Kupferkies. Erzgehalt 1,60 Vol.-%, 2,84 Gew.-%. 
Auffallend is t die geringe Menge an Sulfiden im  Gegensatz zum Peridotit.

Die Pegmatite sind überwiegend hydrothermal (Beteiligung von Zeo
lithen), wobei die Erzführung charakterisiert is t durch: Magnetit, Ilm enit, 
Eisenglanz, Pyrit, Magnetkies, Pentlandit, Kupferkies, Kupferglanz, Z ink
blende, Bleiglanz. Erwähnenswert ist, daß nach Analysen von Ilm en it die 
mengenmäßige Verteilung des Titangehaltes in  den pegmatitischen Gängen 
nicht überall gleichmäßig war, bezw. daß in  das sich bildende Erz an ver
schiedenen Stellen der Gänge auch verschiedene Ti-Mengen zum Einbau ge
langten. Form und Auftreten der Sulfide deuten darauf hin, daß Magnet
kies und Pentlandit v o r, w ä h re n d  und nach der Silikatentstehung sich 
bildeten, die Kupfersulfide wahrscheinlich nach der Bildung der dunklen 
Silikate.

Der Erzgehalt der aplitischen Gangfüllungen is t bedeutend geringer 
als in  den Pegmatiten und besteht aus Titanomagnetit.

E in  eigener Abschnitt der Abhandlung g ib t „Betrachtungen zur Bildungs- 
geschichto der Erzkomponenten“ , wobei speziell der Verteilung des T i0 2 
besonderes Augenmerk zugewendet wurde. Es verteilt sich der T i0 2-Gehalt
auf Erz und S ilikat folgendermaßen:

Im  P erido tit................................ 1 :2
Im  doleritischen Gang . . .  3 :1
Im  Pegmatit I ................2 :5
Im  Pegmatit I I ................1 :2

Die Erkenntnis derartiger Schwankungen is t natürlich von erheblicher 
Bedeutung, ebenso die vom Verf. diskutierte verschiedenartige Entmischung 
der Erze in  den verschiedenen Gesteinen.

Eingehend werden die basischen Silikate der Kaersut-Gesteine unter
sucht.

Der O livin des Peridotits hat folgende Zusammensetzung:

Gew.-%
Si02 ....................  39,27 Fe2Si04 =  15,63 Mol.-%
T i0 2 ....................  0,23 Mg2Si04 =  84,37 Mol.-%
A 1 A ....................  0,82 Theor. Zus. 5 Mg2Si04 . Fe2Si04
Pe20 3   4,82 NiO =  0,28
F e O ......................... 10,13 Cr20 3 =  0,26
M g O ......................... 43,47
C a O ....................  1,27

Summe . . . 100,01

Über die chemische Zusammensetzung der Titanaugite in  Kaersut 
orientieren folgende Analysen:
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I. I I . I I I .
T itanaugit T itanaugit Augit-

aus aus doleriti- haltiger
Pegmatit schem Gang Pegmatit

S i02 ................................ . . . 47,38 46,62 48,44
TiO, ............................ . . . 2,38 2,98 3,29

^ 2 ^ 3 ........................ ... . . . 4,58 3,78 17,01
Fe20 3 ............................ . . . 1,98 2,54 1,61
F e O ................................ . . . 4,34 14,98 3,75
M n O ............................ — 0,06 0,16
MgO ............................ . . . 15,08 7,80 4,91
C aO ................................ . . . 21,86 19,24 8,45
Na20 ............................ . . . 1,74 1,53 4,71
K 20 ................................ . . 0,29 0,44 2,73

P A  ............................ . . . --- — 1,02
C02 ................................ , . . --- — 0,93
H 20  +  1 0 5 » ................ . . 0,12 — 2,48
H 20  — 1 0 5 » ................ . . 0,22 0,20 0,28

Summe . . . . 99,97 100,17 99,77

Analyse I I I  be trifft ein Gestein, das als dunklen Gemengteil vorwiegend 
itanaugit der Analyse I  enthält.

I®  Chemismus zeigen beide Augite einen reziproken Gehalt fü r FeO 
und MgO.

Die Pyroxene der Pegmatite lassen fast immer gesetzmäßige Verwach- 
sungen m it Kaersutit erkennen.

Neben grünem Augit werden die Hornblendetypen Kaersutit, basaltische 
°rnhlende, barkevikitische Hornblende, Katophorit und Arfvedsonit be

tr ie b e n . Sie werden in den Pegmatiten durch Titanaugit verdrängt. Hier- 
ei gelingt es, die Abfolge, besonders Hornblende — Alkalieisenhornblenden 

a*s Parallelerscheinung zur zuceessiven Änderung des Gesteinsmechanismus 
''' (i ,in Gesteinsgliedern aufzufassen. Weiterhin ergibt sich nach des Verf.’s 

Biegungen eine nachweisbare Abhängigkeit der gebildeten Mineralkompo- 
uenten von den jeweils zur Verfügung stehenden Restlaugen. Diese Verhält- 
uisse lassen sich im  großen an der kurvenmäßigen Darstellung des in Ab
wegigkeit von der Bildungszeit wiedergegebenen Gesteins- und Mineral- 

Chemismus verfolgen.
Ällgemein ergibt sich, daß in den vorliegenden Gesteinen aus den Rest- 

‘ ugen typischer A lka lika lkgesteine nun Alkaligesteine entstanden sind. 
16 große Ähnlichkeit, ja  fast Übereinstimmung der Kaersut-Gesteine m it 
eseheniten und Camptoniten läßt fü r letztere die Frage nach ähnlichen 

genetischen Vorgängen entstehen.
Zum Schluß werden Edelmetallgehaltsbestimmungen an basischen Sili- 

1 eu m itgeteilt. Es liegen sehr edelmetalla,rme Gesteine vor. Chudoba.

 ̂ Ivar Oftedal: N o te  on some r o c k  specim ens co l l ec ted  by  
■ H öygaard and M. Mehren i n  E a s t  G r e e n l a n d .  (Norsk geologisk tids- 

Sknft- U .  1932. H. 3—4. 406—409. M it 1 Fig. [Karte], Englisch.)
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Von den bei der Expedition von Mehren und H öygaard quer über 
Grönland neuentdeckten Nunatakken: Knud Ringnes Nunatak (ca. 73° 45' 
n. Br., 30° 15' w. Greenwich) und Westfal-Larsens Nunatak (ca. 73° 55' 
n. Br., 30° w. Greenwich) wurden vier kleine Gesteinsproben mitgenommen. 
Zwei davon wurden am Nordabhang des Knud Ringnes Nunataks gesammelt. 
Die eine — nach den Angaben der Expeditionsteilnehmer dem Hauptgestein 
entsprechend — is t ein metamorpher Hornblendegabbro; die zweite is t Quarz 
(aus einer Ader). Eine dritte  Probe, und zwar aus schwach metamorpho- 
siertem Sandstein bestehend, entstammt der Ostseite des nämlichen Nunataks. 
Die vierte Probe, aus nicht metamorphem, feinkörnigem Kalkstein, wurde 
am östlichen Teil des Westfal-Larsen Nunataks genommen.

Somit sind schwach metamorphe Sedimentgesteine, welche sehr wohl 
der PETERMANN-Serie angehören mögen, weit länger westlich gefunden wor
den, als von W ordie und W hittard erwartet. Der Hornblendegabbro könnte 
andeuten, daß auch der „metamorphe Komplex“  sich sehr weit nach W  aus
breitet. Olaf Anton Broch.

K. H o lle r: Rote  Zersetzungszonen in  G rö n lä n d is c h e n  Ba
sa lte n . (Fortschr. Min., K ris t. u. Petr. 17. 1932. 426.)

Vom Lyngemarkenfjeld bei Godthavn auf der Insel Disko stammen 
Proben von roten Zersetzungsprodukten, die dort im  Profil mehrfach auf- 
treten und kontinuierlich in normalen Basalt übergehen. Sie werden von 
nicht horizontbeständigen, zeolithverkitteten Basaltbreccien überlagert, die 
selbst oft rote Zersetzungsprodukte führen und ihrerseits wiederum von 
kompaktem Basalt überlagert werden. Im  Dünnschliff erweisen sich die 
femischen Komponenten als mehr oder weniger zersetzt und in  opake Eisen
oxyd-Tonerdehydrate, die Feldspatkomponenten als in  Verdrängungspseudo- 
morphosen von Zeolith umgewandelt. Die Analysen ergaben:

1 . 2. 3.
S i02 . . . . . . . 46,58 36,86 25,59
T i0 2 . . . . . . . 6,18 3,60 5,06
A 1 A  . . . . . . . 7,14 13,75 24,04
Fea0 3 . . . . . . 8,57 10,94 18,71
FeO . . . . . . . 9,65 2,31 —

MnO . . . . . . .  --- 0,15 0,65
MgO . . . . . . . 5,08 6,21 0,81
CaO . . . . . . . 10,83 10,01 2,94
Na20  . . . . . . . 4,49 5,45 4,63
KaO . . . . . . . 1,41 0,54 0,45
P A  . . . . . . . 0,88 0,40 —

H 20  . . . . ■ ■ • 0,54 9,18 17,08

Ein NiGGLi-Diagramm ergibt kontinuierlichen Verlauf der Entwicklungs
linien vom Basalt bis zum Bauxit. Die roten Produkte stellen Zwischenstadien 
der Bauxitisierung vor. Es muß eine E inwirkung hydrothermaler Agentien 
auf den Basalt stattgefunden haben. M . Henglein.
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Allgemeine Geologie.

Allgemeines.
J e ffre ys , H .: The Earth. Its  Origin, H istory and Physical Constitution.

2. ed. Cambridge 1929. 346 S.
am be rt, W. D .: The shape and size of the earth. (Bull, of the National 

Research Council. 78. Washington 1931. 123—150.) 
e r s , J. A .: The unstable Earth (E. P. Dutton, New York, 1932. 
341 S. M it 66 Abb. Preis $  4.30.) Nach der Besprechung in Econ. 
Geol. 27.1932. 759 sucht Yerf. von einem mehr oder weniger neutralen 
Standpunkte aus die geotektonischen Vorgänge vorzuführen, wobei die 
Theorien von Chamberlin , K ober, Jeffreys, Wegener, Gregory, 
Joly, D aly  und H olmes besonders beachtet werden.

J - K a lju v e e : D ie  G ro ß p ro b le m e  de r G eo log ie . (Wassermann, 
Keval 1933. 162 s. M it 41 Abb. u. 4 Kart.)

Die Großprobleme sind nach dem Vorwort Eiszeit, Gebirgsbildung, 
u kanismus und Polverlagerungen. „M it  vorstehender Arbeit beginnt ein 

neues Vordringen“ , nachdem man lange Zeit keinen unbegangenen Weg 
® ehr hatte finden können. „E nd lich  w ird  das D ickicht durchbrochen, das 
10 ^ h r h e i t  bisher verhüllt hat.“  Das k ling t nicht eben nach Bescheidenheit,

JU, der echte Erkenntnis von Tiefe und Unermeßlichkeit der Problematik 
fuhrt.

Die Broschüre gehört in  die sattsam bekannte Reihe derer, die große 
e trätsel m it verhältnismäßig geringer Mühe völlig zu klären meinen,

' i die selbstkritische Bremsung fehlt, die eine konzipierte These am ganzen 
ahrungsschatze eines Wissenschaftsgebietes nachprüft, weil innere Er- 

p.. run§ von äußerer, Ideen- von Sinnenwelt n icht reinlich geschieden wird.
«men Lehrer der Naturwissenschaften an einem Pädagogium (Reval) 

^Hierhin beklagenswerte Fallstricke!
V ^  ^ 'af'asf;roPhen sind seit der Welteislehre wieder en mode: Mediterraner 
bis an’Smus verursacht eine riesenhafte Yoldia-Fhit, räum t das Inlandeis 
sindllaCl1 ^ itte ls°hweden in  einem Zuge fort, die Mammutkadaver Sibiriens 
faun Weit aUS ^ rem Dehensbereiche fo rt zusammengeschwemmt, die Höhlen

eu Mitteleuropas in  Zufluchtsorten umgekommen, die gegenwärtige 
F. Jahrbuch £. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 3 4
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Pollage schwingt ein. „M an muß bei den Massenknochenfunden sich immer 
vorstellen, daß man hier m it Katastrophenopfern (hauptsächlich durch 
Fluten) zu tun  hat.“  Das „verw ahrt uns vor vieler unnützen D isputation“ . 
L e a k e y  veröffentlicht Beobachtungen über K lim a- und Seespiegelschwan
kungen in — Britisch Ostafrika. „Es is t absolut sicher anzunehmen“ , daß 
darin Parallelen zu Erscheinungen am Jagowal-Fluß bei seiner Mündung 
in  den — Finnischen Meerbusen gesehen werden müssen! E in  Problem? 
F ort dam it! Ungelöste Fragen? Lösen w ir sie doch! Es werden sich m it 
Leichtigkeit eine Menge Daten einstellen, die zu solcher Erklärung irgendwie 
in  Beziehung gebracht werden können, „also“  sie bestätigen. Es is t schmerz
haft zu sehen, wieviel redliche Bemühung mangels Kanalisierung verwildert 
und versandet, wie wenig daher selbst ein gutes Gefühl fü r Schwächestellen 
im  gegenwärtigen Weltbilde fruchtbar zu werden vermag.

Die kraterartige Erscheinung von Arensburg auf Ösel (v o n  L in s t o w ’ s 

Darstellung scheint unbekannt geblieben zu sein) fü h rt über den Vergleich 
m it dem Arizona-Phänomen zur Beschäftigung m it der Meteoritenbeschießung 
der Erde. Natürlich is t das Nördlinger Ries sofort das Opfer der ersten Um
deutung aus der Entfernung. Die Ungarische Tiefebene folgt auf dem Fuße, 
die Tethys ergießt sich da hinein, „um  hier wie aus einem Kessel längere 
Zeit reichliche Wasserdampfexhalationen fü r die ganze W elt zu liefern“ . 
Die Ursache fü r alle Erdrevolutionen is t bereits gefunden.

„W enn man vorliegende Arbeit mancherseits auch bloß als eine Arbeits
hypothese akzeptieren wollte, sind w ir auch dam it befriedigt. W ir selbst 
aber sehen in  der eingeschlagenen Richtung die Lösung der geologischen 
Großprobleme tagen. Die Geologie muß doch endlich einmal ungeschmälert 
die Rechte einer exakten Wissenschaft erlangen.“  E. H enn ig .

Ernst T am s: G r u n d z ü g e  de r p h y s ik a lis c h e n  V e rh ä ltn is s e  
de r f es ten  E rd e ,  ih re  B ez ieh ung en  z u r ge o lo g isch e n  G e s ta ltu n g  
des E rd a n t li tz e s .  E r s t e r  T e il:  Größe,  G e s t a l t  u n d  K o n s t i t u t io n  
de r E rd e , ih re  th e rm is c h e n  u n d  g ra v im e tr is c h e n  V e rh ä ltn is s e . 
(Berlin, Gebrüder Borntraeger, 1932.184 S. M it 4 Taf. u. 13 Fig. Preis 14 RM.)

Im  Rahmen der von E r ic h  K r e n k e l  herausgegebenen Reihe „Geologie 
der Erde“  versucht Verf., uns m it den geophysikalischen Grundtatsachen 
in  ihrer besonderen Bedeutung fü r die geologischen Verhältnisse unserer Erde 
bekannt zu machen. W ir müssen anerkennen, daß uns dieser Versuch die 
Ausgangsfragen nach Größe und Gestalt und nach dem Aufbau unseres 
Planeten, den heutigen Kenntnissen entsprechend, gut beantwortet und 
mancherlei Anregung bietet, daß er uns darüber hinaus auch den Zustand 
der Erde in  thermischer und gravimetrischer H insicht überzeugend schildert. 
E in  zweiter Teil soll eine Erörterung der endogenen Bewegungsvorgänge 
und der Beziehungen zwischen Erdmagnetismus und geologischem Bau 
bringen.

So enthält der erste Teil die Abschnitte: Größe und Gestalt der Erde; 
horizontale und vertikale Gliederung der Erdoberfläche. Die Konstitution 
des Erdkörpers im  ganzen (auch im  Überblick nach der chemischen Richtung 
hin). Die Konstitution der Erdrinde (Dichte- und Druckverteilung. Seismo-
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Physikalische Verhältnisse). Die thermischen Verhältnisse der Erde. Das 
Alter der Erde. Die Schwerkraftverteilung auf der Erde und die Massen- 
agerung in der Erdrinde (darin auch ein Überblick über die Isostasie).

Jedenfalls liegt hier nicht nur eine reine Zusammenfassung der Angaben 
Wilderer Forscher (m it reichlichen Literaturangaben) vor, sondern eine kritische 

urcharbeitung des gesamten, vielseitigen Stoffes. W ir werden die Angaben 
leses Werkes oft zu Rate ziehen müssen. Erich Kaiser.

H . H a a lc k :  Z u r F rage  nach der B e s c h a f fe n he i t  des E rd - 
ln n ern. (Zs. Geophysik. 7. 1931. 68—74. M it 4 Abb.)

Her bisherigen Annahme einer dreiteiligen Erde —  Silikatmantel, Sulfid- 
g^ydzwischenschicht und Eisenkern — m it Unstetigkeiten in 1200 und 
9q U setz t Verf. die einer zweiteiligen Erde entgegen: Mantel bis

* hm, dann der Kern. Schon im  Mantel befindet sich danach das aus der 
etallurg ie bekannte obige Dreiphasensystem, getrennt durch unscharfe 

^Stetigkeiten in 1200, 1700 und 2450 km  Tiefe. Bei 2900 km  liegt aber 
eÛ e so scharfe Trennungsfläche, daß sie erheblicher tiefergehender Natur 
Sein muß, als bisher angenommen wurde. Sie liegt in  einem Bereich von Druck 
^n(l Temperatur (1 ,5 .106 Atm ., 2000° C?), der fü r den Bau der Atome 

tische Werte darstellen kann, so daß etwa die Atome n ich t mehr wider- 
Odsfähig genug sind und eine atomare Umwandlung vor sich geht, die 

sowohl Schale als auch Kern der Atome be trifft. Der tatsächliche Zustand 
®r ^ aterie im  Erdkern is t danach völlig unbekannt; es bleiben nur Hypo- 

ttlesen übrig. F. E rru la t.

Saslawsky (Zaslawsky), J. J.: Die Zusammensetzung der Meteorite und 
des Erdballes und die Kontraktionsgröße des Erdballes. ( T s c h e r m a k ’ s 

j . Min- u. petr. M itt. 43.1932. 144—155.) —  Vgl. Ref. dies. Jb. 1933. 1 .110. 
a 11 ecke, Ernst: Is t das Erdinnere fest? (Forschungen u. Fortschr. Berlin 

1933. 9. 109—111.)

K- F . M a th e v : C u rre n t Theo r ies  o f  E a r t h  O r ig in . (Bull. 
eo1- Soc. America. 42. 1931. 328.)

Bemerkungen zu den Hypothesen von Ch a m b e r l in  und J e f f r e y s . 

ers'tch einer Synthese. C urt T e ich ert.

Ernst Jänecke: E t w a s  ü b e r d ie  S c h ru m p fu n g  de r E rde .
1 Z--Ber. Heidelberger Ak. d. Wiss. Math.-nat. K l. 1932. 6. Abh. 8 S.)

Da bi
dicht

ei allen Stoffen —• auch Wasser und W ismut bei höheren Temperaturen 
, . ausgenommen —  der Schmelzpunkt m it steigender Temperatur sich 

y  i B so fo lg t daraus auch, daß die Stoffe im  festen Zustand geringeres 
"Wi i .men efnnehmen als im  flüssigen. Dies kommt auch bei der Erde zur Aus- 

ai1 der etwa 80—100 km  tie f liegenden Übergangsstelle zwischen 
üe eiden Aggregatzuständen, wo etwa Temperaturen von 2500—3000“ 

Irschen mögen. Die Verfestigung kommt dort zustande durch die dauernde 
Let ?>Brâ ura^ naf1ine infolge des Wärmeverlustes an der Erdoberfläche.

1 erer is t abhängig von der Wärmeleitfähigkeit, die fü r die feste Erd-

I I .  34*
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kruste zu durchschnittlich 0,007 angenommen wird. Daraus errechnet Verf. 
unter Zugrundelegung gewisser Annahmen, daß durch 1 qm Erdoberfläche 
668 kg Kalorien jährlich austreten, die in der Lage wären, eine Eisschicht 
von 9 mm zu schmelzen, was einem Gewicht von 8 kg entspricht. (Die Sonnen
wärme vermag eine Eisschicht von mehreren Metern zu schmelzen.) E n t
sprechend würden 8 kg S ilikat im  Innern fest, was einer Schichtdicke von 
3 mm gleichkommt. Die feste Erdkruste von 100 km  hätte sich demnach 
in  etwa 33 Millionen Jahren gebildet. Die Kontraktion der Silikate w ird 
weiterhin zu angenommen, so daß die erzeugte jährliche Schrumpfung 
der Erde 0,06 mm betrüge. Im  flüssigen Zustand würde also der Radius 
der Erde um 2 km  größer sein.

Die Überlegungen des Verf.’s sollten zeigen, daß die Kontraktion nicht 
nur eine Folge der allgemeinen Temperaturabnahme, sondern des Übergangs 
von Flüssig— Fest ist.

[Wenn auch diese Feststellungen prinzipiell w ichtig sind und auch die 
errechneten Zahlen gelegentlich fü r den Geologen von Bedeutung sein können, 
so muß doch berücksichtigt werden, daß die Geologie heute m it weit ver- 
wickelteren Verhältnissen rechnet und die einfache Schrumpfungstheorie 
zur Erklärung der geologischen Großvorgänge heute kaum mehr heranzieht. 
Ref.] H ans H im m e l.

A . J. B u ll: The P a t t e r n  of  a C o n tra c t in g  E a rth . (Geol. Mag. 69. 
1932. 73—76. M it 1 Tafel.)

Verf. wiederholt die Versuche von Ch a n c o u r t o is  zum Studium der bei 
der Abkühlung eines Versuchskörpers entstehenden Faltungen. E r vergleicht 
diese Versuche m it denen anderer Forscher und diskutiert die Ausführungen 
beispielsweise von L o r d  A v e b u r y , der bei der Zusammenpressung der Erd
oberfläche durch Abkühlung zwei zueinander senkrecht stehende Richtungen 
der Faltengebirge verlangt. Die drei Abbildungen der Versuche des Verf.’s 
lassen jedoch weitaus am häufigsten dreistrahlige Faltensysteme erkennen, 
die im  übrigen m it Gebirgsformen auf der Erde keinerlei Ähnlichkeiten auf
weisen. Verf. schließt aus dem S trukturb ild der Erdkruste, daß es seine 
Entstehungsursache nicht einer allgemeinen Kontraktion verdankt. (Siehe 
auch das folgende Ref.) O. Z ed litz .

H . Jeffreys: E la s t ic  I n s t a b i l i t y  and  G eology. (Geol. Mag. 69. 
1932. 321—324.)

Dem von A. J. B u l l  ausgeführten Versuch über Kontraktionserschei
nungen als Parallele zu geologischen, gebirgsbildenden Vorgängen werden 
andere Beispiele des Verf.’s hinzugefügt, die dem Gebiete der Mechanik und 
Kinem atik angehören.

Der einseitige Druck (stress), der nötig ist, eine dauernde Deformation 
eines elastischen festen Körpers herbeizuführen, entspricht einer gewissen 
angewandten K ra ft (strength), die zur Erhaltung des Deformationszustandes 
entweder dauernd angewandt werden muß oder nach Bruch des Körpers in 
sich zerfällt.
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Auf dem Gebiet der technischen Mechanik t r i t t  häufig der Fa ll der elasti
schen Deformation ein, ohne daß ein Bruch des Versuchskörpers erreicht w ird. 
An dem Beispiel eines Kautschukstabes und eines um eine lange Achse 
rotierenden Rades w ird gezeigt, unter welchen Bedingungen instabile Ver
hältnisse entstehen oder eine Gleichgewichtslage erreicht wird. B le ibt der 
hhuck oder die Rotation unter einem bestimmten kritischen Wert, so is t die 
Möglichkeit zur Rückkehr in  die Gleichgewichtslage gegeben; w ird jedoch 
der kritische W ert überschritten, so ist eine dauernde Deformation des Ver- 
suchskörpers das Ergebnis.

Das von B u l l  beschriebene Phänomen is t augenscheinlich ein Beispiel 
™r elastische Instab ilitä t. Zwei Faktoren bedingen diese Ins tab ilitä t: 1. die 
Elastizität der Form und des Materials, 2. Schwere oder Schwerkraft. Auf 
has Beispiel der Erde übertragen is t die erste Bedingung nicht erfüllt. Für 
§e"wisse Wellenlängen einer Krümmung und bei Annahme einer dünnen 
Darren Schicht auf nachgiebigem Untergrund (feste Kontinentalschollen auf 
annähernd flüssigem Untergrund) wird einer Deformation kein Widerstand 
aatgegengesetzt werden und es w ird  dargelegt, wie auf diese Weise Heben und 

enkeu der festen Kruste in  Gleichgewichtslage möglich wäre. Hand in  Hand 
amit geht natürlich eine Verkürzung der zu krümmenden Fläche in  Richtung 

her D ruckkraft vor sich. O. Z ed litz .

F r" N ö lke: N u m e r i s c h e  Ü b e rp rü fu n g  der K o n t r a k t i o n s -  
ypothese. (Ge r l . Beitr. z. Geophys. 35. 1932. 374—381.)

Verf. n im m t zur Grundlage seiner Ausführungen die Darstellung von 
eYermann über die Schwankungen unseres Zeitmaßes. (Erg. d. exakt, 
aturwiss. V I I .  1928. 92 ff.). Die danach bestehenden säkularen Beschleuni

gungen von Sonne und Mond von 9 " bezw. 3 " entsprechen einer Verlang
samung der Erdrotation. H ierin steckt aber außerdem eine säkulare Rotations- 

eschleunigung der Erde, die sich nur durch Schrumpfung erklären läßt, 
'adeckt durch die verzögernde W irkung der Gezeitenreibung. Die in  der 
°ndtheorie angenommene Periode von 250 Jahren w ill Verf. als Folge

klein,
Verb

one angenommene
urer Zusammenbrüche erdbebenartigen Charakters deuten. Die säkulare 
hrzung des Erdradius berechnet er zu 6—8 cm, die als Schrumpfung des 

gesamten Radius, nicht nur krustaler Teile, angenommen werden. Als Radius- 
Verkürzung seit dem Präcambrium werden 900—1000 km, das sind 15 %, 

erechnet; zur Erklärung der Faltungen würde aber schon der halbe Betrag 
genügen. F. E rru la t.

seup in , H ans: Werden, Wachsen und Schwinden von Sedimentations
becken in  der Erdgeschichte. (Forschungen u. Fortschritte. 9. Berlin 1933. 
160— 161.)

R- Potonie: E n ts te h u n g  v o n  K o h le n s ä u re  im  E rd in n e rn  un d  
1 r A u f t r e t e n  in  B e rg w e rke n . (Montanistische Rundschau. X X I I I .  
1631. 38— 50.)

Referierender Bericht über die BußNorUschen Arbeiten, welche das 
der Kohlensäureausbrüche in Niederschlesien behandeln (Zs. Berg-,
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Hütten- und Salinenwesen 1924,1926,1928 u. a. a. 0.). Eigene Beobachtungen, 
die Verf. gelegentlich eines Besuches der Wenzeslausgrube nach dem Unglück 
vom 7. März 1928 (15. Kohlensäure-Ausbruch) machte, decken sich m it den 
BüBNOFF’schen Ansichten über die Herkunft und das Auftreten der Kohlen
säure. Die Kohlensäure ist juvenil und erscheint lediglich da in  größerer 
Menge, wo durch tektonische Zerklüftung hinreichend Platz geschaffen wurde. 
Dies beweist auch die mikroskopische Untersuchung von Kohlenproben und 
der bei den Ausbrüchen entstandenen Kohlenstaube. Die festen Kohlen 
zeigen bereits Merkmale tektonischer Beanspruchung und die Explosions
stäube sind nicht etwa feinstes Pulver, sondern bestehen aus Kohleteilchen 
m it Harnischen oder solchen m it parallelepipedischen Formen, wie sie nur 
im  Gefolge von Gebirgsbewegungen Vorkommen. Besonders die Glanzstreifen 
der Kohle neigen zur Zerklüftung. Die katastrophalen, plötzlichen E nt
gasungen sind dadurch bedingt, daß sich diese feinen tektonischen K lü fte  
(„Schlechten“ ) beim Abbau der Kohle nicht stetig, sondern ruckartig öffnen. 
Durch Aufschlüsse in breiter Front können der Entgasung weitere Öffnungen 
bereitet und damit einem gewaltsamen, plötzlichen Ausbruch vorgebeugt 
werden. Fr. Buschendorf.

W . Weissermel: Z um  100. G e b u r t s ta g  v on  Carl Oohsenids. 
(Zs. D. Geol. Ges. 82. 1930. 229—236.)

Diese sorgfältig durchgearbeitete, dabei warmherzig und feinfühlig ge
schriebene Studie verm itte lt uns über den Lebensgang des Begründers der 
sog. Barrentheorie wertvolle Kenntnisse. „Leben, Mensch und Werk“ , man 
könnte vielleicht noch hinzufügen, Schauen und Erschauen, „waren bei 
Carl Oohseniüs in  seltsamem Maße eins.“  Das hohe Ansehen, das sich der 
Montangeologe als Auslandsdeutscher während seines langjährigen Aufent
haltes in Südamerika, insbesondere in  Chile und Peru erworben hat, ist damit 
am besten gekennzeichnet, daß er bald nach seiner endgültigen Übersiedelung 
nach Marburg zum Konsul dieser beiden Staaten ernannt wurde. Die geist
volle Theorie über die Entstehung ozeanischer Salzlager, in  ihren Grund
zügen vom Verfasser hier in klarer Darstellung wiederholt, darf heute noch 
Geltung beanspruchen. Der Allgemeinheit weniger bekannt ist, daß Oohseniüs 
der aus eigenen Beobachtungen in  den Anden gewonnenen und gegenüber 
einer A u to ritä t wie Eduard Suess verfochtenen Annahme festländischer 
Hebungen epirogenen Charakters zum Siege verholfen hat. Für den Sedi
mentationswechsel in Deltabildungen sind insbesondere die von Oohseniüs 
am Mississippi gemachten Untersuchungen, wenn auch Irrtüm er sich an sie 
anknüpften, von unbestreitbarem Wert. Beachtung verdient schließlich auch 
die frühzeitige, gerade in heutiger Zeit so wichtig gewordene Erkenntnis der 
räumlichen und genetischen Beziehungen zwischen Salz- und Erdöllager
stätten. A uf dem Grabstein des bedeutenden Forschers steht — ebenfalls 
fü r unsere Zeit nicht ohne Belang — „Wahres Wissen füh rt zu G ott“ .

E. Christa.
W . Werenskiold: Fridtjof Nansen som geolog. (Fridtjof Nansen 

als Geologe.) (Norsk geologisk tidsskrift. 11. 1932. H. 3—4. 411—414. 
Vortrag. Norwegisch.)
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Übersicht über die geologischen Arbeiten von Fridtjof Nansen (Denk- 
rede) m it bibliographischem Verzeichnis. Olaf Anton Broch.

Geoehronologie.
Hecht ,  F r ie d r ic h :  Zur K r it ik  der Altersbestimmung nach der Bleimethode. 

(M itt. d. Inst. f. Radiumforschung. Nr. 281. Sitz.-Ber. Akad. d. Wiss. 
Wien. A bt. I I  a. 140. 1931. 599—603.) — Ref. dies. Jb. 1933. 1 .179-181. 

H le d its c h , E lle n  and B e rg lio t  Q v il le r :  Investigation of Uranothorites 
from the Arendal D istrict, Norway. (Phil. Mag. [7.] 14. 1932. 233 243.) 
Ref. dies. Jb. 1933. I. 181—182.

Kontinente und Ozeane.
F fe b o ld , H ans: Parallele Züge im  geologischen Bau Ostgrönlands, Spitz

bergens, der Bäreninsel sowie Norwegens und ihre Bedeutung. (Die 
Naturwissenschaften. 20. 1932. Heft 44.) — Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  54.

Michael Bogolepow: D ie  D e h n u n g  de r L ith o s p h ä re . (Zs. D. 
Ge° t  Ges. 82. 1930. 206—228. M it 8 Textabb.)

Verf. v e rtr itt hier, allerdings n icht ohne bemerkenswerte Einschränkung, 
WEGENER’sche Vorstellungen über die Verschiebung kontinentaler Massen. 
Hnter Hinweis darauf, daß er schon 1908 ein Wandern der vulkanischen 
Uud seismischen A k tiv itä t vom Äquator gegen die höheren Breiten und eine 
dadurch bedingte Verschiebungsfähigkeit weitreichender Flächen der L itlio - 
sPhäre angenommen hat, versucht Verf., und zwar zunächst an dem hierfür 
besonders geeigneten Beispiel Arabiens, zu beweisen, daß die nordöstlich 
gerichtete Abdriftuug dieser von A frika  abgerissenen Scholle auf Grund einer 
"H rb e lf ö rm ig e n  Bewegung des liquidmagmatischen, vom Verf. als basaltisch 
angenommenen Substrats erfolgt sei. Durch Vergleich der Konfiguration 
jener großen Halbinsel insbesondere m it den Hochlandumrissen des benach
barten syrisch-mesopotamischen Festlandes läßt sich in  der Tat der mäßige 
Äusschlag einer entgegen dem Uhrzeigersinn stattgehabten Drehbewegung 
Plausibel machen, zumal die „S truktu ra  flu ida lis“ , wie man heute mehr und 
mehr erkennt, sich als eine der Hauptsignaturen der Erdrinde darstellt. „Ohne 
dieses aktive Substratum is t es unmöglich, die fluidale S truktur im  A ntlitz  
der Erde zu verstehen“  (S. 215). M it Recht verweist hier Verf. auf gewisse 
Strukturzüge des Malaiischen Archipels, auf die Inselbögen Ostasiens und so 
v ieles andere. So mag denn auch, nachdem die Vorstellung magmatischer 
Hnterströmung beispielsweise zur Erklärung der großen Gebirgsbögen heute 
uiehr wie je herangezogen wird, gegen das Postulat tiefmagmatischer W irbel
bewegungen wenig einzuwenden sein, wobei es allerdings sehr v ie l auf die 
uus noch so vö llig  unbekannten Viskositätseigenschaften des magmatischen 
Substrates anzukommen scheint. Andererseits hätte man hier vielleicht noch 
mehr wie in  der Hydro- und Atmosphäre m it örtlichen, von der Unterseite 
der Lithosphäre ausgeübten wirbelbedingenden Widerlagern zu rechnen.

Was an den weiteren Gedankengängen, m it denen Verf. hier eine Theorie 
über jene tieferen Gestaltungskräfte zu begründen sucht, besonders proble- 
Uiatisch erscheint, läßt sich vielleicht folgendermaßen zusammenfassen.
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Zunächst bemängelt Verf. an den Grundgedanken Wegener’s wohl 
m it Recht die dort zutage tretende Vernachlässigung der Wirkungsweise eines 
selbständig1 bewegten magmatischen Substrats. Um so mehr überrascht 
die große Bedeutung, die Verf. dem D e h n u n g s p r in z ip  zuerkennt. „D ie  
Entstehung der jetzigen Kontinente und Ozeane is t allein durch Dehnungs
und Verschiebungsvorgänge zu erklären.“  „Schrumpfung und Dehnung der 
Lithosphäre sind gleichwertige“ , periodisch und katastrophal entstehende 
„Gegenphänomene“  (S. 227). „Das Verschiebungsprinzip is t ohne weitgehende 
Anwendung des Dehnungsbegriffs ganz undenkbar.“  „Unsere Dehnungs
gebiete liegen in  den mobilen Zonen, die man Geosynklinalen nennt“ , und es 
is t „augenscheinlich, daß die Gebirgsbildung gerade auf Kosten des Dehnungs
gebietes vor sich geht, weil diese Streifen“ , wo die Prädisposition der Gesteine 
zu Dehnung und Faltung zusammenfällt (S. 222 oben), „stets neben stark 
gefalteten Ländern und sogar in deren M itte gelegen sind.“  Und schließlich: 
„d ie  Erdoberfläche is t in  demselben Grade gedehnt, um wieviel sie gefaltet 
is t“ .

Diese Auffassung enthält vielleicht insofern etwas Bestechendes, als sie 
in jenen Fällen, wo die Beträge orogenetischen Zusammenschubs eine Vielzahl 
von Kilometern ausmachen, eine diskutable A ntw ort auf die in  solchem Falle 
doch oft zu wenig berücksichtigte Frage gibt, wie man sich den entsprechenden 
A u s g le ic h  in  den N a c h b a ig e b ie te n  zu denken habe. N im m t man 
in  diesem Falle einen Vorstoß in  sich unbeweglicher Rindenteile gegen eine 
labile geosynklinale Zone an, so hat man eigentlich, sofern man die Kontrak
tionstheorie zur Erklärung nicht mehr fü r ausreichend hält, sich bereits s till
schweigend auf den Boden der Theorie von den freischwimmenden Kon
tinentalblöcken gestellt; denn hier en tfä llt in  der Tat die Frage, was in jenen 
Bereichen sich zugetragen haben mochte, aus denen die vordrängenden 
großen Massen ausgewandert sind. Der zu erwartende Ausgleich bei solchen 
Verlagerungen innerhalb einer gleichmäßig und zusammenhängend gedachten
Erdhaut könnte nun aber an sich auch in der E n ts te h u n g  vo n  D e h n u n g s 
be re i chen  begründet liegen.

Das unterirdisch sich stark bewegende flüssige Magma, so stellt es sich 
Verf. vor, erleidet an den Unebenheiten der darüberlagernden Gesteinszone 
bedeutenden Widerstand, so daß sich ein Teil der Bewegungsenergie in  Wärme 
verwandelt, was die unteren Schichten der Lithosphäre in einen erweichten 
Zustand versetzt. Diese dehnen sich dabei aus, die oberen „harten“  oder 
„spröden ‘ Schichten aber lösen sich davon ab, um vom Magma fortgezogen 
zu werden (S. 210 u. 211). Die mechanischen Beziehungen zwischen diesen 
in Bewegung gebrachten Rindenteilen finden keine weitere Erörterung mehr; 
doch sieht Verf. in  den oft w irbelartig versetzten Teilen der Oberkruste —  als 
besonders typisches Beispiel werden die Philippinen angeführt — unmittelbare 
Zeugen einer zeitweise verstärkten Bewegung jener magmatisch „glutflüssigen 
Zwischenlage“ . Den plastischen bezw. hochtemperierten Zustand denkt sich 
Verf. sehr nahe an die Oberfläche verlegt, weil die Zugkräfte, falls in  großer 
Tiefe wirkend, keine Zerstückelung in den oberen spröden Schichten ermög-

1 Die Bezeichnung „a k tiv  bewegt“  sei besser vermieden (d. Ref.).
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liehen würden (S. 208). (Es verdient bemerkt zu werden, daß man in  der 
teueren L ite ratur der Vorstellung eines Gleitens weiträumiger Gesteins- 
lüassen auf magmatischer Unterlage wiederholt begegnet.)

Bei der geschilderten A r t  der Bewegung und Verlagerung glaubt nun 
erf-> indem er das rasch sich abspielende, ebenfalls wirbelartige Sonnen- 

h'ckenphänomen im  Auge hat, hier einen ähnlich stürmischen, d. h. k a t a -  
s^ro Pha len Verlauf annehmen zu sollen. Und da ihm  die wirbelartige Ver
schiebung als ein sehr kurzfristiger Vorgang erscheint, n im m t er fü r die beiden 
gleichlaufenden erdweiten Vorgänge der Gebirgsfaltung und der Auseinander- 
«ehung bei einer vorausgesetzten Verschiebungsgeschwindigkeit von etwa 

®m/sec die erstaunlich kurze Zeit von einigen Monaten an (S. 222). In  
Betracht der sehr großen Bewegungseinheiten, die da in  Frage kommen, 

and des Umstandes, daß die Sonne in  ruhigem Zustande die hierzu erforder- 
cüen Energiemengen nicht zu liefern vermag, schließt Verf., daß diese der 
r< 6 Periodisch aus dem Weltraum zukommen. —

Bi diesem Zusammenhang w ird auch der sog. B a n d - oder K ü s t e n -  
Pa ra lle lis m u s  im  WEGENER’schen Sinne hier nicht als ein bestandsfähiges 

erkmal der Auseinanderziehung anerkannt. Dagegen vermutet Verf., um 
flUr ®iri Beispiel herauszugreifen, im  Bereiche des Atlantischen Ozeans nieht 
|jUr große zyklonale Wirbelbewegungen des magmatischen Untergrundes, 

hier infolge des Einsinkens kontinentaler Randbereiche oder „ozeanischer 
fälle“  in  d ie erweichte Unterlage die Bildung der s u b m a rin e n  P la te a u s  

Veranlaßt hätten, er fü h rt vielmehr auch die ausgedehnten E in s e n k u n g e n  
131ne rha lb  des D o p p e lk o n t in e n ts ,  also die T ie f lä n d e r  d e r h e u tig e n  
Sr °ßen F lu ß s y s te m e  auf die unmittelbare E inwirkung s o lch e r T e n 
s io n s k rä fte  zurück. Wo also an gegenüberliegenden Küstenrändern eine 

ukturbedingte Kongruenz nicht nachzuweisen ist, könnte sie demnach 
roh spätere im  Laufe der Zeiten entstandene und vom Dehnungs- und 
^alzungsprinzip beherrschte Auseinanderschiebungen verwischt oder ver- 

0ren gegangen sein. E. Christa.

Isostasie.
B

° ^ ie ,  W .: Isostasy in Western Siberia. (American Journ. of Science. [5.] 
___ 11 1926. 113—118.)

Isostatic Reductions of Spanish G ravity Stations. (Ibidem. 12. 1926. 
G 364—356.)

raaf f ,  H u n te r ,  J  de: The Hypothesis of Isostasy. (M onthly Notices 
U . "1 the R. Astron. Soc., Geophys. Suppl. 3. 1932. 42—51.)

eiskanen , W .: Isostasie und Erddimensionen. (Peterm. M itt. 1931. 
Hu !22—127.)

Bert ,  M. K . and F. A. M e lto n : Isostasy: A  critica l review. (Journ.
g  Geo1- 88. 1930. 673—695.)

°Pfner ,  F r.: Die Lehre von der Isostasie und Dreiachsigkeit der Erde. 
M . (Peterm. M itt. 77. Gotha 1931. 10—14.) 

eiIiesz, F. A. V e n in g : Une nouvelle Méthode pour la Reduction Isostatique 
Régionale de l ’ Intensité de la Pesanteur. (Bull, géodés. de l ’Union 
géodés. et géophys. internat. Année 1931. No. 29. 19 S.)
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Mariette Lehner: B e iträ g e  z u r  U n te rs u c h u n g  de r i sos ta t i sch en  
K o m p e n s a t i o n  der  schwe ize r i schen  G eb irgsm assen. (Verh. d. 
Naturf. Ges. in Basel. 41. Basel 1930. 76 S. M it 2 Taf. u. 19 Fig.)

Auf diese sorgfältige, indessen ganz wesentlich geophysikalisch-rechne
rische Untersuchung sei auch hier hingewiesen, weil ihre Ergebnisse natur
gemäß stark das Grenzgebiet von Geophysik und Geologie angehen. Die 
Frage, ob bei der isostatischen Anordnung der Massen in der Erdrinde lokale 
oder nur regionale Kompensation statthat, w ird fü r die schweizerischen 
Gebirgsmassen dahin beantwortet, daß es sich nur um einen regionalen Aus
gleich der Massenunregelmäßigkeiten handeln dürfte. H ä lt man nämlich an 
der Annahme fest, daß die Hauptmassen der Alpen isostatisch kompensiert 
seien, so ergibt sich fü r die im  M itte l etwa 120 km  breite Zentralzone eine 
Darstellung der beobachteten Schwerewerte m it einer Genauigkeit von 
±  0,012 gal, wenn man — den Boden der PRATT’schen Hypothese ein
nehmend m it einer Ausgleichstiefe von 100 km  rechnet und Kompensation 
erst fü r Gebiete von rund 4000 qkm (64.64 km2) voraussetzt.

Im  einzelnen zeigt sich, daß die größten negativen isostatischen Ano
malien bei Chur (— 30 gal) und Orsiöres (Wallis —  7 gal) liegen; den Walliser 
und Berner Alpen sind dagegen im  ganzen positive Anomalien, und zwar 
bis zu +  30 gal bezw. +  15 gal, eigen. In  der Zentralzone dürften die Bezirke 
m it Massenüberschuß im  allgemeinen denen m it Massendefekt das Gleich
gewicht halten. Nach dem verarbeiteten Material (Schweremessungen an 
insgesamt 217 schweizerischen Stationen) erweisen sich ferner der Jura und 
das anstoßende M ittelland (Basel +  60 gal) sowie der Tessin ( +  120 gal) 
als Gebiete m it Massenüberschuß. Es w ird jedoch m it der Möglichkeit ge
rechnet, daß sich auch hier wenigstens eine teilweise Kompensation m it den 
angrenzenden Gegenden zeigen würde, wenn die Untersuchung auf die weitere 
Nachbarschaft hätte ausgedehnt werden können.

Von besonderem Interesse sind schließlich noch zwei Karten (im  Maß
stabe 1: 2 Millionen) der m ittleren Höhen fü r die Schweiz und die anliegenden 
Gebiete. Die eine g ib t den Verlauf der Isohypsen bei Zugrundelegung der 
m ittleren Höhen fü r Quadrate von 64 km  Seitenlange, die andere g ib t das 
entsprechende B ild  bei Benutzung der mittleren Höhen fü r viermal so große 
Flächen, deren Quadratseite also 128 km  beträgt. Während die zweite Karte 
das Relief schon in sehr erheblicher Vereinfachung hervortreten läßt (die 
Zentralzone gipfelt stark flächenhaft m it 1790 und 1950 m Höhe), kann man 
auf der ersten Karte doch noch deutlich die Gebiete des Montblanc, des Monte 
Rosa und des Ortler m it 2100—2300 m Höhe erkennen und heben sich hier 
u. a. auch noch die Poebene und der Appennin recht k la r heraus.

E. Tams.
Eero Salonen: Ü b er  d ie E r d k r u s t e n d i c k e  u n d  die i sos ta t i sch e  

K o m p e n s a t i o n  i n  den Schweizer  A lp e n . (Annales Acad. Scientiarum 
Fennicae. Serie A. X X X V II .  Nr. 3. 28 S. M it 2 Tab. 4 Fig. u. 7 Taf. Hel
sinki 1932.)

Heiskanen kam 1924 auf Grund einer vollständigen topographisch
isostatischen Reduktion von 20 Schwerestationen in den Schweizer Alpen
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nebst  nördlicher Randsenke zu dem Ergebnis, daß man Gebirgskörper und 
’ e‘nbe als in  normaler Weise kompensiert betrachten müsse und dabei den 
tatsächlichen Schwereverhältnissen am besten gerecht würde, wenn man im  

alle der PRATT’schen Hypothese eine Ausgleichstiefe von 107 km  und im  
alle der AntY’schen Hypothese eine Erdkrustendicke von 41 km  annähme, 

fassen w ir die Randsenke hier aus der Diskussion (sie dürfte eher einen 
assenüberschuß in  der Tiefe aufweisen), so liegt aber bezüglich der Schweizer 

Alpen eine weitgehende Übereinstimmung m it den oben referierten, auf Grund 
®1Iles ganz erheblich umfangreicheren Beobachtungsmaterials und auf dem 

öden der PRATT’schen Hypothese angestellten Berechnungen von M. L eh - 
Ner vor.

Salonen hat nun fü r die Schweizer Alpen neue Untersuchungen im  
Wne von Airy’s Isostasiehypothese durchgeführt, indem er die Schwere- 

^aiomalien an sechs Profilen in  dem Raum zwischen 30 km  südwestlich von 
ern und dem Züricher See diskutierte. Es wurde dabei freilich zwecks 

. erringerung der Rechenarbeit an Stelle einer vollständigen topographisch- 
^ostatischen Reduktion ein vereinfachtes Verfahren, bei dem u. a. auch 

le Erdkrümmung unberücksichtigt bleibt, welches jedoch zu hinlänglich 
Verlässigen Resultaten führt, angewandt. Für den Entwurf der Höhen- 
Profile wurde wieder Niethammer’s Karte der mittleren Höhe fü r die Schweiz 
Uiid angrenzende Gebiete benutzt, die eine Terraindarstellung mittels der 

Urchschnittshöhen von 64 qkm großen Flächen gibt. Als Dichte der Litho- 
sphäre (,,Sial“ -Schicht) wurde 2,7 und als Dichte des Substratums („S im a“ - 

chicht) 3,0 angesetzt, so daß also eine „S ia l“ -Scholle von der Seehöhe h 
einer 9 . h langen Wurzel über die Grundfläche der dem Meeresniveau 

^sprechenden „S ia l“ -Rinde hinaus in das „S im a“  eintauchen würde. Die 
cwinnung der Schwereanomalien stützte sich auch m it auf die von K. Schütte 

^tworfene Karte der Schwereabweichungen von Süddeutschland (1930).
o sehr eingehend erörterten Ergebnisse lassen sich dahin zusammenfassen, 

. lm  Gebiet der Schweizer Alpen bei Gültigkeit von Airy’s Hypothese 
eUle dem Meeresniveau entsprechende Erdkrustendicke von im  M itte l 26 km 
Vunehm en ist, hier also unter Hinzurechnung der Alpenhöhe und der ,,Ge7 

ügswurzeln“  die Gesamtmächtigkeit der Rinde 40—46 km  betragen würde. 
, nter Bezug auf die HEiSKANEN’sche Schwereformel von 1928 beläuft sich 

’«bei die m ittlere isostatische Anomalie auf nur — 0,003 gal, was ebenfalls 
!m Einklang m it der Vorstellung steht, daß die Schweizer Alpen als im  ganzen 

f:,npensiert anzusehen sind. E. Tams.

Niveauveränderungen.
le n emann, W .: Junge Bodenbewegungen an der deutschen Nordseeküste. 
. 1 Forschungen u. Fortschritte. Berlin 1933. 9. 127— 128.)
1 n em ann, W. und W. Scha r f :  Zur Frage der neuzeitlichen Küsten- 

senkung an der deutschen Nordseeküste. (Jb. Pr. Geol. Landesanst. 
Berlin 1931. 52. 317 u. f.) — Vgl. Ref. ds. Jb. 1933. I I I .  499/500. 

e rnd t, F .; Heuten die Ergebnisse der bisherigen Feinwägungen an der 
deutschen Nordseeküste auf gegenwärtige Erdkrustenbewegungen. (M itt. 
d- Reichsanst. f. Landesaufnahme. Berlin 1932/33. Heft 1.)
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Overbeck ,  J. und H. Sch m i t z :  Zur Geschichte der Moore, Marschen und 
Wälder Norddeutschlands I. Das Gebiet von der Niederweser bis zur 
unteren Ems. (M itt. d. Provinzialstelle f. Naturdenkmalpflege. Han
nover 1931. Heft 3.)

B ra u n , G.: Niveauverschiebungen. (Handwörterbuch d. Naturw. 2. Aufl. 
Jena 1932. 7. 320—326.)

Sau ramo,  M .: Der Ante il der eustatischen Komponente an den Niveau
verschiebungen in  Fennoskandia. (Fennia. 50. 1928. Nr. 10.)

B am s ay, W .: Changes of Sea-Level resulting from  the increase and de
crease of glaciations. (Fennia. 52. 1930 Nr. 5.)

—  Material zur Kenntnis der spätglazialen Niveauverschiebungen in F inn
land. (Fennia. 54. Nr. 3. 145 S.)

Vog t ,  Thorolf: Landets Senkning i  Nutiden pä Spitsbergen og Ost-Gronland. 
(Norsk Geol. Tidsskrift. 12. 1932. M it 12 Textfig.) —  Bef. dies. Jb. 1933. 
I I I .  54.

Folke Bergsten: Changes o f  l e ve l  on t he  coasts of  Sweden.  
(Stockholm Geografiska Annaler. 1930. 21—55. M it 11 Abb.)

Genaue Pegelbeobachtungen über die Landhebung veranlaßten Berech
nungen fü r die letzten hundert Jahre. Das Ergebnis ist kartographisch fest
gelegt. Während die eine Karte die letzten hundert Jahre berücksichtigt, 
umfassen die Eintragungen auf der zweiten Karte die Zeit von 1887—1927.

Rudolf Schreiter.

Tektonik.
Lo tze,  Franz: Zur Erklärung der tektonischen K lüfte. (CB1. Min. 1933. B. 

193—199.)
J ü n g s t, H .: Diagonalstrukturen, ihre Auflösung und Darstellung. (Zs. D. 

Geol. Ges. 83. 1931. 663.) — Kurzer Vortragsauszug.

D. Musnhketow: M oderne  F ra ge n  der  T e k t o n i k  u n d  die 
O s z i l l a t i o n s t h e o r i e  von  E. H aarmann . (Bull, of the Geol. and Prosp. 
Service of USSB. 50. Nr. 25. Leningrad 1931. 395—406. Bussisch.)

E in Beferat über moderne Anschauungen in  der Tektonik. Den größten 
Baum im  Beferat n im m t die Oszillationstheorie von H aarmann ein, die vom 
Verf. im  allgemeinen sehr günstig beurteilt wird.

Die Oszillationstheorie weist nach dem Verf., wie jede Hypothese oder 
Arbeit, die sich m it einem umfangreichen Gebiet befaßt, einige Fehler auf. 
Dem Verf. sind vorläufig 12 Schriftstellen aufgefallen, die noch ihrer Be
gründung und eines Beweises bedürfen. N. Polutoff.

J. P. Buwalda: B e v e r s a l  in D i r e c t i o n  of  V e r t i c a l  Com-  
p o n e n t  M o v e m e n t  a long  F a u lts . (Bull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 
187.)

Beispiele fü r Umkehrung der Bewegungsrichtungen an Verwerfungen 
aus Kalifornien und dem Colorado-Plateau. Curt Teichert.
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S tille , Hans und Franz Lo tz e :  Zur Frage der Überschiebungserscheinungen 
im  Leinetal. (Nachr. Ges. d. Wiss. Göttingen. Math.-phys. K l. Fach
gruppe IV . 1931. 227—235. M it 5 Abb.) — Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  13/14.

R- Brinkmann: L a n d s c h a f t s f o r m u n g  u n d  j u n g e  K r u s t e n -  
bewegungen i m  Le inegeb ie t .  (Naturw. 21. 1933. 7.)

Die morphologisch-tektonischen Verhältnisse des Leinegrabens werden 
geschildert und ein Übersichtskärtchen des Leinegebiets um Göttingen, 
tebst einer Zeittafel der wichtigsten Ereignisse beigegeben.

In  der ersten tektonischen Phase an der Grenze Miocän—Pliocän ent
stand eine Vergitterung rheinischer und hercynischer Linien, wobei erstere 
Vorwiegend Muldenbau aufweisen, letztere Gräben- und Spaltenbildungen 
ŝ nd. In  der zwei t en Phase Ende des Tertiärs kam es zum posthumen Nach- 
smken und Nachbrechen der gesamten Leinegrabenscholle. Im  D iluvium  
Und später kommt es zu lokalen Nachsenkungen. Die junge Tektonik fo lg t 
s°m it sowohl der rheinischen wie der hercynischen Richtung, wobei erstere 
Vorwiegend Zerrungs-, letztere Pressungsbeanspruchungen aufzunehmen
hatte.

Das ganze Bewegungsbild läßt sich auf eine durch Unterströmungen 
genährte, in  rheinischer Richtung verlaufende Horizontalscherung und 

chollentrift im  Sinne von Cloos und v. B ubnoff zurückführen. Bei dieser 
Hypothese is t jedoch zu beachten, daß die Oberhaut, auch wenn das Magma 
m der Tiefe ständig strömen mag, nur d is k o n t in u ie r l ic h  in  Reibungs- 

uPplung mitgenommen w ird ; denn die spürbaren Krustenbewegungen an 
er Erdoberfläche erfolgen ruckartig. Das Tempo der Schollenverschiebungen 

?  e*ner orogenen Phase darf man sich nicht allzu rasch vorstellen. Verf. zieht 
rgiexche m it dem Rheintalgraben und kommt zu dem Schluß, daß die 

e °rmationsgeschwindigkeit der Kruste, wenigstens im  Schollengebirgs- 
_> s*ch während einer orogenen Phase in  der Größenordnung des Tiefen

orosionsfortschrittes größerer Flüsse hält.
Verf. hat durch Tonversuche nach H. Cloos seine Darlegungen m it dem 

^ypenment so weitgehend in  Übereinstimmung gebracht, daß man die Ver- 
. ®ungen der pliocänen Landschaft als den oberflächlichen Ausdruck fü r die 
Irrige Fortbildung des Leinegrabens in  der Tiefe annehmen darf.

Es w ird eine Abbildung der Fortbildung eines experimentell in  Ton 
erzeugten Zerrgrabens gegeben. M. Henglein.

fl, R°nrad Keilhack: Ü b er  „ a t e k t o n i s c h e  F a ltu n g “  (S tiche ) in  
er I r i a s  des H a r z v o r l a n d e s  u n d  üb e r  e inen  m e rk w ü rd ig e n  F a l l  
011 H a ken sch la ge n . (Zs. D. Geol. Ges. 83.1931.184—189. M it 7 Textabb.) 

. , ^ eH- macht zunächst darauf aufmerksam, daß er das in  letzter Zeit 
1 e . ° l t  in  der deutschen L ite ra tur besprochene Phänomen der Stiche an 

eichen Örtlichkeiten, insbesondere aber im  deutschen Muschelkalk und 
Im USandstein’ Hcöbaclitet und bereits in  früheren Arbeiten beschrieben hat. 
v “ ;er i and er diese oberflächennahen, fast ausschließlich antiklinalen Schicht- 
•w . leSungen m it Diaklasen verknüpft, wobei die Aufbiegungen selbst nie 

er als 3—5 m in die Tiefe reichen. Die vom Stich umschlossene und ihn
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winkelhalbierend durchsetzende K lu ft  zeigte sich entweder geschlossen oder 
im  Falle des Aufklaffens (im  allgemeinen auf kaum mehr als 10—20 cm Weite) 
von zertrümmertem Nebengestein oder fremden Massen (wie Sand) angefüllt. 
Meist schneiden die Sättel der Aufbiegungen an den jüngeren Sedimenten 
(Glazialbildungen) m it Diskordanzflächen geradlinig ab; ragen sie aber un
versehrt in  die hangenden Schichten hinein, so sind sie jüngerer Entstehung 
wie diese. Sie stellen wohl ausnahmslos jung entstandene Ausnahmeerschei
nungen dar, doch dürfte bei der Gleichartigkeit ihrer Ausbildung nur eine 
einheitliche Entstehungsursache fü r sie in  Frage kommen. Als diese sieht Ver
fasser •— wie schon in  seinen früheren Arbeiten ■— seitliche, vielleicht auf Aus
laugungen in  größerer Tiefe zurückführbare Druckwirkung an.

Wo oberflächennahe Schichtverschiebungen wie an einem vom Verf. 
beschriebenen Vorkommen im  Buntsandstein in  widersinnigem Hakenschlagen 
eine A r t  Liegendfalte bilden, w ird  m it dem Verf. anzunehmen sein, daß 
ursprünglich die Oberfläche im  Sinne des Gefälls der Haken geneigt war.

E. Christa.

Kurt Leuchs: A b h ä n g ig k e it  ju n g e r  T e k t o n i k  v on  v a r i s c i s che r  
i m  Spessar t  u n d  f r ä n k i s c h e n  T r i asbecken .  (Geol. Rundsch. 22. 1931. 
281—292. M it 1 Kartenskizze.)

Nach neueren, vornehmlich im  nördlichen Vorspessart ausgeführten 
Geländeaufnahmen wäre die Reihenzahl der von B ücking  seinerzeit fest
gestellten variscisch streichenden Antiklinalen von fünf nunmehr fü r die 
Gesamtumgrenzung des Spessarts auf acht zu erhöhen. Man geht wohl nicht 
fehl in  der Annahme, daß die Zahl solcher Hauptstörungslinien noch ver
mehrungsfähig ist, sobald auch der zentrale Teil des Gebirges, also der eigent
liche Spessart und somit das vom Buntsandstein eingenommene große „M ain
viereck“ , in  ähnlichem Sinne durchforscht sein wird. Auch fü r das südlich 
an den Spessart anschließende und bis in  die Gegend von Ansbach reichende 
Gebiet Frankens weist Verf. auf Störungslinien, vor allem auf Sättel und 
Mulden hin, die, ausschließlich im  Bereich des mesozoischen Deckgebirges 
gelegen, m it großer Annäherung das gleiche Streichen von 45° einhalten. 
Verf. schließt daraus, es handle sich bei diesen ju n g e n  P a r a l l e l f a l t e n  
des fränkischen Triasbeckens um ein W i e d e r a u f l e b e n  der v a r i s c i s che n  
Strukturgestaltung. Jedenfalls hat die Schar der Antiklinalen selbst dann, 
wenn nicht alle Angaben über Orientierung der Schichtenlagerung, wie Verf. 
einräumt, m it gleicher Sicherheit gemacht werden konnten und fü r die Schwan
kungen des variscischen Streichens schon an sich ein nicht unerheblicher 
Spielraum angenommen werden darf, der S truktur des fraglichen Gebietes 
ein, wenn, man so sagen w ill, variscisches Gepräge gegeben. Verf. sucht auch 
gewisse, freilich n icht allzuweit von der besagten Streichrichtung abwei
chende Hauptstrukturlin ien im  Bereich des sog. „fränkischen Schildes“  dem 
va r i s c i sc he n  Faltensystem als rein s trukture ll dorthin gehörig einzuordnen. 
Da zur Zeit, wie m ir bekannt, noch nicht zur Veröffentlichung gelangte 
tektonische Untersuchungen im  fränkischen Triasgebiete vorliegen, muß ich 
es m ir versagen, auf diese Frage näher einzugehen. Nur so vie l sei erwähnt,
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aß es sich hier zumeist um sehr flache, vielleicht am besten durch Streich- 
Denkarten zu ermittelnde Wellungen handelt, wo die Einmessung der 

fahren Faltenschenkel-Lage nur in  den seltensten Fällen zu gelingen pflegt 
!|n<* gelegentlich zu beobachtende ausgesprochene Störungsbilder sich des- 

1 b zur Rekonstruktion solcher Faltenzüge nicht sonderlich eignen. Wenn 
,rner mehr oder minder unbewegliche Widerstandsmassen fü r die Streich- 

r iehtungsänderung oder Verbiegung alter Faltensysteme m it herangezogen 
^ erden, so dürfte dieses Moment auch bei jungen, aus irgendwelcher Richtung 

minenden Bewegungen n icht weniger zu berücksichtigen sein. Es sei damit 
zugleich die Schwierigkeit betont, eine einwandfreie tektonische Analyse
solcher zumeist durch Palimpseststruktur gekennzeichneten Erdrindenstücke

geben. Wie bei der Verformung eines Gesteins kann die durch eine alte 
la ^ k tu r  gegebene Bewegungsbahn von solchen neuen Bewegungsakten so 

ge eingehalten werden, bis zur Herausdrängung aus ih r sich günstigere 
^eilingungen im  Kräftefeld einstellen. M it solchen Eventualitäten aber w ird 

einem von nachweisbar jüngerer Tektonik umstellten und von alter 
^dgebirgstektonik beherrschten Gebiet immerhin gerechnet werden müssen.

E. Christa.

Emil Tschernig: Über  Geb i rgssch läge  i n  den K ä r n t n e r  B le i -  
l n ke rz l ag e rs tä t t en .  (Berg-u. Hüttenm. J b .8 0 .1932. 79—86u. 117— 136.) 

Die Bergschläge sind an kein bestimmtes Gestein gebunden. Sie kommen 
s°Wohl über Tage in  Steinbrüchen als in  den Grubenbauen, auf Kohle ebenso 

auch auf Erz vor. Ihre Verbreitung erstreckt sich auf alle Erdteile. Über 
er?schläge auf Erzlagerstätten, besonders über die alpinen, is t bisher nichts 

oiientlicht, was um so verwunderlicher ist, als eine Fülle von Beobach- 
* gen die Wissenschaft lehrreiche Schlüsse auf den Bau der betroffenen
Gebiete und der Vorgang der Gebirgsbildung ziehen ließe. In  den Tiefbauen(Jgj i •
in Aei" unc* Z i n k e r z l a g e r s t ä t t e  B le ib e r g  in  Kärnten und speziell 
gK. er Grube Antoni des Reviers K r e u t h  bei Bleiberg zählte man bis 1931 

ö Bergschläge, in  Raibl 1911—1930: 252.
, .  g ib t zunächst eine allgemeine Übersicht der Lage des Störungs- 

g j letes in Bleiberg-Kreuth. E in  P ro fil zeigt die Gliederung der Schollen in 
erg-Kreuth. Die Spannungsauslösungen sind m it der Ausdehnung des 
eoes in  die Breite und in  die Teufe zu einer ständigen und wohlbekannten 

«cheinung geworden.
le akustischen Erscheinungen und der ohertägige Hörbereich der Span- 

gsauslösungen m it idealem Längs- und Querschnitt werden gegeben. Als 
er^Xlma ên Hörradius erhält man die beachtliche Strecke von 1400—1600 m 
sch ^Iec^ enB dem drei- bis vierfachen Hörbereich des stärksten Spreng- 
mal SS6S' TaS sind die Wirkungen gering; wirkliche Schäden sind nie-
Ber! f®Stgestellt worden. Naturgemäß sind die Wirkungen an den von den 
j j^ ^ 'B ä g e n  betroffenen Stellen in  der Grube wesentlich größer. Je nach 
B ih i, Ut^ e ^er -^uslösung gehen sie vom Lockern von Gesteinsschalen bis zu 
der s™ sc^wers^er Zerstörung. Eingehend schildert Verf. die Wirkungen 
der * i annunSsauslösungen. Der rasche Wechsel verschiedener P lastizität in  

esteinsfolge begünstigt die Auslösungen insofern, als das jeweils un-
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nachgiebigste von ihnen den Hauptanteil der Spannung aufnehmen muß und 
daher eher die Grenze der Bruchfestigkeit erreicht. Es werden einige Unfälle 
geschildert.

In  einem besonderen Kapite l behandelt Verf. den Zusammenhang der 
Spannungsauslösungen m it dem Schießen. E r weist auch auf die von New A rt- 
ley, Neusüdwales, bekannten dauernden Absprengungen von Gesteins- bezw. 
Kohleteilchen hin, wo die Arbeiter durch Drahtnetze oder Gesichtsmasken 
geschützt werden müssen, und auf den Witwatersrand, wo durch vorgespannte 
Sackleinwand gebohrt w ird. Aus der S tatistik geht hervor, daß in  Zeiten 
erhöhter Abbautätigkeit (Mai—Ju li und Oktober—Dezember) die Zahl der 
Bergschläge tatsächlich zunimmt. Auffä llig  is t eine gewisse Periodizität 
der Spannungsauslösungen. Auf eine längere Ruhepause folgt stets eine Reihe 
von größeren oder kleineren Auslösungen.

In  stock-, gang- oder schlauchförmigen Lagerstätten, auch bei den großen 
alpinen Tunnelbauten, die fast durchweg harte und spröde Gesteine durch
örtern, sind grundsätzlich die gleichen Kräfte am Werk, nur m it dem Unter
schied, daß zur Erreichung der meist recht hohen Druckfestigkeit und der im  
Verhältnis ebenfalls v ie l höheren Zugfestigkeit Überlagerungs- und Gewölbe
druck nicht ausreichen. Im  Wettersteinkalk herrscht z. B. in  500 m Tiefe 
ein Überlagerungsdruck von 120 kg/qcm. Gesellt sich ein Gewölbedruck von 
dreifacher Größe dazu, so w ird  auch die untere Grenze der Gesteinsfestigkeit 
m it 500 kg noch nicht erreicht. Da aber die Festigkeit im  allseits umschlossenen 
Raum wesentlich höher angenommen werden muß, also sicher mehr als 600 kg, 
so bedarf es sehr bedeutender Zusatzspannungen, dam it die Gesteinsfestigkeit 
überschritten wird. In  Bleiberg, K reuth und Raibl kommen diese Zusatz
spannungen durch die Bewegungen von Schollen zustande, wodurch an den 
K lü ften durch die bremsende W irkung der Reibung große Biegungs
beanspruchungen entstehen.

Aus den Untersuchungen w ird  dargetan, daß die Bergschläge in  auf
fallender Weise die Nachbarschaft der jungen Querstörungen bevorzugen. 
Weiter wurde der Beweis erbracht, daß an diesen Querklüften die Um
bildung der Bruchtektonik noch andauert und daß die Bewegungen, die an 
mehreren Punkten innerhalb kleiner Fristen meßbare Größen angenommen 
haben, im  Sinne geologischer Zeitrechnung sehr rasch verlaufen.

In  Bewegung sind vor allem die beiderseits der Rauterriesen—Torsattel- 
liDie gelegenen Schollen, die unter einem W inkel von 20—30° nach SW ab
sinken.

Es is t vorauszusehen, daß in  diesem tektonisch jungen und heute noch 
lebendigen Gebiete die Bergschlaggefahr m it dem Vordringen in  die Tiefe 
weiter zunehmen muß, und dies um so mehr, je ausgedehnter die Baue werden.

Verf. behandelt dann die Sicherungsmaßnahmen gegen die Bergschlag
gefahr und sagt, daß die geschilderten Vorkehrungen und der Einsatz der 
technischen H ilfsm itte l zur Vorbeugung gegen Unfälle und Störung der Arbeit 
gegen die bei geotektonischen Vorgängen zum Ausdruck kommenden ge
waltigen Kräfte sich als unzureichend erweisen, wenn bei ihrer Anwen
dung das Verständnis fü r die sie erzeugenden Ursachen fehlt. Es ist da-
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schi-erSte des Bergmannes, K larhe it über die Ursachen der Berg-
c äge zu gewinnen. B in umfangreicheres Schriftenverzeichnis is t bei- 

Segeben. M u  . .M. Henglein.

Sohneegans: Les s u b d iv is io n s  de la  nappe de l ’ U baye  
140'S) ^  m ass^  du M o rg o n  (A lpes frança ise s ). (C. R. 195. 1932.

^  Das Massiv von M org on  beherrscht im  SW das Tal von Ubaye und im  
^ le breite Depression der Durance. Dieses Gebirge w ird als der Schlüssel 

stratigraphischen und tektonischen Kenntnis der Decke von Ubaye be- 
j,.IC net- Die von E. H aüg  als fün f übereinanderliegende Decken bezeichneten 

eiten wurden 1925 mehr als fingerförmige Gestaltungen ein und derselben 
'e aufgefaßt. Nun schlägt Verf. in  der Decke von Ubaye folgende fün f 

ln leiten von außen nach innen vor:
asi ^ D a r  aa u t  o c h t  h o n e S chuppen. Die Platte von Tithon und Beri- 
auf611 h GS F°r t  ®aint' Vincent gdt als „H obe l“  ,der durch die Decke von seinem 
der°T tll0nen Substratum losgerissen wurde. Die Schuppe, welche zwischen 
wer t,.lias der Decke und der „schwarzen Erde“  in  der steinigen Böschung 
bed lf*  ®a*nDSauveur liegt, besteht an der Basis aus Kalken des Senon, 
tonien V° n Mikrol)recciel1 und Kalken m it kleinen Nummuliten des Bar-

kasl-'ri DaS S chuPPe n b ü n d e l des M orgon . Es handelt sich um eine 
Sch' 8 enartige Zusammenfaltung einer einzigen mesozoischen Schicht, deren 
Man nur die Köpfe der Falten sind, die in  den Flysch eingeschnürt sind. 
Schl ,eobachtet hier eine Übergangsfazies m it der Autochthonserie der 
der - r der Terres'Pleines bei Jausiers. Südlich Ubaye sind die Schuppen 
is tn aU wen Zone sicher die Fortsetzung derjenigen des Morgon. Der Lias 
im  n T  Stellenweise vorhanden infolge einer Loslösung der mesozoischen Serien 
losger' eaU der Bathonienbreccien. Die Serie von Morgon wurde im  Gegensatz 

gissen von der Basis der triassischen Gipse.

p eau ,D i® lle g e n d e  F a lte  v o n  C a ire , d ie  Séolanes u n d  der Cha-
aus rot 6 f ie n d a rm e - D.ie Trias besteht wie in  den vorhergehenden Schuppen
komm 6n Tonscbiefern. Über dem Rhät kommt der Lias, darüber ein Breccien-umpiex, m ittlerer Jura_

4 T ’ t?
im  z irk  J iscouréous- An der Wurzel in  der Gegend von Jausiers und 
Verru 1 US Von Restefond a Roche Chevalière schalten sich Perm von 
oft sl0l an° faZleS und Quarzite der Trias ein. Der Lias is t stark reduziert, 
ist oolith- abwesend wie in  der nördlichen Briançonnais. Das Bathonien 
kreirin , 1SCh‘ Dberer rosa und marmorartiger Jura und Untere Aptychen- 

tleten a»F M . H eng le in .
K

( r  \ R ‘ H-: A  Bibliography of the Tectonics of England and Wales. 
l e°l- Mag. 69. 1932. 233—237.)

l 0g is ^ h he!T  Sa,OmOn- CaIvi: V o r la u f ig er B e r ic h t  ü b e r eine geo- 
Math „  Se nach  K o rs ik a . (Sitz.-Ber. Heidelberger Ak. d. Wiss.

• rlclt. K l n  » i i  « . .r ' .  ...... . . .  , .

5 4 5

N' nat- K l. 1932. 7. Abh. 31 S. M it 4 Abb.) 
Jahrbuch t. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 35



54 6 Allgemeine Geologie.

Verf. berichtet von eigenen Beobachtungen während einer vierwöchigen 
Reise nach Korsika. Ausführlich geht er dabei auf das bisherige jüngere 
Schrifttum  ein.

Korsika besteht aus zwei verschiedenen Teilen, deren Grenze etwa auf 
einer L inie Ostriconi—Venaco liegt. Der Westteil, der etwa § der Insel 
umfaßt, besteht im  wesentlichen aus Granit, Gneis und vorpermischen Se
dimenten. Der Osten dagegen is t ein stark verschupptes Deckengebiet m it 
schiefrigen Gesteinen m it eingelagerten kleineren und größeren Granitfetzen. 
Ganz besonders stark sind die Ausquetschungen, Bildungen von tektonischen 
Breschen und Myloniten in  der Nähe der Grenzlinie zwischen den beiden 
Teilen und Verf. sieht in dieser Grenzlinie die Verlängerung der Tonalelinie, 
die im  Gebiet der Alpen ja fast überall bestimmt nachgewiesen werden konnte. 
Die Tonalelinie hä lt Verf. fü r die Synaphie, die Schweißfuge (vgl. Sitz.-Ber. 
Heidelberger Ak. d. Wiss. Math.-nat. K l. 1930. 6. A bh .; dies. Jb. 2. 1930. 627) 
des Gondwanalandes m it Eurasien. Die stark mylonitisierten Gesteine des 
Ostteils von Korsika geben dieser Anschauung eine neue Stütze. Für die 
zahlreichen eingelagerten Granitfetzen konnte Verf. einwandfrei zeigen, daß 
sie jünger als die Schiefer sind und dem westlichen autochthonen Granit
massiv zugehören. Im  übrigen is t eine Parallelisierung einzelner Decken bei 
dieser ungeheuren Zermalmung und Beanspruchung kaum möglich. Es is t 
in  diesem Gebiet die Wurzelzone fü r die Deeken zu suchen, die sich über das 
Thvrrhenisehe Meer zum Apennin erstrecken.

In  bezug auf das 1927 ebenfalls vom Verf. persönlich begangene Massiv 
von Savona v e r tr it t  er die Ansicht, daß dies die Nordspitze von Urkorsika 
darstelle, die abgedrückt zwischen Alpen und Apennin eine ungeheuere 
mechanische Zermalmung e rlitt. Korsika und Sardinien werden als ein 
Zwischenland zwischen Alpen und Apennin aufgefaßt. H ans H im m e l.

S ta u b , R .: Der Deckenbau Korsikas und sein Zusammenhang m it den
Alpen und Apennin. (Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich. 73. 1928.)
— Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  282—284.)

— Die Bedeutung der Apuanischen Alpen im  Gebirgsbau der Toskana nebst
einigen Gedanken zur Tektonik des Apennins. (Vierteljahrsschr. Naturf.
Ges. Zürich. 77. 1932.) — Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  284—285.) 

S c h a ffe r, F. X .: Der Grabenbruch des Tales von Fläm, Norwegen. (CB1.
Min. 1933. B. 90—91.)

P ic a rd , Leo: Grabenstrukturen im  Jordantal. (Fortschr. d. Geol. u. Pal.
9. [DEECKE-Festband.] 1931. 88—98. M it 3 T extfig .) —  Ref. dies. Jb.
1933. I I I .  126.

Leo P ic a rd : T e k to n is c h e  E n tw ic k lu n g s p h a s e n  im  n ö rd 
lic h e n  P a lä s tin a . Dargestellt an einem geologischen Querprofil, einer 
Strukturskizze und einem Diagramm. (Zs. Deutsch. Geol. Ges. 83. 1931. 
164—184. M it 1 Taf. u. 2 Textabb.)

Während noch bei F raas das Judäische Gebirge als eine Nebeneinander
reihung von Tafelschollen erscheint, is t es nach L artet  der Ausdruck einer 
großen einheitlichen Undulation. Auf Grund eingehender Untersuchungen
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g Südpalästma finden bei Blanckenhorn neben der Aufwölbung auch die 
ruchbildungen stärkere Berücksichtigung. Gewissermaßen im Anschluß an 
Lanckenhorn hat Verf. durch mehrjährige Detailuntersuchungen hier einen 

Vuerschnitt durch den galiläischen Teil des Gebirges gegeben.

, beginnt m it einem stratigraphischen Überblick des Schichten
des, welcher dort nur die jungen Formationsglieder vom Cenoman an um- 

' Wie Verf. hauptsächlich auf Grund seiner auch auf Südpalästina aus- 
® ehnten Arbeiten feststellen konnte, haben bereits im Danium m it Re- 
ess*on verbundene Hebungen stattgefunden, die anscheinend m it den 

^  °genetischen Vorgängen in Syrien und Ägypten in Zusammenhang standen.
c hat die Sedimentation seit dem Senon zunächst keine nachweisbare 

r  'nterbrechung mehr erfahren und dann im Eocän u. a. zur Bildung der 
*mulitenführenden weitverbreiteten Marmorkalke der Mokattamstufe ge- 

- r t '. Wiederum gleichzeitig m it den erdgeschichtlichen Ereignissen am 
yptisch-afrikanischen Meeressaum folgt nun die oligo-miocäne Hebungs- 
ase’ welche bereits zur Gliederung von Senken und Bergzügen führt.

Bas große ostgaliläische Binnenbecken m it seinen brackisch-lakustrischen 
r , erPbocänen Formationsgliedern, denen sich auch Schichten marinen Cha- 

ers zugesellen, verdankt seine Entstehung den erythräisch, also im all- 
^ ®inen NW gerichteten, durch große Sprunghöhe ausgezeichneten Ein- 

c en der mio-pliocänen Bruchphase. Jene marine mittelpliocäne Trans- 
M l 10n’ V°n der Hüste bis gegen den Jordan vordringend, aber g ilt als 
de / Stein in der Erforschung der posteocänen Geschichte des Landes, während 
A us'i°n dei mer*di°nalen Richtung gegen WNW tangierende tektonische 

SSC daS die sichtbare Tendenz aller älteren Strukturen bedeutet.

Zeit ES nun die °berpliocäne, d. i. die zweite große und fü r die heutige 
im hentscheidende Hebungsphase. Sie hebt die mittelpliocänen Kalksteine 
Schaf f f1 tlgen Karmel" und Nazarethgebirge einige hundert Meter hoch und 
Die ■ 6rSt die Hauptwasserscheide zwischen Jordangraben und Mittelmeer. 
erwei"1 GesamtPr o fil besonders hervortretende Hochwölbung des Nebi Dahi 

diese1/ / / 11 DUr alS die FortsetzullS eines samaritanischen Gebirgsbogens. A ll 
mehr Uebungen sind wiederum von Bruchbildungen begleitet, die aber nun- 
2eigen” *0lnalisches“  oder Tabor gerichtetes, d. h. NO- oder NNO-Streichen 
verfolg ° abel geringere Sprunghöhen aufweisen, sich zeitlich bis ins D iluvium  
V e rs c i// lassen und in  ihren Kräfteauslösungen noch bis zur Gegenwart sich 
trusio'n 6ntllCh außern- Auch sind sie begleitet von vulkanischen Ex- 
s te in f/h / dle.Se basaltischen, durch Nephelinführung charakterisierten Ge-
PrämRt 1 6n Sich teilweise in der Form von Ergußdecken über die gehobenen 

1 elpliocänen Sedimente ausgebreitet.

einen^h V°m Verf' bier darSestellte Tektonik charakterisiert sich durch 
Eine E' y tilm isch e n  Wechsel von Hebungsphasen und Muldenbildungen. 
Hellen !ngbederunS des Gebietes in die von K renkel geforderten Falten- 
der hiPreS,kyT1TSCllel1 Bogens setzt Übereinstimmung jener Faltungsphase und

voraus, was vomV e r / 'Z  alS Hebungsphasen bezeichneten Zeitabschnitte voraus, was vom 
düngen“61. Selbst VOn einem »Kräftespiel der Hebungs- und Faltungsbewe- 

b spricht und gewisse Zusammenhänge m it rein orogenetischen Er-

I I .  35*
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scheinungen bereits angedeutet hat, als möglich angenommen wird. Das vom 
Verf. gegebene, zeitlich gedachte Diagramm könnte die Primärbewegungen 
eines Sinuswellenzuges nicht besser symbolisieren. E. Christa.

A . Ivano w : P henom ena o f s u b m a rin e  ro ck -c re e p s  in  th e  
A r t in s k ia n  beds. (Bull, of the Geol. and Prosp. Service of USSR. 50. 
Nr. 36. Leningrad 1931. 583—587. Russisch m it engl. Zus.)

Yerf. beobachtete in  den Artinsk-Schichten des Flusses Sylwa, am West- 
abhang des Ural, eigenartige Störungserscheinungen, die sich n icht durch 
gewöhnliche tektonische Vorgänge erklären ließen. Die Eigentümlichkeit 
dieser Dislokationen besteht darin, daß sie nur einzelne Schichten betroffen 
haben, während die benachbarten Gesteine normal lagern und überhaupt 
keine Störungsspuren aufweisen. Die genannten Schichten sind intensiv 
und äußerst w illkürlich disloziert, stellenweise auch zerrissen.

Die dislozierten Schichten besitzen eine maximale Mächtigkeit von 10 bis 
11 m und eine Länge von 250—300 m.

Die scharfe Diskordanz zwischen der dislozierten Schicht und ihrem 
Hangenden und Liegenden und auch die ruhige Lagerung der beiden letzteren 
rechtfertigen die Annahme, daß die Bildung solcher Infraformationsdislo
kationen durch besondere Ursachen, aber nicht durch AuffaltungsVorgänge, 
hervorgerufen wurden.

Verf. is t geneigt, diese Störungen durch das submarine Gleiten oder 
Rutschen eines Teiles des abgelagerten Materials längs des geneigten Bodens 
des Wasserbeckens zu erklären. Die Intensität der Dislokation in  diesem 
Falle hängt von der Steilheit des Bodens des Wasserbeckens und von dem 
Umfang des rutschenden Materials und von seinem petrographischen Be
stände ab.

Eine wichtige Unterstützung seiner Ansicht findet Verf. in  der Arbeit 
von A. Arohangelski [Bull. d. 1. soc. d. natur. de Moscou. N. S. 1930.37. Ref.], 
der ähnliche Erscheinungen am Boden des Schwarzen Meeres festgestellt 
hatte. N . P o lu to ff.

N . U spenskaja : To th e  te c to n ic s  o f th e  T e r t ia r y  fo r la n d s  
o f th e  D aghestan . (Bull, of the Geol. and Prosp. Service of USSR. 50. 
Nr. 6. Leningrad 1931. 83—93. W ith  2 maps. Russisch m it engl. Zusammenf.)

Eine Beschreibung der tektonischen Grundzüge des ölführenden Daghestan, 
d. h. des tertiären Vorlandes des Gebietes vom Flusse Sulak bis zur Stadt 
Derbent. Es werden von der Verf.’in, die das Gebiet aus eigener Anschauung 
kennt, die Ergebnisse der Forschungen der letzten Jahre ausgewertet.

K re id e  und T e r t iä r  bilden hier breite Falten, die noch durch verti
kale Dislokationen verwickelter gemacht wurden. Die tertiären Falten sind 
längs ihren Achsen von großen Überschiebungen betroffen. Das Tertiär 
ist im  allgemeinen vie l komplizierter als die Kreide gebaut.

Für die Erklärung der Tektonik des tertiären Vorlandes und der E nt
stehung der komplizierten disharmonischen Störungen im  Kontakte der 
Kreideschichten m it den Tertiärablagerungen nehmen einige Geologen für
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Daghestan das Vorhandensein von großen horizontalen Verschiebungen 
regionalen Charakters an.

Die Verf.’in  verneint entschieden diese Ansicht. Die Eigentümlichkeit 
er Tektonik von Daghestan besteht nach der Verf.’in  darin, daß die beobach- 
e en Dislokationen auf sehr junge orogenetische Vorgänge der Postaktschagyl- 

Un<̂  Dostapscheron-Zeit zurückzuführen sind. Diesen orogenetischen Be
legungen ging eine Erosion voraus, welche in  den Schichtfolgen ungleich
artigen lithologischen Bestandes disharmonische Dislokationen hervorgerufen 

a • Die Analyse der tektonischen Formen zeigt, daß ihre Mannigfaltigkeit 
riUr durch lokale Bedingungen zu erklären sei. N . P o lu to ff.

Ludwig: Geologische Untersuchungen im  nordwestlichen Pamir- 
Debiet und m ittleren Transalai. (Wiss. Ergebnisse d. A la i—Pamir-Expe
dition 1928. Teil I I .  1. Stratigraphie (ausschl. Tertiär), Tektonik. 2. Quar
täre Ablagerungen, Morphologie. X  +  212 S. M it 28 Textbild., 24 Taf. 
u- 3 Kart. D ietrich Reimer, Berlin 1932.) —  Ref. dies. Jb. 1933. I I I  

Tc 1()3 107.)
6 rra> Hellm ut de: Geologische Forschungen im  westlichen Kun-lun und 

Karakorum-Himalaja. (Wiss. Ergebnisse der Dr. TrtiNKLER’schen 
Zentralasien-Expedition. 2. X  +  196 S. M it 70 Textabb., 203 Abb. auf 
“ 2 Taf. u. 2 geol. Kart. D ietrich Reimer, Berlin 1932.) —  Ref. dies. 

^  Jb. 1933. I I I .  109—112.)
adia, D. N .: The tertia ry geosyncline of North-West-Punjab and the 

bistory of quaternary earth-movements and drainage of the Gangetic 
Trough. (Quarterly Journ. of the Geol., Mining a. Metallurgical Soc. 
° f India. 4 . Calcutta 1932. 69— 96. M it 4 Taf.)

19^0*’ D y h re n fu rth : D ie  In te rn a t io n a le  H im a la ja -E x p e d it io n  
a  (Kosmos. 28. 1931. 230.)

ge 1 ^  ■ExPetlKionsleiter schildert hier seine Beobachtungen. Das wichtigste 
^ o g is c h e  Ergebnis scheint zu sein: Die große N— S-Bewegung der Gebirgs- 
des Tr 1IocJlasiens von Tibet gegen Bengalen und die jugendliche Hebung 
im V lm a k ja - Einige Abbildungen zeigen ein Steinschlaglager m it Büßerschnee 
war, °r dergrund und den Grat des Wedge Peak m it Kannelierung der F irn- 

und Hängegletscher. IW. H eng lein .

-.q. Jacques Fromaget: S ur la  s t ru c tu re  des In d o s in id e s . (C R 
Aö5- 1932. 809.)

Unter lla tte  alle gefalteten Gebirge neotriassischen Alters Indochinas 
auf 1 °-m ̂ amei1 ludosiniden zusammengefaßt und geht in seiner Abhandlung 
Kid besonders ein: 1. die Stabilitätsbedingungen, in  denen sich
der ° 1Ua Zur Zeit dieser Faltungen befand und 2. auf die Zusammenfassung 

orogenetischen Manifestationen, welche sie charakterisieren. 
zw is . einahe überall in  Indochina bemerkt man eine wichtige D iskontinuität 
eil>es -  d<!m Anthracolith ik und der Trias. In  der Tat sind m it Ausnahme 
Ablao-SC 1 begrenzten Gebietes im  0  von Tonkin die marinen fossilführenden 

V  rangen des Werfönien nur mehr im  N  in der Umgebung von Amitcheou
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in Yunnan bekannt, wo sie besonders m it Tirolites darwini keine Verwandt
schaft m it denen Europas haben. Diese Zeit entspricht also einer großen 
Regression des Meeres. Es folgen die Triasfloren auf Perm und Triasserien 
des Gondwana.

Durch ihre Ausdehnung bestätigt diese Regression, daß Indochina ein 
Festland war. Die A nkunft der mitteltriassischen Meere zeigt sich nur in  
gewissen engen Zonen, die zusammenlaufen in  der Gegend von la ichau.

Am  Ende des Carnien, das dem Maximum der triassischen Meere ent
spricht, hört auch die Bildung der Indosiniden auf. Der untere Teil der 
Oberen Trias is t in  der Tat durch Schichten m it Ammoniten und Halobien 
charakterisiert.

Im  Norien fand eine Wiedervereinigung der Elemente des alten her- 
cynischen Blockes statt, die nach der Unteren Trias losgelöst waren. Daher 
is t diese Orogenese sehr speziell und enthält die Falte des zerbrochenen Unter
grundes und die der ziemlich schwachen Bedeckung, die sich jedoch weithin 
erstreckt. Die geosynklinalen Gebirge sind auf Isoklinalfalten zurückgebracht, 
die von posthercynischem Material gebildet wurden, das m it Schuppen älteren 
Materials abwechselt. Den Bewegungen folgten Eruptionen, die an verschiede
nen Stellen zu beobachten sind. So finden sich Minetten und Trachyte in 
der Gegend von Phong Tho-Binh Lu (Tonkin) und von Trachyandesiten in 
der Provinz Vinh in  Annam.

Die Indosinidenbildung wurde von einer großen Meeresbewegung be
gleitet, nämlich der norischen Regression, deren Ablagerungen hauptsächlich 
detritisch und subkontinental diskordant auf dem Harnischen sind und oft 
die Decken überlagern.

Auffallend is t die Seltenheit der Glanzschiefer. Die M ylonitb ildung 
der Eruptivgesteine und die Sericitbildung lassen sich nur in  geringer Dicke 
erkennen, und zwar in  den Bruchregionen der Decken. M . H eng le in .

Lee, J. S.: Variscian or hercynian movement in  Southeastern China. (Bull
Geol. Soc. China. 11. 1931. 209—217. M it 3 Abb.) —  Ref. dies. Jb. 1933.
I I I .  118.

Chu, S.: Note on a Phase of the Hercynian movement in  Southern Anhuei.
(Bull. Geol. Soc. China. 11. 1931. 219—225. M it 3 Abb.) —  Ref. dies.
Jb. 1933. I I I .  119.

H uang , T. IC.: Onthem igrationoftheTsin lingG eosyncline. (Bull.Geol.Soc.
China. 10. 1931. 53—69. M it 5 Textabb.) — Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  114/15. 

W a te rs c h o o t v a n  de r G ra c h t, W. A. J. M. v a n : The permo-carboni-
ferous orogeny in  the South-Central United States. (Verh. d. Kon. Akad.
van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling Natuurkunde [Tweede
Sectie] Deel 27. No. 3. Amsterdam 1931. 170 S.)

A . A . L . M atthew s: T h ru s t  S t ru c tu re  o f th e  C e n tra l W a sa tch  
M o u n ta in s . (Bull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 230.)

Es g ib t zwei Überschiebungssysteme im  zentralen Wasatch-Gebirge. 
Das eine erfaßt die Alta-Überschiebung des Cottonwood-Bezirks, das andere 
die verschiedenartigsten Überschiebungen längs dem Rande der Kette.

C urt Teichert.
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J. P. B uw alda, C. L. Gazin and J. C. S u therland: F ra z ie r  M oun- 
t a in : A  C ry s ta l l in e  O v e r th ru s t  w i th o u t  R o o ts , W est o f T ö jo n  

ass> S o u th e rn  C a lifo rn ia .  (Bull. Geol. Soc. America.4*2.1931.294—295.) 

Beschreibung einer „wurzellosen“  Klippe (Gneis über Tertiär). Sehub- 
write mindestens 4 Meilen. C u rt T e ich ert.

A . M elto n : J o in t  S tu d ie s  and  T h e ir  B e a r in g  on T e c to n ic  
H is to ry . (B ull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 231.)

Bericht über Kluftmessungen in  den nahezu horizontalen Carbonschichten 
er Ebenen von Missouri bis zum m ittleren Texas, die die Ansicht unterstützen, 
aö die kräftigeren Phasen der Ouachita-Orogenese permischen und post- 

Permischen Alters sind. C urt T e ich ert.

A xe l B orn : Z u r A n a ly s e  des K a p -F a lte n s y s te m s . (Zs. D. Geol. 
Ges- 82. 1930. 193—206. M it 7 Textabb.)

Unter Zugrundelegung der bisherigen Forschungsergebnisse erörtert 
.. wie weit das südafrikanische Faltengebirge den allgemeinen Erfahrungen 
über Wesen und Voraussetzung solcher Gebirgstypen entspricht. Nach einem 

ürzen Überblick über Charakter, Lagerungsart, Mächtigkeit und Verbreitung 
er beteiligten Schichtsysteme w ird dargetan, daß die Forderung m a r in e r  
edimentation hier nur sehr wenig erfü llt ist, eine G e o s y n k lin a lb i ld u n g  

ZWar vorliegt, aber gerade im  F a ltu n g s b e re ic h e  den ausgesprochenen Cha- 
W'kter eiües Sammeltroges vermissen läßt. Der weit darüber hinausgreifende 

üünentationsbereich war in  den späteren Aufschüttungsstadien offenbar 
ZUm großen Teil durch mehr oder weniger andauernde S e n kun gs ten de nz  

e rerrscht. Innerhalb der insgesamt 1100 km  langen und 100— 150 km  breiten 
Südafrikanischen Gebirgsbögen erreicht die Mächtigkeit des Kap- und Karroo- 
p Stems maximale Werte von 8600 m, wobei nach Ansicht des Verf.’s der 

a üngstiefgang immerhin auf einige Zehner von Kilometern zu veranschlagen 
Ware. Für die Überschreitung der Stabilitätsgrenze unter der W irkung oro- 
Sonetischen Stresses w ird  hier ein die L a b i l i t ä t  bedingender M ä c h tig k e its -  

erschuß gegenüber den Nachbarbereichen angenommen und auf 2000 
ls 3000 m geschätzt.

P o s to ro g e n e tis c h e  S c h u ttb ild u n g e n  von der A rt der Molasse 
ckt Verf. in  jüngeren Schichtserien, etwa von der m ittleren triassischen 

autort-Stufe ab. Von diesem in  nördlicher Richtung transportierten Ab- 
gungsmaterial sind gerade die südlich gelegenen Teile —  verm utlich in- 
&e einer tektonischen Hebung jenes proximalen Bereichs —  durch die 
sion bereits wieder beseitigt worden, so daß über eine räumliche Ver- 

dieser Schichten m it dem Orogen kein unm ittelbarer Nachweis 
B r zu erhalten ist. Der jü n g e re  K a rro o v u lk a n is m u s , hauptsächlich 

0 doleritische Gesteine charakterisiert, scheint das Faltungsgebiet dauernd 
die leden zu haben; da bemerkenswerterweise die von ihm  geförderten Massen 
2us° ro&enetisch bewegten um ein Vielfaches übertreffen, w ird ein genetischer 

ammenhang zwischen Faltungsvorgang und Vulkanismus fü r unwahr- 
Scheinlich angesehen.
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Demgemäß wäre über dem m it einer Diskordanz abschließenden, sowohl 
g e fa lte te n , wie auch g ra n it is c h  in t r u d ie r te n  T ro g u n te rg ru n d  des 
Transvaal- und Namasystems die v u lk a n is m u s fre ie  G e o s y n k lin a l-  
fü l lu n g  des Kap- und unteren Karroosystems anzunehmen. Darauf fo lg t 
unm itte lbar (im  Beaufort), wiederum ohne nachweisbare magmatische Be
gleiterscheinung, die Orogenese m it a n s c h lie ß e n d e r M o la s s e b ild u n g  
und zur Bildungszeit der Stormbergserie (Rhät—Lias) endlich der p o s t-  
o ro g e n e tis c h e  b a s a ltis c h e  V u lk a n is m u s . E. Christa.

V ulkanotektonik.
L. J. Krige: N o t e  o n  K  a r  r  o o - D o 1 e r  i  t  e S i l l s  i n  t h e  

O l d  G r a n i t e  o f  t h e  E r m e l o  D i s t r i c t .  (Trans. Geol. Soc. 
South Africa. 32. Johannesburg 1929. 67— 63. M it Taf.)

Verf. beschreibt einige Dolerit- (Diabas-) Lagergänge vom Charakter der 
Karroo-Dolerite, welche im  Erm elo-D istrikt in  dem alten Granit des k r i
stallinen Grundgebirges Südafrikas (Swaziland-System) aufsetzen. Diese 
Lagergänge verlaufen im  allgemeinen horizontal, haben aber z. T. auch ein 
stärkeres Einfallen bis zu 30°. In  dem Granit is t keine horizontal verlaufende 
Absonderung oder K lü ftung festzustellen. Bei einer Mächtigkeit bis zu 10 m 
is t die (bei einem Lagergang annähernd 50 km  betragende) Ausdehnung 
der nahezu horizontalen Intrusion schwer erklärbar. Einer dieser Lagergänge 
t r i t t  auch in  die auflagernden Schichten, Dwyka T il l i t  und tiefere Lagen 
der Ecca-Serie, ein.

Zur Erklärung geht Verf. von der Auffassung von A. L. D u Toit (Trans. 
Geol. Soc. South Africa. 23. 1920) aus, wonach die heute höchstgelegenen 
Lagergänge die ältesten sind, und wonach die jüngeren Lagergänge im  Ge
folge einer Hebung des südafrikanischen Blockes in immer tiefere Niveaus 
intrudierten. Verf. meint, daß eine Hebung unverständlich sei. Die Intrusion 
der Lagergänge werde eingeleitet durch die das Dach der Karroo-Schichten 
bildenden Stormberg- (Drakenberg) Laven. M it dem Abkühlen dieser werde 
im  Liegenden durch die übergeleitete Wärme tangential wirkender Druck 
ausgelöst. Dadurch werde der erhitzte Rindenteil domartig aufgewölbt über 
die tieferen, n ich t erhitzten und keine tangentiale Druckwirkung zeigenden 
Schichten. Dadurch entstehe eine horizontal verlaufende Schwächezone 
verminderten Vertikaldruckes. In  diese Zone werde neu aufsteigendes Magma 
eingepreßt in  Form eines an die Schwächezone sich anschließenden Lager
ganges. E in  Teil der von dem Lagergange ausströmenden Wärme werde 
wieder nach unten geleitet, wodurch sich die geschilderten Vorgänge wieder
holten unter Ausbildung einer neuen Schwächezone, neuer In jektion, wieder 
folgender Erhitzung des Liegenden, neuer Schwächezone usw. Dies ginge 
fo rt, bis der Zustrom neuen Magmas aufhöre. Die zahlreichen Lagergänge 
im  geschichteten Verbände m it ihrer eigenartigen Altersfolge vom Hangenden 
zum Liegenden könne so besser als durch lu Toit’s Annahme kontinentaler 
Hebung erklärt werden. Aber auch fü r die Erklärung der horizontalen Lager
gänge im  Granit reiche diese Erklärung der Ausbildung von Schwächezonen



V ulkanotektonik. 5 5 3

aus. Wegen des Fehlens von horizontalen Fugen im  Granit (gegenüber den 
Sedimenten) sei dort ein häufigeres Abweichen von der horizontalen Lagerung 
verständlich. Erich Kaiser.

L. K ingsley: R i n g - D i k e  o f  t h e  O s s i p e e  M o n n t a i n s .  
(Bull. Geol. Soc. Am. 42. 1931. 227.)

Bericht über einen „ring-d ike“  im  zentralen New Hampshire. Der 
Bing hat einen Durchmesser von 9 Meilen, eine maximale Breite von 1 Meile 
Und besteht aus porphyritischem Hornblende-Quarzsyenit. E r umschließt 
111 seinem Innern vulkanische Gesteine, wie Basalt, Andesit, Quarzporphyr, 
Tuffe und Breccien, in  die er z. T. in trud iert. Curt Teichert.

F-Loewinson-Lessing: Ü b e r  d i e  R a u m b i l d u n g  g r o ß e r  
f l a c h e r  I n t r u s i v l a g e r .  (Min. u. petr. M itt. 43. 1932. 271— 282.)

Bür die Raumbildung der sibirischen Trapp-Sills (meist durch Horto- 
üolith-Gabbrodiabase vertreten) sowie fü r ausgedehnte Intrusivlager über- 

auPt, die weder auf Aufpressung, Assimilation, Über- und Untersichbrechen, 
*°ch auf Schollenbewegungen zurückgeführt werden können, w ird  ein neuer 

rklärungsversuch gegeben. Diese Sills entstehen nach des Yerf.’s Darlegungen 
Urch nach unten gerichteten Abstau, plastisches Sinken und hydrostatisches 

seitliches Eindringen des Magmas in  die dabei ohne Hebung des Daches 
entstehenden potentie ll freien Räume. Diese Vorstellung eines ununter- 

rochenen hydrostatischen Platzaustausches erscheint vom mechanischen 
andpunkt möglich und zulässig. Sie w ird  als die „Hypothese plastischer 
Stauintrusion“  in  Gegensatz zur Aufpressungs-, Assimilations-, Schollen- 

iuch- und Stopinghypothese gebracht. Die Sills sind an Senkungsgebiete 
f e unden. Die sibirischen Trapplager sind chemisch als intrusive Plateau- 

asalte zu betrachten.
iq  ° 'nem Nachtrag w ird auf die von H. Cl o o s  (Dies. Jb. Beil.-Bd. 42. A.

) postulierte Raumbildung der Granite eingegangen und m itgeteilt, 
woriu die Ansichten zusammenfallen und worin auseinandergehen.

Chudoba.

IVI" Macgregor: B a t h o l i t h s  o f  S o u t h e r n  R h o d e s i a .  
W o l.  Mag. 69. 1932. 18—29. M it 3 Textfig.)

Der Entstehung ausgedehnter Granitmassive is t in  letzter Zeit von 
geologischer gej^e v jej  Beachtung geschenkt worden. Die Studien des Verf.’s 

<feta großen präcambrischen Schild von S ü d rh o d e s ie n  sollen einen 
ei eren Beitrag zu diesem Problem liefern.

TIand einer geologischen Kartenskizze w ird das gegenseitige Lage- 
er ältnis von Granit und „Basements Schists“  (stratigraphisch ältere Ge- 

ne aD der angrenzende Granit) erläutert. Es geht daraus hervor, daß die 
ta]e*SemeiltS ®cBisf s“  Überreste des geschrumpften Daches einer kontinen- 

, .  S^nitischen Muschel sind; diese Granitintrusionen sind jedoch ver- 

Tekt 6̂ en ^ ers un<f  seBr  komplexer Natur. Als vergleichendes B ild  fü r die

Wenn
der älteren Gesteine w ird  die Faltung herangezogen, die entsteht,

eui schwimmendes Tuch leicht belastet wird. Daß die Granitmasse
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einem einseitigen Druck ausgesetzt war, is t n icht anzunehmen; vielmehr 
läßt sich als Beispiel fü r den vorliegenden Fa ll die R ingstruktur von Island 
anführen.

Nach Yerf.’s Kenntnissen der Südrhodesischen Granitmasse handelt es 
sich hier um einen Batholithen. Die SüEss’sche Definition des Wortes Batho- 
l i th  is t häufig in  stark erweitertem und dadurch unzutreffendem Sinn ge
braucht worden, so daß D a ly  eine neue, enger gefaßte Erklärung aufstellen 
zu müssen glaubte. Danach w ird von einem Batholithen gefordert, daß er 
ein Gebiet von 100 qkm bedeckt und an orogene Zonen gebunden ist. Aber 
auch m it dieser Definition is t Yerf. n ich t einverstanden. E r fand in  Süd- 
Rhodesien zahlreiche Granitmassive, die im  ÜALY’schen Sinne als Batho
lithen zu bezeichnen gewesen wären. Es stellte sich jedoch nachträglich heraus, 
daß diese Massive zum großen Teil migmatitische granitische Gneise sind, die 
ihre Entstehung verschiedenen Ursachen (Assimilation, Palyngenese) ver
danken und somit den südfinnländischen M igmatiten vergleichbar sind, die 
im  SuEss’schen Sinne als Batholithen zu bezeichnen wären.

Nach Erwägungen des Verf.’s sollte man zwei Typen von Batholithen 
unterscheiden, die er als S üE ss-B a tho lithe  und Ü A L Y -B a th o lith e  be
zeichnet.

Eine tabellarische Gegenüberstellung der beiderseitigen Eigenschaften 
w ird wiedergegeben und ausführlich diskutiert O. Zedlitz.

Geophysik.
1. Allgemeines.

A m e r i c a n  G e o p h y s i c a l  U n i o n ;  jo in t Meeting; Sections of 
Geodesy, of Seismology, and of Terrestrial Magnetism and E lectric ity: 
Symposium and Discussion on Geophysical Methods as applied in  the 
Study of Geological Structure. (Terr. Magnet, and Atmosph. E lectri
city. 1928. S. 129—148.)

W a t e r m e y e r ,  G. A . : Connection between Geodesy and Geology. (Proc.
Geol. Soc. S.-Africa. Johannesburg 1932. X X V I I— X X X I.  M it 2 Fig.) 

S e i d l ,  E .: Die Bedeutung technischer Bruchformen fü r die E rm ittlung 
geophysikalischer Störungsbereiche, erläutert an der Zone des Roten 
Meeres. (Zs. Geophys. 7. 1931. 117—127. M it 13 Abb.)

E. de Golyer: G e o p h y s i c s ,  a N e w  T o o l  f o r  t h e  G e o 
l o g i s t .  (Bull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 196—197.)

Hinweis auf die Bedeutung der geophysikalischen Methoden nicht nur 
fü r die praktische, sondern auch wissenschaftliche Geologie.

Curt Teichert.
R. T . Chamberlin: Z o n e  o f  C a v i t i e s  a n d  Z o n e  o f  C o n 

t i n u i t y .  (Bull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 194—195.)

Verf. n im m t gegen die Unterscheidung von Bruch- und Fließzone in  
der Erdrinde Stellung. Gesteinsfließen kann auch in  den obersten Zonen 
der Erdrinde stattfinden und andererseits kennt man Verwerfungsbeben 
m it Herdtiefen bis zu 50 km. Curt Teichert.
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C- A . Heiland: A N e w  G e o p h o n e .  (Technical Publ. Nr. 330. 
^Eier. Inst, of Mining and Metallurg. Engineers. New York 1930. M it
2 Abb.)

Beschreibung eines Geophones, das bei geringen Schichtmächtigkeiten 
Aufschluß geben kann über die Lage von Verwerfungen, Tiefe von Grund- 
■wasser, die Mächtigkeit alluvialer oder glazialer Decken. F. Erruiat.

Adolf W u rm : Z u r  g e o p h y s i k a l i s c h e n  D u r c h f o r 
s c h u n g  B a y e r n s .  (Geol. Rundsch. 1931. 22. 273—281.)

Es w ird hier von den Ergebnissen der erdmagnetischen Landesaufnahme 
111 Bayern und aus einigen weiteren Publikationen über daselbst unternom
mene m a g n e tis c h e  und g ra v im e tr is c h e  Messungen Einschlägiges m it- 
Seteilt, um es m it den bis je tz t wahrscheinlich gemachten oder zu vermuten
den tektonischen Verhältnissen des unsichtbaren Untergrundes in  Zusammen
hang zu bringen. Dabei w ird an bisher gewonnene Erfahrungen erinnert, 
die etwa dahin gehen, daß größere magnetische Anomalien entweder durch 
üiagnetitlagerstätten oder auch durch hochliegende kristalline Massen m it 
mogelagerten basischen Gesteinen oder Erzkörpern hervorgerufen werden, 
daß Räume m it großen Sedimentmächtigkeiten oder m it locker gefügten 
Resteinsmassen sich meist als magnetische Minima bemerkbar machen, 
daß die Oberflächentektonik eines orogenetischen Bereichs kaum in  magne
tischen Anomalien sich kund gibt, diese vielmehr, indem sie sich m it den 
Seoidalen Schwerewerten in  solchem Falle o ft gleichsinnig verändern, in  
tieferliegenden Störungskörpern ihre vermutliche Ursache haben usw. So 
^erden verschiedene Teilgebiete des Landes, soweit möglich unter Gegen
überstellung magnetischer und gravimetrischer Meßergebnisse, je einer 

urzen Betrachtung unterstellt; dabei kamen hauptsächlich in  Frage die 
Kannten Störungsbereiche des nördlichen Frankens, ferner diejenigen des 

aeses, der Grenzgebirge im  0 , der wohl vindelizisch beeinflußten Donau- 
_ ’ der schwäbisch-bayrischen Hochebene und eines bis je tz t geophysi- 

aiiscb näher untersuchten kleinen Teils der bayerischen Alpen. Da sowohl 
e Pendel- wie auch die magnetischen Messungen über die Tiefe der Störungs- 

°rper nur ungenaue Anhaltspunkte liefern, befürwortet der Verf. gerade fü r 
en Süden Bayerns die se ism ische  Methode als Ergänzung, zumal er sich 

an der Grenze zwischen weißem Jura, bezw. dem als Basis weiter südlich 
angenommenen Grundgebirge einerseits und dem im  allgemeinen wohl locker 
entwickelten Tertiär andererseits reflektierende Unstetigkeitsflächen er- 

0 ft, wobei er fü r den kristallinen Trogboden eine Tiefe von immerhin 1000 
's IdOO m vermutet. Es sei erwähnt, daß neben dem sehr berechtigten 
unschg nacj1 gjjjgj. j-gght wesentlichen Verengerung des Netzes geophysi- 
nscher Messungen in  Bayern auch zum Ausdruck gebracht ist, daß es sich

hier vorerst doch meist nur um Anregungen und Ausblicke handeln könne.
E. Christa.

t  Mans Lundberg: T h e  H i s t o r y  o f  m a g n e t i c  a n d  e l e c -  
r i c a l  p r o s p e c t i n g  f o r  o r e .  (Die Entwicklung im  magnetischen 

elektrischen Prospektieren auf Erz.) (London, The Mining Magazine. 
Nr- 2. August 1929. 73—78.)
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Die vorliegende in einer nichtschwedischen Zeitschrift erschienene Ab
handlung lehrt eindringlich, in  welch verhältnismäßig kurzer Zeit sich die 
zunächst groben Methoden zu einer bis ins einzelne gehenden Spezialisierung 
entwickelt haben. Ih r  Anwendungsbereich, der an Beispielen gezeigt wird, 
erstreckt sich in  erster L inie auf das Suchen nach magnetischen und sulfi
dischen Erzen. Nur wenigen Kreisen dürfte bekannt sein, daß man magne
tische Untersuchungen in  Schweden m it Sonnenkompassen noch um die 
M itte des 17. Jahrhunderts ausgeführt hat. Rudolf Schreiter.

H . Hornkohl, A . G raf & H . Seblatnlgg: I n f o r m e  s o b r e  l a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  g e o f í s i c a s  e n  E s p e r a n z a  c e r c a  d e  
C h i l l a n .  (Bol. Minero de la Soc. Nac. de Minería. 45. Santiago 1932 
221—223.)

Der Untergrund der genannten, stark bewaldeten Gegend Mittelchiles 
w ird aufgebaut aus Basaltdecken und zugehörigen Tuffen, sowie aus fluv iá 
t i l 11 Konglomeraten; nur an einer Stelle im  Tale des Rio Chillan fanden 
sich marine Sedimente, aber keine Anzeichen der der Petroleumführung 
verdächtigen Antiklinale aus cretacischen Sedimenten, die hier von einem 
früheren Untersucher vermutet wurde. Die geophysikalischen Untersuchungen 
bestätigten nur die obigen geologischen Angaben, so die erdmagnetischen 
die Verbreitung des Basalts im  Untergründe bei anscheinend wechselndem 
Oberflächenabstand. Der Wechselfolge von Basalt, T u ff und Konglomerat 
dürfte auch der Wechsel zwischen gut und schlecht E lektriz itä t leitenden 
Schichtkörpern entsprechen, den die elektrische Untersuchung ergab.

W etze l.

2. Schweremessung.
K o ß m a t, F. und A. B o rn : Die Bedeutung der Gravimetrie fü r die Geologie.

Eine Erwiderung an A. L. ARCHANGELSKi-Moskau. (CB1. M in 1933 B
250—253.)

K. Jung: Schw ere u n d  G eo id  b e i Iso s ta s ie . (Zs. Geophvs. 8. 
1932. 40— 52. M it 4 Abb.)

Bei isostatisch reduzierten Schwerewerten dürften bei tatsächlich vor
handener Isostasie keine Reststörungen bleiben. Diese sind aber vorhanden, 
da der Normalwert sich auf das Sphäroid, die reduzierten Werte sich auf das 
Geoid beziehen. Weiterhin entstehen Abweichungen, weil die Erdradien 
einander parallel und die Schwere im  Innern der Erdkruste als konstant an
genommen wird. Das Relief der Lithosphäre, die Freiluftanomalie und die 
isostatische Anomalie werden berechnet und in Karten dargestellt. Es ergibt 
sich, daß bei vorhandener Isostasie die Freiluftreduktion auf dem Kontinente 
positive, auf den Ozeanen negative Anomalien zeitigen muß. Die Steilrand
störungen an den Küsten der Ozeane kommen z. T. sehr deutlich zum Aus
druck. Die isostatische Reduktion muß bei vorhandener Isostasie auf den 
Kontinenten noch negative, auf den Ozeanen positive Anomalien ergeben. 
Die bleibenden Störungen erreichen nirgends mehr als 10 M illigal, ih r geringer 
Betrag spricht dafür, daß Ozeane und Kontinente dem isostatischen Zustand



sehr nahe sind, daß aber der Aufbau der Erdkruste nicht nur in  Einzelheiten, 
sondern auch in  den Großformen nur wenig davon abweicht.

F. E rru la t.
M eißer, 0., H. M a r t in  und Th. G en g ie r: Beobachtungsverfahren und 

Apparaturen fü r sehr genaue relative Schwere- und Zeitmessungen. 
(Gerl. Beitr. Erg.-Bd. 2. 1932. 131—303. M it 110 Abb.)

Naoiti K am u ga i: In v e s t ig a t io n s  o n  G r a v ity  V a r io m e te r  
M ethod  in  U n d e rg ro u n d . (Jap. Journ. of Astr. and Geophys. 9. 1932. 
W l—206.)

Untersuchungen m it der kleinen Drehwaage nach Schweydar, vom 
^'Typ, ausgeführt in  den Asia-Kupferminen in  Japan. F. Errulat.

Th. Kuolomzine und A . Boesch: A b h a n d lu n g  ü b e r d ie  v o n  den 
•kshan ia -W erke n  e rb a u te  V e r t ik a l-F e ld w a a g e  v o n  Schmidt. (Zs. 
Geophys. 8. 1932. 166—180. M it 8 Abb.)

Vorschläge zur Verbesserung der ScHMiDT’schen Feldwaage zur Herab- 
m'oderung der durch Nullpunktsänderungen und Tem peraturem pfindlichkeit 
erstehenden Fehler. F. Errulat.
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H . H a a lc k : E in  s ta t is c h e r  Schw erem esser. (Zs. Geophys. 7. 
1931. 95—103. M it 4 Abb.)

Es w ird ein Instrument beschrieben, bei welchem die Schwereänderung 
urch die Änderung der Höhe einer Quecksilbersäule gemessen wird, die 

. rcil den Druck einer abgeschlossenen Gasmasse im  Gleichgewicht gehalten 
s • Eie Schwierigkeiten liegen vor allem auf wärmetechnischem Gebiet, 

J egen der Notwendigkeit einer vollständigen Wärmekompensation, dann in  
er Transportfähigkeit des Instrumentes. 1 mm Längenänderung der Säule 

eutsPrich t einer Schwereänderung von 1,83 bis % M illigal. Vorversuche 
erschienen aussichtsvoll. F. Errulat.

Haalck: E in  s ta t is c h e r  S chw erem esser. (2. M itt.) (Zs, 
Geophys. 8. 1932. 17—30 u. 197—204.)

Verf. g ib t eine genauere Darstellung der Konstruktion und Arbeitsweise 
senies statischen Schweremessers, der auf dem barometrischen Prinzip beruht, 
so^ie eine Abschätzung der Fehlermöglichkeiten. Die Messungen ergeben 
etwa ±  io  M illiga l Fehler. F. Errulat.

Schmerwitz: E rh ö h u n g  de r E m p f in d l ic h k e it  de r H e b e li 
^ aage d u rc h  e in  H o r iz o n ta lp e n d e l.  (Zs. Geophys. 7. 1931. 104—108. 
M lt 2 Abb.)

Der vertikale Gradient der Schwere w ird  durch Messung des Gewichts- 
orschiedes in  verschiedenen Höhen bestimmt. Hierzu is t eine Hebelwaage 
'-'net, die durch Anbringung eines Horizontalpendels am Waagebalken 

lfn !f ^er ®c*lnei(le leicht auf die lOOOfache Em pfindlichkeit gebracht werden
F. Errulat.on.
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F . K a s e litz : E in  neuer In te g r a to r  z u r B e re c h n u n g  von  
S chw ere w erten . (Zs. Geophys. 8. 1932. 191—195. M it 1 Abb.)

Beschreibung eines von W. Schweydar entwickelten und von den 
A s k a n ia -W e rk e n , Berlin, gebauten Instrumentes zur Berechnung von 
Gradienten und Komponenten der Schwerkraft durch Integration eines 
Querschnittes. F. Errulat.

F. H aarstick: Z u r E r m it te lu n g  g e o lo g isch e r S tru k tu re n  aus 
D rehw aagem essungen , in sbe sond e re  vo n  S a lzdom en. (Gerl. 
Beitr. Zs. Geophys. Erg.-Hefte. 3. 1932. 29—37. M it 5 Abb.)

Aus der Formel fü r Gradient und Krümmungsgröße berechnet Verf. m it 
H ilfe  des Fehlerfortpflanzungsgesetzes, m it welchen m ittleren Fehlern die 
Begrenzung und die Tiefe des Salzdomes festgestellt werden kann, wenn der 
Fehler der Dichtedifferenz vorweg angenommen wird. Es zeigt sich, daß bei 
geringen Tiefen die Begrenzung und die Tiefe besser durch die Krümmungs
größen, bei größeren Tiefen die Begrenzung besser durch die Krümmungs
größe, die Tiefe besser durch die Gradienten erm itte lt werden. Nachprüfungen 
an Hand von Beobachtungen in  Texas und Louisiana zeigen die G ültigkeit 
der Beziehungen; beträchtliche Abweichungen traten auf, wo der Dichte
unterschied anders war, als angenommen wurde. Günstig sind große D ichte
differenz, große Massenkörper, geringe Inhomogenitäten des nahen Unter
grundes und geringe Geländewirkung. Diese Vorbedingungen sind aber meist 
n icht erfü llt. E. Errulat.

A . Belluigi: Sui p a r t ic o la r i  a s p e t t i g r a v im e t r ic i  d i a lc u n i 
n u c le i s u b -p a d a n i. (Gerl. Beitr. Erg.-Hefte. 3. 1932. 38—44. M it 
3 Abb.)

Untersuchung über den Einfluß der Veränderung der D ichte m it der 
Tiefe auf gravimetrische Ergebnisse, besonders fü r den Fa ll des Caprock und 
tektonischer Streifen. F. Errulat.

F. A . Vening Meinesz: The G r a v ity  E x p e d it io n  o f H r. Ms. 
0  13 in  th e  A t la n t ic .  (Kon. Akad. v. Wetenschappen te Amsterdam. 
Proceedings. 35. Nr. 9. 1932. 8 S. M it 1 Karte.)

Nachdem Verf. zum erstenmal im  Jahre 1926 im  offenen Atlantischen 
Ozean Schwerkraftsmessungen im  Unterseeboot ausführen konnte, unter
nahm er im  Sommer 1932 eine zweite Schwereexpedition dorthin. Damals 
waren die einzelnen Stationen aber durchweg noch etwa 300 km  voneinander 
entfernt. Um indessen etwaige Beziehungen zwischen der regionalen Tektonik 
und dem Schwerkraftsfelde zu erkennen, muß nach den diesbezüglichen E r
fahrungen in  Ost- und Westindien das Beobachtungsnetz erheblich dichter 
sein. So wurden denn diesmal die Messungen in  n icht mehr als 100—120 km  
Abstand ausgeführt. Dabei war die Aufmerksamkeit in  erster L inie auf die 
m ittelatlantische Schwelle in  der Breite der Azoren und auf einen Streifen 
von dort nach G ibraltar bezw. nach Neufundland gerichtet, da durch die hier 
aufgedeckte besondere Verteilung der Erdbebenherde auch gewisse geo- 
tektonische Anhaltspunkte gegeben waren. Schließlich wurde noch Bedacht
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genommen, festzustellen, ob das Schwerkraftsfeld sich von der europäischen 
Kontinentaltafel ohne größere Änderung nach dem Ozean zu fortsetzt oder 
°b es dabei einen merklich anderen Charakter annimmt. Der Reiseweg is t 

seinen 61 Stationen auf einer Karte eingetragen.
Obwohl die einzelnen Schwerewerte erst vorläufig berechnet worden 

Slnd, läßt sich aber doch schon je tz t sagen, daß zwar das Schwerkraftsfeld 
®>er der mittelatlantischen Schwelle und westlich von G ibraltar gestört er- 
8cheint, indessen wesentlich geringer als in Ost- und Westindien; die hier 
vorhandenen so markanten Streifen negativer Anomalien fehlen in  dem in 
Kede stehenden Gebiet durchaus. Das steht aber im  guten Einklang m it 
^em seismischen Befunde, insofern ja nach den Untersuchungen des Ref. 
®sbesondere die Seismizität der mittelatlantischen Schwelle bei aller sehr 
beachtlichen und bisher unterschätzten Intensität sich doch nach unten zu 
Merklich abhebt von der „pazifisch-mediterranen“  Seismizität. H ier zeigt 
sich von neuem die außerordentliche Fruchtbarkeit des auf E duard Suess 
zutückgehenden Gedankens der Gegenüberstellung des atlantischen und des 
Pazifischen Baues. Überall zeigen sich ferner, m it Ausnahme von drei Sta
tionen nahe dem Kanal, deutlich positive Anomalien im  Betrage von wenigen 

adligal bis zu rd. 90 M illigal, so daß hier gewiß eine merkliche Abweichung 
von der Isostasie vorliegt. Die Erklärung dafür möchte Yerf. darin sehen, 
daß der A tla n tik  einer starken Kompression unterliegt, wobei er dam it rechnet 
Uod es auch plausibel erscheinen läßt, daß die Erdkruste (einmal rd. 30 km 
inachtig angenommen) fähig ist, Druckkräfte in  ihrer ganzen Erstreckung 
ortzuleiten. Übrigens liegen ebenfalls in  weiten Teilen von Ost- und West- 

mdien positive Anomalien vor; und die somit auch hier zu erhebende Forde- 
rtmg nach dem Bestehen einer seitlichen Kompression w ird in  diesen Gebieten 

urch geologische Beobachtungen gestützt.
Merkwürdig erscheint, daß wie 1926 bei der Insel Horta so je tz t bei 

^a° Miguel auffallend niedrige positive Anomalien gefunden wurden, was 
er Erfahrung widerspricht, daß das schwere Material der vulkanischen 
nseln den Schwerewert erheblich zu erhöhen pflegt. Ähnlich scheinen die 
ornaltnisse bei Tenerife zu liegen, während die bei Gran Canaria und Madeira 
8 gestellten Anomalien sich ganz dem bisherigen Bilde einfügen. Doch 

Müssen in  dieser Beziehung gev/iß erst die Ergebnisse einer endgültigen Re- 
’ rton der Beobachtungen abgewartet werden. E. Tams.

M u s h k e to v , D. J. and P. M. N ik i f o r o f f :  Gravimetrie and seismic ex- 
Pedition to Central Asia. (C. R. Intern. Geol. Congr. 15. Session. South- 

p A fr ica. 2. 1929. 609—613. Pretoria 1930.) 
osonen, U .: Relative Bestimmungen der Schwerkraft in  Finnland in  den 

Jahren 1926—1929. (Veröffentl. d. Finnischen Geodätischen Institu ts. 
13- Helsingfors 1930. 168 S.)

p - S aw icky : D ie  Schw ere u n d  G eo log ie  in  K a u k a s ie n . (Zs. 
e0Phys. 7. 1931. 318—323. M it 3 Abb.)

Merf. macht den Versuch, frühere, in  Kaukasien ausgeführte Schwere
essungen geologisch zu deuten. Es lassen sich dort die folgenden Gebiete
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unterscheiden: 1. Das kaukasische Hochgebirge; intrusive und kristalline 
Gesteine des Kasbeker Massivs gehen positive Anomalien nach A ir y  wie 
nach Pr a tt . 2. Armenien, m it positiven Anomalien, besonders wo Basalte 
und Trachyte bekannt sind (Schuscha). Die örtlichen Unterschiede sind hier 
stark, der Ausgleich sehr gering, was m it der starken seismischen Tätigkeit 
gut in  Einklang steht. 3. Das Rionbecken m it positiver Anomalie bei pa- 
läogenen Ablagerungen. 4. Das Kurabecken, nur wenig gestört. 5. Der nörd
liche Kaukasus, m it geringen positiven Störungen. 6. Apscheron und die 
westliche Küstenzone der Kaspisee, m it negativer Anomalie. 7. Die Küste 
des Schwarzen Meeres m it positiver Anomalie. Allgemein nehmen die positiven 
Störungen m it dem geologischen A lte r der Formation zu. E in  N — S-Profil 
g ib t Höhenverhältnisse, A g nach der Freiluftreduktion, nach A ir y , H ayfo r d  
und bei regionaler Kompensation. F. Errulat.

3. Erdmagnetismus.
C. A . Heiland: P re l im in a ry  no t e  of  a new m a g n e to m e te r. 

(Physics. 3. 1932. 18—22. M it 1 Abb.)

Es w ird  ein Übergangstyp zwischen der SoHMiDT’schen Vertikalwaage 
und der alten dip-needle entwickelt. Das Instrument besitzt ein Kompaß
system zur Orientierung des Waagemagneten senkiecht zum Meridian. Der 
im  cardanisch aufgehängten Gehäuse schwingende Waagemagnet is t durch 
eine regulierbare Spiralfeder kompensiert, welche auch die Elim inierung der 
Temperatureinflüsse ermöglichen soll. F. Errulat.

C. Heiland: A d e m o n s tra t io n  o f th e  g e o lo g ic  p o s s ib il i t ie s  
o f th e  r e s e s t iv i t y  an d  m a g n e tic  p ro s p e c tin g  m ethods. (Terr. 
Magn. Atm . Electr. 1932. 343—350. M it 5 Abb.)

Gold is t n icht nur in magnetithaltigen Seifen, sondern auch in  situ 
magnetisch nachweisbar, wenn es z. B. in  fein verteilter Form in  Gesteinen 
vorkommt, deren Goldgehalt dem Magnetitgehalt ungefähr entspricht. Die 
magnetischen Methoden werden m it Erfolg verwandt, wo Ö l-Antiklinalen 
von Erhebungen des kristallinen Untergrundes begleitet sind.

Elektrische Widerstandsmessungen helfen bei der Aufsuchung von 
Zerrüttungszonen und zur Bestimmung der Tiefe von Felsoberflächen unter 
Deckschichten. Das Aufsuchen von Grundwasser m ittels der Widerstands
methode hat erhebliche Fortschritte gemacht. F. Erru lat.

J. Königsberger: Z u  F o lg h e r a it e r ’ s B e s tim m u n g e n  d e s  
m a g n e tis c h e n  E rd fe ld e s  aus de r M a g n e tis ie ru n g  g e b ra n n te r  
T ong eg en s tä nd e . (Ge r l a n d ’s Beitr. 35. 1932. 51—54.)

Verf. p rü ft die Ergebnisse F o lg h e r a ite r ’s nach, indem er durch Brennen 
von Ziegellehm bei ca. 500—580° C eine dauernde Magnetisierung des Ma
teriales bewirkte, deren Richtung nur ca. ±  5° von der des Erdfeldes abwich. 
Die Remanenz erwies sich als sehr dauerhaft. Wenn F o lg h e r a ite r  an 
etruskischen Vasen stark abweichende Magnetisierung feststellte, is t diese
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^ohl auf Brennen des Materials in  ungewöhnlicher Lage zurückzuführen, 
tarke Variationen des Erdfeldes können daraus nicht gefolgert werden.

F. E rru la t.
J - A .  F lem ing und H . W . F is k : O n  t h e  d is t r ib u t io n  o f p e r 

m anen t re p e a ts ta t io n s . (Zs. Geophys. 7. 1931. 74—80.)

Unsere heutige Kenntnis von der Verteilung des Erdmagnetismus zeigt, 
aß das heutige Stationsnetz n ich t mehr den Anforderungen entspricht, die 

Cle Probleme stellen. Insbesondere verlangt die Beobachtung der Säkular- 
^anation die Schaffung neuer Observatorien oder zum mindesten von Wieder
holung:̂ Stationen, deren Lage erörtert wird. F. E rru la t.

A d. S ch m id t: Das R ä ts e l de r e rd m a g n e tis c h e n  S ä k u la r
i s a t i o n .  (Terr. Magn. 1932. 225—230.)

Das Feld der Säkularvariation muß als aus zwei Teilen bestehend an- 
benommen werden, dem Ante il S' des magnetischen Kernes, und dem indu- 
Z1erten subpermanenten Ante il S" der Rinde. Eine Trennung beider is t einst
weilen nicht möglich. Verf. sucht auf dem Wege der Analyse ein B ild  von 
^em ^ esen der Säkularvariation zu entwerfen und kommt zu dem Ergebnis: 

er säkulare Gang der erdmagnetischen Kraftrichtung in  London, Paris, 
apstadt steht in  großen Zügen in  Einklang m it der Hypothese, daß die 

ularvariation durch die gleichmäßige, in  einer Periode von 480 Jahren 
mgende Umdrehung eines homogenen magnetisierten Erdkernes ver

ursacht würde. Daneben muß auf Grund der Potentialberechnungen m it einer
I .  , erung des Gesamtmoments der Erde gerechnet werden. Für dieses er-
J, ,^  a ŝ DP0CPe des Minimums 1600, des Maximums die Zeit um 1840. 
voh°t^  ^6r Phasenunterschied zwischen den Kurven der Säkularvariation 
j  und D nach B a u e r  gegen die des magnetischen Momentes 100 (bezw. 140) 
Da re- Der Widerspruch zwischen den beiden Darstellungen is t nicht gelöst, 
^as zurzeit wichtigste Problem is t die Feststellung der regionalen und lokalen

ouialien der Säkularvariation. F . E rru la t.

/rj, ^ a u llm a n n : M a g n e tisch e  V erm essungen in  D e u ts c h la n d .
1 err- Magnetism and Atm . Electr. 1932. 331—334.)

ein 8*bt eine kurze Darstellung der wichtigsten Aufnahmen und
e «ogenenkarte fü r  1932, 5. F. E rru la t.

Ob l'ü' rtöss'9er und K. Puzicha: M a g n e tisch e  M essungen am  
seiner tv 261 D iabaszuge. Eine Studie über das magnetische Verhalten 
„ ra . . Ia jase und Eisenerze m it besonderer Berücksichtigung ihrer petro- 
metu 1S.cllen Beschaffenheit; Beitrag zur Theorie der magnetischen Aufschluß-

e und ihre Anwendung in  diesem Gebiet. ( G e r l . Beitr. Erg.-Hefte.methodi

• 1932. 45-108. M it 32 Abb.)
TV 7

grani 10 erdlnagnetischen Störungen außerhalb des Kontakthofes des Brocken- 
l’acher Ŝ 611 V°r  a^ em auf Diabase (Oberdevon— Culm) zurück. Die Wissen
in  de a iI6^er s’n<l  nicht gestört, auch ihre Diabase heben sich nicht heraus. 

J  r iattersteinzone betragen die Störungen ca. 100 y, bei den Flecken- 
Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 36
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diabasen bis zu 1000 y. Bei diesen scheint es sich um petrographisch bedingte 
höhere Suszeptibilitäten in den Randzonen zu handeln, die starke Anreicherung 
an Magnetit, bezeichnet durch Wachstumsskelette, aufweisen. Da es sich 
dabei um die hängendsten Partien handelt, kann die magnetische Vermessung 
Hinweise fü r die petrographische Erforschung des Differentiationsprozesses 
geben. Die Größe der Störungen weist darauf hin, daß die Gesteinskörper 
nur unter dem Einfluß des Erdfeldes magnetisiert sind.

Im  Kontakthofe des Brockengranites treten die zu Magnetit metamorpho- 
sierten Eisenerze überragend in  Erscheinung. Zu bemerken ist, daß auch
über den Culmschichten (Eiserner Weg) eine re la tiv hohe Grundstörung 
liegt (100 y). Die größten lokalen Störungen geben die Magnetitlager des 
Spitzenberges bei Altenau, welche, wie beim Eisernen Weg, durch Reduktion 
des primären Roteisens entstanden sind. Der Eisengehalt beträgt bis zu 
65 %, die Vertikalkomponente der magnetischen Störung über 8000 y, die 
Breite des Störungszuges nur etwa 50 m. Die Verf. behandeln die Beobach
tungen auch vom Standpunkt der Theorie aus und weisen besonders auf die 
Bedeutung des Entmagnetisierungsfaktors hin, der auf die Magnetisierungs
komponente verringernd w irk t. Erdfeldinduktion genügt hier allein nicht, 
es muß eine zusätzliche remanente Magnetisierung vorhanden sein. In  einem 
Anhang werden Bemerkungen zur Theorie der erdmagnetischen Aufschluß
methode gegeben und die bei der Deutung der Anomalien benutzten Formeln 

abgeleitet. F - E p ru la t-

K eu ne cke , O tto: Der tiefere Untergrund des subhercynen Beckens und 
seines nordwestlichen Vorlandes auf Grund magnetischer Messungen. 
(Erg.-Hefte f. angew. Geophys. 2. 1932. 344—373. M it 5 Abb. u. 1 Taf. — 
Berichtigung hierzu, a. a. O. 3. 1932. 137—142. M it 1 Taf.) Ref. dies. 
Jb. 1933. I I I .  12/13.

W . A h re n s : E rge b n isse  m a g n e tis c h e r U n te rs u c h u n g e n  im  
V u lk a n g e b ie t  des L a a c h e r Sees in  d e r E ife l.  (Gebl . Beitr. Erg.- 
Bd. 2. 1931. 320—336.)

Über basaltischen Laven ergeben sich noch unter einer Bedeckung von 
etwa 20 m Löß und Trachyttuffen bei rund 10—15 m Mächtigkeit des Basalt
stromes Störungen der Vertikalintensität bis zu 600 y, steigend bis etwa 
2500 y  bei größter Mächtigkeit des Basaltes und geringer Bedeckung. Über 
basaltischen Schlackenbergen und Kraterwällen liegen extreme Störungen 
bis zu 5000 y. Trachytische Bimssteine, vor allem die grauen Laacher Tuffe, 
erwiesen sich als recht stark magnetisiert, weniger die weißen Bimsstein
tuffe. Bei der Deutung der magnetischen Messungen am Basaltgebiet im  
Dienste der Steinbruchindustrie is t also Vorsicht geboten. Bemerkt sei 
noch, daß die negative Randstörung der Nordseite merklich auf die Basalt
decke hinaufgreift. F ‘ E r ru la t '

G. N e u m a n n : M a g n e tisch e  U n te rs u c h u n g e n  b e i B e rg g ie ß 
h ü b e l in  Sachsen. (Ge b l . Beitr. Erg.-Bd. 2. 1932. 22 67. M it 10 Abb. 

u. 1 Taf.)
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Über dem Martinzecher Magnetitlager waren von H e i l a n d  und S e b l a t t -  

G e r l . Beitr. Erg.-Bd. 1. S. 110 ff.) starke negative Anomalien 
(r '  ertikalintensität festgestellt worden, deren Erklärung noch offen stand. 
eri' unternahm eine umfangreiche Vermessung nach Z, sowie Profilmessungen 

S t f1 H Un<1 fand nördlich von Berggießhübel ein ausgedehntes positives 
rungsgebiet, das auf magnetitreiche kontaktmetamorphe Devongesteine 

zurückzuführen ist. Bei Superposition dieses positiven Störungsfeldes m it 
6m hierdurch im  Magnetitlager induzierten Felde ergeben sich unter ge- 

Jgueten Annahmen theoretische Profile von H  und Z, erm itte lt m it H ilfe 
, 1 laSramme von H a a l c k , die m it den gemessenen in  guter Übereinstimmung 

, !  .6n' Dam it erweist sich der Fa ll als prinzip ie ll deutbar, denn es ergibt sich 
sachlich ein gegen die Richtung des Erdfeldes nur schwach geneigter, 

Ma^ entgeSenSesetzto Gesamtvektor der Magnetisierung des Magnetitlagers.
gnetische Untersuchung von Proben bestätigt diese Auffassung. Messungen 

jj er Tage, nach dem Prinzip der Kompensation ausgeführt, machten bei 
chwierigkeiten, zeigten aber gleichfalls inverse Magnetisierung.

F. E rru la t.

C oulom b: R echerches s u r  l ’ a n o m a lie  m a g n e tiq u e  au 
So® n ie t du P u y  de D 6me. (C. R. 105. 1932. 1409.)

Die große magnetische Anomalie des Puy de Döme ist schon länger 
go annt- der Nähe des Gipfels variiert die Deklination regelmäßig um 
Und'^ m’ d*e Dorizontalintensität T'-ff Gauß auf 260 m. Was die Inklination 
re i <de Vertikalkomponente anbelangt, sind ihre Veränderungen ganz un- 

mäßig infolge der geringeren Erscheinungen im  magnetischen Gebiet. 
79? ' kommt auf die Abhandlung von B r u n h e s  (Journ. Phys. 4. ser. 5. 1906. 
j j j  zu sprechen, ebenso auf die von J. K o e n ig s b e r g e r  (Terr. Magn. 35. 
j j „ '  45). E r findet keine Übereinstimmung und nim m t eine m ittlere 
stü^ erung des oberen Gebirges auf diejenige der oberflächlichen Proben- 
Z|1 ® an- Indessen is t schwer eine W irkung des Induktionsmagnetismus
daß6! r ennen’ denn e*n*ge Bestimmungen des Verf.’s m it G. G r e n e t  zeigen, 
sten SPSer 10mal schwächer is t als der remanente Magnetismus in den günstig- 
äncl tÜck en- Seit 30 Jahren schon hat sich das Störungsfeld übrigens ge- 
Schaftd dĴ eSe Veränderung verteilte sich sonderbarerweise auf die Nachbar- 
Bicht 16S Gipfels- Nul1 im  W  und schwach in der Nähe, is t sie in  den anderen 
sehr1°lln^en h°s^ v *n der Nähe des Gipfels, w ird dann rasch negativ und 
leid br° ß,.Wenn man sich entfernt. An gewissen Stellen hat sich das Störungs- 
der dß1 ki^Bte vermindert. Die Veränderung m it der Entfernung ist von 

6 en Porm im  Jahre 1902 und 1932. Die Kurven scheinen nur in  der 
116 VerleSt ^  sein. M. Heng le in .

P ° ff, I . :  Die erdmagnetische Deklination in  Bulgarien. (Zs. Geophvs 8 
1932- 164-165.)

- -  I n s t i t u t io n  o f W a s h in g to n , Annual Report of the Director 
Ooô 6 Department of Terrestrial Magnetism. (Yearbook. 31. 1931/32.

277. 1932. Washington.)

I I .  36
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A . S avorn in: S ur que lques  m esures d ’ a n o m a lie s  m ag n é tiq u e s  
à M adagascar. (C. R. 195. 1932. 1101.)

Auf Madagaskar sind magnetische Anomalien häufig. Ihre Ursachen 
sind verschieden. Es werden Deklinationsmessungen vom Jun i 1932 aus 
der Gegend von Benenitra und Fenoarivo-Isimbolovolo gegeben. Von ersterem 
Ort is t die normale Deklination 11° 45' W. Bei der Verwerfung von Am- 
pahidroy, wo der K on takt der oberen roten Serie und der Schichten von 
Sakamena sich von Vohibondro bis nördlich Soaravina erstreckt, erreicht 
der Fehler 2° 30' zu wenig. E r is t geringer bei Vohibondro und Ambatovaka 
und verschwindet nahezu gegen Antsokaka (15').

Bei Ivoh iby und Betsipoy sind 2° zu wenig, was auf die Existenz von 
Pegmatitintrusionen m it Magnetit zurückzuführen ist. Die Anomalie von 
Ambindavato beträgt 2° im  Überschuß. Sie läßt sich erklären einerseits durch 
die Gegenwart eines Serpentinmassivs, andererseits durch die Tektonik der 
Gegend. Die Gneise sind hier lokal 0 —W gerichtet anstatt N— S.

N ur die Anomalie nordöstlich Vohibory (5° 20' Überschuß) findet keine 
befriedigende Erklärung. Dagegen scheinen die Cipolinbänke bei Janapera- 
Berenty und der normale K ontakt Sediment— K ris ta llin  bei Benenitra- 
Jankara und Sahanifa-Behana keine Anomalien hervorzurufen.

M . H eng le in .

4 .  E l e k t r o g e o p h y s i k a l i s c h e  M e t h o d e n .

H u m m e l, J. N .: Theoretische Grundlagen fü r die Erforschung des Erd- 
innern mittels Gleichstrom. (Zs. Geophys. 7. 1931. 182—189. M it 2 Abb.) 

M a i l le t ,  R. und H. G. D o ll:  Sur un théorème re la tif aux m ilieux électrique
ment anisotropes et ses applications à la prospection électrique en courant 
continu. ( G e r l . Beitr. Erg.-Bd. 3 . 1932. 104—124.)

G ish , O. H .: Use of electric methods in search for oil. (Bull. Amer. Ass. of 
Petrol. Geol. 16. 1932. 1337—1348.)

K a rl Sundberg: P ro s p e c tin g  b y  th e  S w edish Geo - e le c t r ic a l 
M ethods . (Prospektieren m it H ilfe  der schwedischen geoelektrischen Me
thoden.) (Bulletin of the Institute of Mining and Metallurgy. Nr. 295. 
A p ril 1929.)

Kennzeichnung der elektrischen Methoden, Anwendungsbereich und Bei
spiele. R udo lf Schrelter.

K a rl Sundberg und H e lm e r H edström : C o m m u n ic a tio n  su r les 
reche rches  é le c tr iq u e s  de m in é ra is  e t d’h u ile s . (Congrès International 
de Forages, Deuxième Session, Comptes Rendus. Paris 1929.)

Methodik der geoelektrischen Untersuchung des Untergrundes nebst Bei
spielen, die auch fü r die Forstwirtschaft von Interesse sind.

R udo lf Schreiter.

K a rl Sundberg und H ans Lundberg: Some P ra c t ic a l R e su lts  
o f E le c t r ic a l P ro s p e c tin g  fo r  O il. (Bull, of the Inst, of Mining and 
Metallurgy. Nr. 296. Mai 1929.)
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Die Methoden, die auch zur allgemeinen Untersuchung des Untergrundes 
ln  s*?uktureller H insicht dienen, werden besprochen und Beispiele angeführt, 
v°n denen die Öluntersuchungen in  Louisiana und Texas besondere Auf- 
roerksamkeit verdienen. R udolf Schreiter.

W - Stern: B e iträ g e  z u r M e ß te c h n ik  u n d  A n w e n d u n g  de r Me
thode des s c h e in b a re n  s p e z if is c h e n  W id e rs ta n d e s . (Zs. Geophys. 8. 
1932. 181—191. M it 5 Abb.)

Nach der theoretischen Entwickelung der Formeln fü r den scheinbaren 
spezifische Widerstand im  geschichteten Medium w ird die Abhängigkeit 

“eser Größe von der Mächtigkeit der Deckschicht, dem Leitfähigkeitsverhält- 
**ls der Schichten und dem Abstande der Elektroden voneinander dargestellt.

erx. berichtet über die Messungen zur Bestimmung der Deckenmächtigkeit 
®  den mächtigen Braunkohlenvorkommen der V ille  am Niederrhein bei der 

rube Gruhlwerk. Unter der Annahme einer „maximalen Eintauchtiefe“  der 
tromlinien zu einem D ritte l des Abstandes der Quellpunkte werden Dia

gramme fü r die Änderung des Widerstandes m it der Tiefe entworfen. Die 
esser leitenden Flöze heben sich gegen die schlecht leitenden Kiese und 

' ßhotter gut ab. Die Flözmächtigkeit läßt sich aus dem erneuten Anstieg 
es scheinbaren spezifischen Widerstandes in  den liegenden Sanden ent- 

11 phmen. Die Deutung is t durch Bohrungen bestätigt. F. E rru la t.

H- Guizonnier: C om posante  d iu rn e  du g ra d ie n t  de p o te n t ia l  
e c tr iq u e  au V a l-J o y e u x ; v a r ia t io n s  de sa phase e t de son a m p li-  

tud e - (C. R. 195. 1932. 1299.)

K e  Beobachtungen wurden im  Observatorium von Val-Joyeux von 
1930 gemacht. Es werden die Kurven der Zeiten des Maximums der 

Putude und der Werte fü r die Amplitude der täglichen Komponente 
Segeben (auf der Horizontalen die Monate, auf der Vertikalen die Zeiten). 

as Maximum fand im  Januar gegen 17 Uhr statt, rückt progressiv bis gegen
12 Uhr
stimm.

im  Ju li und geht wieder bis 17 Uhr im  Januar. Die beiden Kurven
en nahezu überein. M . H englein .

5 .  G e o t h e r m i s c h e  V e r h ä l t n i s s e .

J - A . M cC utch in : R e la t io n  o f e a r th  te m p e ra tu re  to  g e o lo g ic a l 
s tru c tu re . (O il Weekly. 65, 2. Houston 1932. 21.)

,, D ilworth-Feld laufen die Untertags-Isothermen im  selben Sinn, doch 
esonders in  tieferen Teilen) steiler als die Schichten. K re jc i.

1 St rand,  C. E. v a n : On the nature of is o g e o th e rm a l surfaces. (Amer. 
Journ. of Science. 15. 1928. 495—519.)

„ Koch: T e m p e ra tu rm e s s u n g e n  in  B o h r lö c h e rn  de r Um - 
n  JUn^ Von H a m b u rg . (M itt. a. d. Min.-Geol. Staatsinstitut. Heft X IV . 

amburg 1933. 53_ 80. M it 1 Abb.)
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Es werden 31 Temperaturmessungen in  Bohrlöchern der Umgebung von 
Hamburg, welche Messungen Verf. seit 1920 durchführte, beschrieben. Zur 
Messung benutzt wurden die von K ö n ig s b e r g e r  und M ü h l b e r g  (Dies. Jb. 
Beil.-Bd. 31. 1911, 107 u. f.) beschriebenen Maximumthermometer, her
gestellt von Carl Kramer in  Freiburg i. Br. Die Einzelmessungen werden 
kritisch ausgewertet. Wegen der vielen Einzelheiten muß auf die Schrift 
selbst verwiesen werden.

Eine Gruppe I  w ird ausgeschieden, bei denen entsprechend früheren all
gemeinen Angaben von K ö n ig s b e r g e r , nun auch hier die Werte der geo
thermischen Tiefenstufe zwischen 29 und 39 m fü r 1° C, im  M itte l bei 34,10 m 
liegen, entsprechend den Beobachtungen in  sehr flach gelagerten oder jeden
falls doch nur flach geneigten Schichten. Bei Ordnung der Messungsergebnisse 
nach den Tiefen, in  denen gemessen wurde (182— 1040 m) ergibt sich m it 
wenigen Ausnahmen eine im  großen und ganzen wohl als regelmäßig zu be
zeichnende Zunahme der absoluten Temperatur m it der Tiefe.

Als Gruppe I I  werden die Werte der geothermischen Tiefenstufe unter 
29 m fü r 1° C zusammengefaßt. 4 von diesen Werten, und zwar die niedrigsten 
(18,93—22,06 m fü r 1° C), beziehen sich auf Messungen in  Bohrungen, welche 
im  Deckgebirge eines Salzstockes schöpfbare Mengen von Erdöl ergeben haben.

Gruppe I I I  umfaßt Werte der geothermischen Tiefenstufe über 39 m 
fü r 1° C. Sie gehen bis auf 65,24 m fü r 1° C in der Bohrung Looft. Diese hohen 
Werte werden m it der Abkühlung durch Grundwasser in  Zusammenhang 
gebracht.

In  den beiden Bohrungen Neuengamme X X I  und Oldershausen I I ,  in  
welchen Beobachtungen aus verschiedenen Tiefen vorliegen, kommt die E in
wirkung des Schichtwechsels A ltte rtiä r— Obere Kreide auf die Wärmeleitung 
durch Änderung der Werte fü r die geothermische Tiefenstufe gut zum Aus
druck- Erich Kaiser.

S. K rak o w s k i: G eo th e rm isch e  M essungen in  den B o h r lö c h e rn  
des D o ne tzb ecke ns . ( G e r l . Beitr. Erg.-Hefte 3. 1932. 9—37. M it 8 Abb.)

M it Maximumthermometern von 20—40 Min. Einstellzeit wurden Tem
peraturbestimmungen vor der Anlage von Schächten vorgenommen, um 
technische Schwierigkeiten zu vermeiden. Messungen vor und nach der Spü
lung ergaben Temperaturänderungen von — 0,39° C. Die Meßdauer fü r 
einen Einlaß dauerte etwa 1 h 40 min. Der geothermische Gradient n im m t 
zuerst m it der Tiefe ab, um dann bis zu 800 m Tiefe konstant zu bleiben. 
Abweichungen sind bedingt durch Wasserschichten, Gesteinswechsel, Tektonik.

F. E rru la t.

G. Grenet: Sur le degré g é o th e rm iq u e  en L im a g n e . (C. R. 195. 
1932. 1100.)

Die geothermische Tiefenstufe is t bei Macholles nahe bei Riom 14,16 m. 
A. Michel Lévy (C. R. 122. 1896. 1503) füh rt diesen niedrigen W ert auf die 
letzte vulkanische Tätigkeit zurück, auf Thermalquellen, wie sie heute noch 
in  der Limagne auftreten. 30 km  südlich Macholles wurde 1 km  südwest
lich des Dorfes Gergovie am gleichnamigen Hügel eine Bohrung bis 200 m
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Tiefe in  die Mergel des Stampien niedergebracht. Verf. hat in  192,2 m Tiefe 
250 gefunden. Somit ist die geothermische Stufe 13,1 m oder 7,6° fü r 100 m.

M . H eng le in .

6 .  E r d b e b e n k u n d e .

V isse r, S. W .: Earthquakes and Tides. (Kon. Akad. van Wetensch. te Amster
dam. Proc. of the Sect, of Sciences. 34. 1931. 142—147.)

B y e r ly ,  P.: The California Earthquakes of Nov. 28, 1929 and the Surface 
Layers of the Earth in  California. (Proc. Nat. Acad, of Sciences. 17. 1931. 

91—100.)
Lee, A. W .: The determination of Thicknesses of the Continental Layers 

from the Travel Times of Seismic Waves. (Monthly Notices of the R. 
Astron. Soc., Geophys. Suppl. 3. Nr. 1. 1932. 13 21.)

S ton e le y , R.: The Thickness of the Continental Layers of Europe. (Monthly 
Notices of the R. Astron. Soc., Geophys. Suppl. 2. Nr. 8. 1931. 429 433.) 

W a d a ti,  K . : On the Mohorovicic Wave observed in  Japan. (The geophysical 
magazine. 1. Tokio 1926—1928. 89—96.)

H . Benioff: A new v e r t ic a l se ism og ra ph . (Bull. Seism. Soc. Amer 
22- 1932. 155—169. M it 12 Abb.)

Beschreibung eines ölgedämpften Schwerpendels von 0,5 sec Eigenperiode, 
welches elektromagnetisch arbeitet und registriert. F - Em u la t.

J. W llip : E x p e r im e n te lle  P rü fu n g  vo n  V e rs p ä tu n g s fra g e n  be i 
der g a lv a n o m e tr is c h e n  R e g is tr ie rm e th o d e . (Zs. Geophys 7. 1931. 
219 M it 3 Abb.)

Verf. widerlegt durch Versuche die Ansicht, daß bei der galvanometrischen 
Begistrierung die kurzperiodischen Vorläuferbewegungen bei Erdbeben ver
t ä te t  aufgezeichnet werden. F - E rru la t.

K. Frisch: Some d a t a  c o n c e rn in g  th e  angles o f em ergency  in  
s tro n g  e a rth q u a k e s  a c c o rd in g  to  re g is t ra t io n s  in  T a r tu .  (Ger l . 
Beitr. 86. 1932. 13—19.)

Aus drei Beben, bei denen die P und die reflektierten P aus mehreren 
V eilen bestehen, werden fü r jede dieser Teilwellen Emergenzwinkel und 
Azimute des Strahles berechnet, beim Beben vom 15. Januar 1931 in  Mexiko 
auch die vermeintlichen Herdpunkte von jeder dieser Wellen, die auf einer 
geotektonischen Linie liegend gefunden werden. Beim Beben vom 2./3. Fe
bruar 1931 i n Neuseeland verfolgt Verf. die P bis zur fünffachen Reflexion.

F. E rru la t.

H . Blut: E in  B e itra g  z u r T h e o rie  de r R e fle x io n  u n d  B re c h u n g  
e las tis c h e r W e lle n  an U n s te t ig k e its f lä c h e n . (Zs. Geophys. 8. 1932. 
!30—143. M it 13 A b b )

Es werden die Energieanteile der einfallenden, durchgehenden und reflek- 
Lerten longitudinalen und transversalen Raumwellen beim Übergange vom 
Branit zum Deckgebirge, vom Fels ins Eis und umgekehrt berechnet. Bis zum
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Einfallswinkel von 60° der P gelangen ins Deckgebirge 89 %, ins Eis nur 
66 %  der Energie. Die reflektierten Anteile sind beim Eis erheblich, beim 
Deckgebirge können sie vernachlässigt werden. F. E rru la t.

W . R ohrbach: Ü b e r d ie  D is p e rs io n  se ism ische r O b e rflä c h e n 
w e lle n . (Zs. Geophys. 8. 1932. 113—129. M it 14 Abb.)

Verf. stellt nach einer Reihe von Beben, die in  Göttingen und Zikawei 
registriert sind, die Wellenlänge als Funktion der Geschwindigkeit (Laufzeit) 
dar. Es zeigt sich, daß es eine allgemeine, fü r alle Beben geltende Dispersions
kurve nicht gibt. Nur bei gleichem Wellengang sind die Kurven identisch. 
Ursache des Bebens und Intensität spielen keine Rolle. Subatlantischer Weg 
bedingt geringen Unterschied gegenüber subkontinentalem Weg, starken 
Unterschied gegenüber subpazifischem Wellenweg. Die Südsee und der 
Atlantische Ozean geben Übergangsformen; vielleicht haben sie Sialschollen 
geringerer Dicke. Bei der Zerlegung der Bewegung in  zwei horizontale Kompo
nenten ergibt sich, daß eine bestimmte Wellenlänge bezw. -période in der 
Richtung senkrecht zum Strahl größere Geschwindigkeit hat als in den beiden 
anderen Komponenten. Darin liegt eine Möglichkeit zur Trennung der Quer
wellen und der Rayleighwellen. Die Werte Vr, : vq  streuen um den theoreti
schen W ert 0,91. Für gleiche Wellenlängen nim m t der M ittelwert der Ge
schwindigkeit m it wachsender Entfernung zuerst ab, und zwar um so mehr, 
je größer die Wellenlänge is t; er strebt dann einem konstanten Endwerte zu. 
Die Laufzeitkurven haben fü r verschiedene Wellenlängen verschiedene Nei
gungen. Unter der Annahme von Gruppengeschwindigkeiten ergibt sich eine 
Schichtdicke von etwa 20 km  fü r den asiatischen Kontinent.

F. E rru la t.

I t o o ,  T .: Über Oberflächenwellen. ( I I.)  (Gerl. Beitr. 35. 1932. 349—356.)

F. Gerecke: D ie  L a u fz e itk u rv e .  S e ism ische U n te rs u c h u n g e n  
des G e o p h y s ik a lis c h e n  In s t i tu te s  in  G ö ttin g e n . I. M essungen a u f 
dem  R h o n e g le tsch e r. (Zs. Geophys. 8. 1932. 65— 68.);

Auf fün f Längsprofilen und einem Querprofil wurden direkte und reflek
tierte P und S in allen drei Komponenten beobachtet. Es ergab sich, daß 
der Strahl im  Eise nicht senkrecht verläuft, sondern schräge, daß also das 
FERMAT’sche Prinzip gültig ist. Als Eisdecke ergab sich nach den P 160—210, 
nach den S 170—210 m, aus den reflektierten P bei schrägem Verlauf 195, 
aus den S entsprechend 199 m. F. E rru la t.

H. K . M ü lle r: A z im u t  u n d  E m e rg e n z w in k e l der V e rs c h ie b u n g  
von  P u n d  S. (Zs. Geophys. 8. 1932. 68— 71.)

Bei 50 Sprengungen im  Längsprofil des Gletschers lag die Verschiebungs
richtung bei den P-Einsätzen nicht in der Richtung Sprengpunkt-Seismometer, 
sondern stets im  gleichen Sinne abweichend, im  M itte l um 40°. Im  Quer- 
p ro fil und im  F irn  betrug diese Abweichung nur ±  10°, d. h. sie lag inner
halb der Fehlergröße. Die Abweichungen im  Längsprofil sind wohl auf die 
S truktur des Eises zurückzuführen. Diese Annahme w ird durch die Beobach-
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^ung der Emergenzwinkel der P bestätigt. Die Schwingungsrichtung der S 
nähert sich m it wachsender Entfernung der Schußrichtung, S is t in  der E in
fallsebene polarisiert. F. E rru la t.

E-amspeck, A .: Eine Schüttelplatte zur Untersuchung von Seismographen.
(Zs. Geophys. 8. 1932. 71—74. M it 4 Abb.)

R . K ö h le r: E in e  neue M e tho de  z u r S e is m o g ra p h e n p rü fu n g . 
,Zs- Geophys. 8. 1932. 74—84. M it 6 Abb.)

Durch Befestigung einer kleinen exzentrisch rotierenden Zusatzmasse 
an die stationäre Masse des Schwerpendels werden harmonische Schwingungen 
e!Zeugt. Die beobachteten Amplituden werden als Funktion der Periode dar- 
gestellt, und es ergeben sich Vergrößerungswerte, die m it der Theorie über- 
wnstirnmen. Die Methode eignet sich auch zur Auffindung schädlicher Eigen
schwingungen des Instrumentes. F. E rru la t.

V. Conrad: D ie  z e it l ic h e  F o lg e  der E rd b e b e n  u n d  bebenaus- 
osende U rsachen . (Handbuch d. Geophysik, herausgegeben von B. Guten- 

I1Erg- Bd. IV . Liefg. 4. 179 S. M it 49 Fig. Gebr. Borntraeger, Berlin 1932.)

Das vorliegende Werk enthält eine ausführliche neue, dem jüngsten Stand 
^er Forschung entsprechende Behandlung des im  T ite l angegebenen sehr kom
plexen Problems, nachdem vor einigen Jahren (1926) auch Referent eine ein
behendere, kritisch zusammonfassende Darstellung desselben zu geben ver
sucht hat. Daß dieses Gebiet nun eine Bearbeitung wiederum erfahren 

ah !st um so mehr zu begrüßen, als die Ergebnisse auf demselben, soweit 
man überhaupt schon von solchen sprechen kann, jedenfalls noch sehr schwan- 

1 d sind und daher verschieden beurteilt werden können. Gerade Verf. 
muß aher fü r diese Arbeit als besonders geeignet angesprochen werden, da 
er durch zahlreiche eigene diesbezügliche Untersuchungen außerordentlich 
auregend und klärend gewirkt hat. So zeigt sich denn auch überall eine sichere 
Methodische (in  erster L inie wahrscheinlichkeitstheoretische) und stoffliche 
... R errschung der zu erörternden Fragen; und eine fließende Darstellung 
a die Sprödigkeit der Materie wenig hervortreten.

In  einem ersten Kapite l (Kapite l 40) w ird  ein einführender Überblick 
®r die in Betracht zu ziehenden möglichen sekundär auslösenden Beben- 

MSachen — wie lokale Temperaturdifferenzen, zeitliche Temperaturvaria- 
nen, Luftdruckschwankungen, Niederschläge, Seespiegelschwankungen in 

ustenbezirken in  Verbindung m it den ozeanischen Gezeiten und Sturm- 
^ en> Verlagerungen des Rotationspols unserer Erde, körperliche Gezeiten — 

daß1 ,^n ’ . ^ s s*nd dies a^ es Vorgänge, bei denen es immerhin denkbar ist, 
sie infolge der m it ihnen verknüpften, wenn auch vergleichsweise nur 

t  geringen Spannungs- und Belastungsänderungen innerhalb der Erd- 
S e durch Lieferung von Zusatzkräften seismisch anregend wirken könnten, 

und W6lt ^ eS der Fall ist, is t im  einzelnen schwer zu entscheiden
A iift macßt Jedenfalls eine sorgfältige, in  erster Linie zeitliche Analyse des 
w ,re^e.ns der Erdbeben notwendig. Solche Analysen und ihre Resultate 

n 1Ji  großer Vollständigkeit auf Grund der hierüber von verschiedenster
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wie namentlich auch von eigener Seite vorliegenden Untersuchungen in  den 
folgenden zehn Kapiteln (Kapite l 41 bis 50) kritisch vorgebracht und oft 
erst nach weiterführender Bearbeitung zu einem Gesamtbild zu vereinigen 
gesucht.
. Vorweg aber w ird  noch besondere Beachtung den Vor- und Nachbeben 
und im  Zusammenhang dam it dem OMORi’schen Hyperbelgesetz geschenkt, 
durch welches im  großen und ganzen der erste rasche Abfa ll und das dann 
einsetzende allmähliche Ausklingen der seismischen A k tiv itä t nach einem 
schweren (Haupt-) Beben formelmäßig wiederzugeben ist. Es w ird gezeigt, 
daß größere Abweichungen von diesem Gesetz vielfach durch die Annahme 
sekundärer Nachbebensysteme, die sich dem primären System überlagern, 
erk lärt werden können. In  der Inanspruchnahme bezw. Statuierung solcher 
sekundären Stoßsysteme w ird  man aber einige Vorsicht üben müssen. —  Die 
TuRNEn’sche Periodizität von etwa 21 Minuten erscheint nach wie vor sehr 
fraglich.

In  den drei nächsten Kapiteln folgen sodann eine Diskussion der Häufig
keitsschwankungen von Erdbeben, deren Periodizität ein Jahr oder Bruchteile 
desselben bezw. einen Sonnentag umfaßt, sowie Erörterungen möglicher Be
ziehungen zwischen Erdbeben und meteorologischen Faktoren, und zwar zu
gleich als Erklärungsversuche etwaiger jährlicher und täglicher Realperioden. 
Die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins gewisser wirksamer Zusammen
hänge zwischen atmosphärischen Vorgängen und Erdbeben kann kaum be
stritten  werden.

Weiter w ird  dem Einfluß der ozeanischen und vor allem dem der körper
lichen Gezeiten auf die Auslösung von Erdbeben nachgegangen. Besonderes 
Interesse beanspruchen daneben auch die eingehenden Ausführungen über 
Erdbebenhäufigkeit und Polbewegung. Wie es n icht unwahrscheinlich ist, 
daß Ebbe und F lu t des Meeres durch den Belastungswechsel in  Küsten
gegenden und auch die Gezeiten der festen Erdkruste unter sonst günstigen 
Umständen einen geringen bebenauslösenden Einfluß ausüben mögen, ohne 
daß zurzeit schon Sicheres gesagt werden kann, so erscheint nach den Dar
legungen des Verfassers eine Abhängigkeit der Bebenhäufigkeit von der Pol
wanderung (CHANDLEn’sche Periode) als sehr wahrscheinlich.

E in Zusammenhang zwischen Erdbeben und Sonnenflecken kann auch 
nach neueren Untersuchungen nicht angenommen werden; und der Nach
weis mehrjähriger seismischer Perioden liegt naturgemäß allein wegen der 
Kürze der Zeit ausgebreiteterer und zuverlässigerer Erdbebenforschung sehr 
im  Ungewissen. Doch w ird  man, ganz im  Sinne des Verf.’s, die Frage zeitlich 
weitausgedehnter Bebenperiodizitäten und das damit ebenfalls in Verbindung 
stehende Problem gegenseitiger räumlich-zeitlicher Beziehungen in der seis
mischen Tätigkeit verschiedener Gebiete, dem auch noch zuletzt Beachtung 
geschenkt w ird, natürlich nicht aus dem Auge verlieren dürfen.

Im  ganzen gesehen zeigt sich wieder, daß gegenwärtig nur wenig Positives 
gesagt werden kann; doch lehrt die vorgenommene eindringende und objektive 
Untersuchung des so verwickelten und darum im  einzelnen so schwer faßbaren 
Sachverhalts, daß es die Mühe wohl lohnt, hier weiter K larhe it zu schaffen. 
Und künftige Arbeit auf diesem Gebiet w ird dabei gerade auch aus dieser
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noch reich m it Tabellen und Zeichnungen versehenen Gesamtdarstellung 
außer einer zuverlässigen Orientierung über den Stand der einzelnen Pro
bleme vie l Anregung schöpfen können. E. Tam s.

E. B ro c k a m p : S e i s m i s c h e  B e o b a c h t u n g e n  b e i  S t e i n 
b r u c h s p r e n g u n g e n .  (Zs. Geophys. 7. 1931. 295—317. M it 3 Abb.)

Die systematische Fortsetzung und Neubearbeitung der noch von 
E- W iechert begonnenen Untersuchungen bezweckte eine Besserung der er
haltenen Daten durch Korrektion nach Seehöhe der Stationen und wegen 
der Abhängigkeit der Laufzeitkorrektion von dem Stationsuntergrunde. 
Eie maximale Größe des Gesamtfehlers is t zu ±  0,2 sec angegeben. Es werden 
untersucht die Pr  Wellen, die sich nur durch das Deckgebirge (Schicht I) 
f °rtgepfla,nzt haben, die Pa-Wellen, von 16 bis 230 km  beobachtet, die im  
Grundgebirge (Schicht I I )  m it 5,9 km/sec Geschwindigkeit laufen, die P3- 
Av t'lLsn, bedingt durch eine Schichtgrenze von 8 ±  3 km  Tiefe, in  der die 
Geschwindigkeit auf 6,72 km/sec zunimmt (Schicht I I I ) .  Die Laufzeit
kurven der Px und P2 sind parallele Geraden in 0,5 sec Abstand. Eine Ge
schwindigkeitszunahme der Pa von 150 km  ab auf 5,69 km  läßt darauf schließen, 
daß diese Wellen von der Schicht I I  n icht mehr an der Grenzfläche geführt 
Werden, sondern merklich gekrümmt in  die Schicht eintauchen. Die Mäch
tigkeit des Deckgebirges muß bei Göttingen 1,8-2,4 km, bei Treysa 0,6-0,7 km, 
bei Jüterbog etwa 1 km  weniger als bei Göttingen betragen. Die Schicht I I  
w'rd als das varistische Grundgebirge angesprochen, der Faltungsdruck hat 
seine hohen Geschwindigkeitswerte ermöglicht. Die P3-Schicht hat keine 
gleichmäßige Tiefe. Sie b ildet in  M ittel- und Süddeutschland anscheinend 
eine Mulde, deren Flügel sich nach SW, W  und SO herausheben. Die Mulden- 
aehse liegt in  10—12 km  unter den Südstationen (Seifferts, Bischofsheim, 
^lorlesau) und sinkt nach S staffelförmig ab. Der Vergleich m it Nahbeben 
ergibt, daß die Pa den P und die P3 den P*-Wellen identisch sind.

F. E rru la t.

Ch. A . Reeds: S e i s m i c  M a p s  of  t h e  M a j o r  E a r t h q u a k e s  
! 8 9 9  — 1 9 2  3. (Bull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 195.)

Besprechung einer vom American Museum of Natural H istory veröffent
lichten Erdbebenkarte, die die Eintragung von 1783 Erdbeben enthält.

C urt T e ich ert.

Ferd. M ü lle r :  Z u r  e x p e r i m e n t e l l e n  S e i s m i k  u n d  
d e r e n  A n w e n d u n g e n .  (Gerl. Beitr. Erg.-Bd. 3. 1932. 125—136.)

Neben der Beobachtung von Laufzeiten kann die experimentelle Seismik 
auch Wellenperioden und Amplituden zu Rate ziehen. Dazu is t aber not
wendig, daß die Instrumente n icht nur Indikatoren sind, sondern auch quan
tita tiv  einwandfrei messen. Die Abklingungskurve der Amplituden m it 
^nehmender Entfernung läßt durch Sprünge deutlich im  Weg-Amplitude- 

lagramm die Änderung von Materialkonstanten im  Untergründe erkennen.
e) geneigten Schichten kann durch Schießen bergauf und bergab auch die 

Neigung erm itte lt werden. Die Praxis ergibt Abweichungen bis zu 10% .
E. E rru la t.
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Chuji Tsuboi: R e p o r t  o n  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  E a r t h -  
q u a k e  R e s e a r c h  I n s t i t u t ,  T o k y o ,  I m p e r i a l  U n i v e r -  
s i t y ,  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  1 9 3  0. (4). (Ge r l . Beitr 
35. 1932. 113— 122. M it 8 Abb.)

1. Die seismische A k tiv itä t der Idu-Halbinsel erreichte am 25. November 
1930 ih r Maximum m it 690 Stößen, deren Herd etwa 8 km nördlich Ito  lag. 
Bei der Katastrophe vom 26. November 1930 bildete sich eine 30 km  
lange Verwerfung (Tanna-Verwerfung), bei der relative N—S-Verschiebungen 
von 1 m vorkamen. Im  N  wurde die Ostseite, im  S die Westseite gehoben. 
Bei dem Bau eines Eisenbahntunnels wurden in  150 m unter Tage horizontale 
Verschiebungen von 2,40 m gemessen. Im  Anschluß an dieses Beben wurden 
umfangreiche Spezialuntersuchungen vorgenommen.

2. Beschreibung eines Beschleunigungsmessers nach I s l i i m o t o .
3. Nach Untersuchungen von T erada is t die Wärmeentwicklung bei 

elastischer Deformation von Bedeutung als Wärmequelle fü r Thermen (vgl. 
Ref. Terada, d. Jb. 1931. I I .  646/7).

4. Wiederholte Vermessungen bei M itak i (Tokyo) lassen auf leichte 
Dehnung der Basislinien dieses Gebietes schließen.

5. Bei der Yamada-Verwerfung im  Tango-D istrikt zeigt es sich, daß
Ebbe und F lu t beiderseits der Verwerfung auf die Herdtätigkeit entgegen
gesetzt einwirken. F E rru la t

K . G räfe: D a s  N o r d t i r o l e r  B e b e n  v o m  8. O k t o b e r  
1 9 3 0. I. Teil. (Zs. Geophysik. 8. 1932. 144—165. M it 4 Abb.)

Die Herdbestimmung ergab nach der Methode von Mohorovicic eine 
Herdlinie von 25 km  Länge, in Richtung N 30° E ; die I7 ergaben N  40° E, 
beide übereinstimmend m it der von E. K raus genannten Verwerfung bei 
Namlos. v. K lebelsberg erhielt makroseismisch das gleiche Herdgebiet 
bei Namlos-Berwang. Die Herdtiefe w ird nach der Formel von I nglada 
zu 36 ±  9 km, nach der Lage des Inflexionspunktes zu 35 km  angegeben. 
Es werden die Laufzeitkurven der Pn, P*, p, R p , Sn, S* und 5 bis 600 km

F. E rru la t.entworfen.

B. B rockam p: S e i s m i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  a u f  d e m  
P a s t e r z e g l e t s c h e r .  I I .  (Zs. Geophys. 7. 1931. 232—240. M it 
5 Abb.) —  Vgl. Ref. d. Jb. 1932. I I .  247.

Bei einer Vergrößerung von 5700, der Eigenperiode 0,055 sec und dem 
Dämpfungsverhältnis 12 : 1 ergeben sich Registrierungen, die weithin iden
tisch sind. Die von Brockamp und Mothes gefundene Phase Up is t als eine 
m der Grundfläche des Eises geführte longitudinale Welle anzusprechen, 
die das Eis senkrecht durchsetzt. Der Amplitudengang der reflektierten 
Wellen (R) ist bei Totalreflexion gut deutbar. Das Maximum der Amplitude 
liegt in einer Entfernung, die der doppelten Eisdicke entspricht. Berech
nungen von M othes wurden durch Bohrungen von H ess am Hintereisferner 
bestätigt. F. E rru la t.



Geophysik. 57 3

S i  e h e r  g , A. : Untersuchungen über Erdbeben und Bruchschollenbau im  
östlichen Mittelmeergebiet. (Denkschr. Mediz.-naturw. Ges. Jena. 18, 
2. 1932. 161—273. M it 65 Textabb. u. 2 farbigen Erdbebenkarten.) 
—  Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  123/4.

Ernst L in db erg : O b s e r v a t i o n s  s e i s m o g r a p h i q u e s  
^ a i t e s  à l ’O b s e r v a t o i r e  m é t é o r o l o g i q u e  d’U p s a l e  
P e n d a n t  l e s  a n n é e s  1 9 2 8  — 1 9 2  9. (3 Seiten, Upsala 1930.)

Während Sahlström in  seiner seismischen Karte von Nordeuropa ein 
Wehr übersichtliches zusammenfassendes B ild  der Erdbebenerscheinungen im  
nördlichen Europa aufgezeichnet hat, w ird in  der vorliegenden Arbeit eine 
Darstellung aller Erschütterungen gegeben, die an den seismischen Apparaten 
v°n Upsala beobachtet worden sind. R u do lf Schreiter.

N ie ls -H en r. K olderup und G. K rum bach: D e t  n o r s k - s k o t s k e  
! 0 r d s k j e 1 v 2 4  j a n u a r  1 9 2  7. (Das norwegisch-schottische E rd
beben vom 24. Januar 1927.) (Bergens museums ärbok 1930. Mat.-nat. 
fekke nr. 7. 1—16. Bergen 1930. Norwegisch m it english summary.)

Die Lage des Epizentrums wurde als 59° N, 5° E Gr. bestimmt. Es 
Wlrd empfohlen, bei derartigen Bestimmungen das W u L rr ’sche Netz zu ver
wenden. — Eine Revision der Bestimmung des Epizentrums des bekannten 
Bebens vom 23. Oktober 1904 fü h rt zu 58)° N, 10)« E Gr. (statt 59°, 11«), 
Das Epizentrum der dänisch-norwegischen Erdbeben vom 23. und 29. Mai 
1929 lag (nach J. L ehmann) bei 57J° N, 7 f°  E Gr. —

Es w ird hervorgehoben, daß Epizentren überhaupt in  der Nähe der 
norwegischen Rinne gehäuft sind. Daß eine Verbindung zwischen der post- 
&lazialen Landeshebung und den Erdbeben des betr. Gebietes besteht, geht 
‘•us Rekstad’s Untersuchungen hervor. Es w ird nun angenommen, daß 
16 Strömungen des Sima während der isostatischen (postglazialen) Bewegungen 
»Schiebungen an den Wänden der Rinne hervorriefen, Verschiebungen, 

"eiche je tz t noch als Erdbeben in  den Ländern um die Nordsee gespürt 
"»den . O laf A n to n  Broch.

O. M eissner: Ü b e r  d i e  t ä g l i c h e  u n d  j ä h r l i c h e  P e r i -  
o d e  d e r  m i k r o s e i s m i s c h e n  B e w e g u n g  i n  E s k d a l e -  
m u i r  u n d  K e w .  (Zs. Geophys. 7. 1931. 193—195.)

Von der absoluten Größe der Bewegungen abgesehen, die hier wegen 
»  Nähe des Meeres größer ist, sind die Beziehungen von Amplituden und 
»loden auf den englischen Stationen die gleichen wie bei denen des Fest- 

andes- F . E rru la t.

E. Gutenberg, C. F. R ich ter, H . O. W o od : T h e  e a r t h q u a k e  
' n S a n t a  M o n i c a  B a y ,  C a l i f o r n i a ,  o n  A u g u s t  3 0 ,  

9 3 0. (Bull. Americ. Seismol. Soc. 22. 1932. 138—154.)

, ¡D*e Beobachtungen bei dem mäßig starken lokalen Beben in  der Santa 
-lonica-Bucht werden erörtert. Der Herd lag bei 33° 57' N, 118° 38' W, die
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Herdzeit war 0 h 40 m in 36,0 sec m. Greenw. Zt. Die maximale Intensität 
betrug V I I I 0 Mercalli. Die Herdtiefe w ird zu 10—15 km  angegeben, größere 
Herdtiefe wäre m it den Daten nicht vereinbar. F. E rru la t.

B. Gutenberg und C. F . R ic h te r: On s u p p o s e d  d i s c o n -  
t i n u i t i e s  i n  t h e  m a n t l e  o f  t h e  e a r t h .  (Bull. Seismol. Soc. 
America. 21. 1931. 216—222.)

Die Untersuchung der Mexikobeben vom 2., 5., 17. Januar 1931 nach den 
Registrierungen der kalifornischen Stationen haben gezeigt, daß die Lauf
zeitkurve der P von 9—15° Entfernung nahezu gerade ist. Die Amplituden 
der P sind klein. M it größerer Entfernung nim m t die Geschwindigkeit zu, 
die Amplituden desgleichen, ein Sprung is t dabei aber nicht feststellbar. 
Zwischen 9° und 15° konnten S-Wellen nicht gefunden werden. Die Geschwin
digkeit der P zwischen 40 und 100 km  Tiefe ist nahezu 8,2 km/sec und nim m t 
m it größerer Tiefe etwas zu; eine D iskontinuität is t zwischen 40 und 400 km 
Tiefe nicht nachweisbar. Die S-Wellen scheinen stärker beeinflußt zu werden; 
es is t nicht unmöglich, daß in Tiefen zwischen 40 und 80 km  der Übergang 
vom kristallinen zum Glas-Zustand stattfindet. F. E rru la t.

T e r m  er ,  F r . :  Die Erdbebenserien in  der Republik Guatemala im  Juni
und Ju li 1930. (Peterm. M itt. Gotha. 77. 1931. 302—304.)

V . C. Stechschulte: T h e  J a p a n e s e  E a r t h q u a k e  o f  
M a r c h  2 9 ,  1 9 2 8  a n d  t h e  P r o b l e m  o f  D e p t h  o f  F o c u s .  
(Bull. Seismol. Soc. America. 22. 1932. 81—137.)

Rückgehend auf Arbeiten von Pilgkim  (1913) und Mainka  (1915) gibt 
Verf. eine Übersicht über die Entw icklung der Anschauung über die Not
wendigkeit, auf Grund der seismischen Registrierungen große Herdtiefen 
anzunehmen. Nach Beklage (1924) g ib t eine nahe dem Epizentrum reflek
tierte P-Welle im  Vergleich zum Einsatz der direkten P die Möglichkeit 
zur Berechnung der Tiefe. W adati schließt aus der Lage der Isochronen, 
das sind Linien gleichen zeitlichen Eintreffens der P, oder aus den Linien 
gleicher Dauer des Vorläuferintervalles S—P auf Tiefen bis zu 500 km. Die 
Bearbeitung des Bebens vom 29. März 1928, 6h 6m 3S m ittl. Greenw. Zt., 
dessen Herd im  Pazifischen Ozean südöstlich der japanischen Küste bei 
138° 1 2 'E, 31° 45' N  lag, ergab schlechte Übereinstimmung von m ikro
seismischen und makroseismischen Daten. Es zeigten sich auch erhebliche 
systematische Abweichungen in  der Laufzeitkurve von den üblichen m itt
leren K urven: zu große Laufzeiten bei kleinen, zu kleine Laufzeiten bei großen 
Entfernungen. Für Entfernungen über 90° w ird die Laufzeit gegen 50 sec 
kleiner, als bei dem Montanabeben, dessen Herd sehr flach lag. Verf. schließt 
daraus in  diesem Falle auf eine Herdtiefe von 400 km. Die S-Wellen zeigen 
die gleichen systematischen Abweichungen. Der Inflexionspunkt der Lauf
zeitkurve, in  10,5° Entfernung, kann nur angenähert angegeben werden; 
auch er deutet auf eine Herdtiefe von 400 km. Der Vergleich der reflektierten 
Phasen pP und PP, sS und SS ergibt unter Einsatz verschiedener Annahmen 
über die Geschwindigkeitsverteilung (nach Gutenbekg, W a da ti, Jeffreys)
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Tiefen von 410—-440 km. Die Berechnung der Laufzeitkurve fü r das auf 
Herdtiefe nu ll reduzierte Beben steht m it dieser Annahme gut in  Einklang.

F. E rru la t.

Geochemie (allgemeines).
Ro k r o ws k i ,  G. J. und W. K . K o rs u n s k i:  Über einige Gesetzmäßigkeiten 

der Atomhäufigkeit in  der Erdrinde und in  Meteoriten. (Naturwissen
schaften. 19. 1931. 421—422.) — Rei. d. Jb. 1933. I. 110.

N oddack, Ida und W alter: Die Häufigkeit der chemischen Elemente. (Natur
wissenschaften. 18. 1930. 757— 764.) — Ref. dies. Jb. 1932. I. 195— 196. 

~~ — Die Geochemie des Rheniums. (Zs. phys. Chem. Abt. A. 154. 1931. 
207—244.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1933. I. 150—152.

— Die Häufigkeit der Platinmetalle in  der Erdrinde. (Zs. p h y s . Chem. 
B o D E N S T E iN -F e s tb a n d . 1931. 890.)

A tk in s , W. R. G.: Some geochemical applications of measurements of 
hydrogen ion concentration. (Proc. R. Soc. Dublin 1930. 19. 455.) 

d o ß , K arl: Über das Vorkommen des Jods im  Meer und in  Meeresorganismen. 
Oslo 1931.

Lunde, Gulbrand: The geochemistry of Jodine and its circulation in  nature. 
(Chemical Reviews. 6. 1929. 45.)

Weiser: Das seltene Metall Indium. (Umschau. 36. 1932. 756.) Ref. 
dies. Jb. 1933. I. 152.

H eu len , H. ter: D istribution of Molybdänum. (Nature. 130. 1932. 966.) — 
Ref. dies. Jb. 1933. I. 152.

G o ld s c h m id t ,  V. M. und CI. P e te rs : Zur Geochemie der Edelmetalle. 
(Nachr. Ges. Wiss. Göttingen. Math.-phys. Klasse 1932. Fachgr. IV . 
Nr. 26. 377—401.) — Ref. dies. Jb. 1933. I. 152—153.

R ersm ann, A .: Sur la geochimie de Tor. (C. R. Acad. Sei. URSS. 1931.
199—204. Russisch.) —  Ref. dies. Jb. 1933. I. 153—156. 

Gold s c h m id t ,  V. M. und CI. P e te rs : Zur Geochemie des Berylliums. (Nachr. 
Hes. Wiss. Göttingen. Math.-phys. K l. 1932. Fachgr. IV . Nr. 25. 360—376.)
— Ref. dies. Jb. 1933. I. 156—157.

R randes, W ilhelm : Über das Beryllium. (Zs. prakt. Geol. 40. 1932. 109.)
— Ref. dies. Jb. 1933. I. 157—158.

U rry ,  Wm. D .: Helium Content of Beryllium. (Nature. 130.1932. 777—778.)
— Ref. dies. Jb. 1933. I. 158.

H evesy, G. v .: The Chemistry and Geochemistry of the T itanium  Group. 
(J- Chem. Soc. London 1931. 1—16.)

A rb e ite n  des geochem ischen  Z e n tra lla b o ra to r iu m s  der 
ZN JG R J. _  Hrsg, von „Geol. and Prosp. Service of USSR.“  Jahrg. 1931. 
Leningrad 1932. 1—89. Russisch m it engl. Zusammenfassung.

Nach der gründlichen Reorganisation der Geologischen Reichsanstalt 
^urde das chemische Laboratorium des alten geologischen Komitees in das 
»Geochemische Zentrallaboratorium“  umgewandelt. Dieses Laboratorium 
tr *tt je tzt m it dem ersten Band ihrer Abhandlungen vor die Öffentlichkeit.
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Der vorliegende Band enthält folgende Aufsätze:
!•  K arpow  und A. F e d e r o w a : „D ie  Bestimmung von kleinen 

Irid ium quantitäten in P la tin .“
2. - „D ie  fraktionelle Analyse einer an Irid ium  reichen P latin

probe aus der Mutterlagerstätte.“
3. B. K arpow  und M. St u k a l o w a : „D ie  gegenseitigen Wirkungen

zwischen den Rhutenium- und Persulfatammoniumsalzen.“
4. — — „D ie  Ausscheidung von Irid ium , Rhodium und Rhutenium

aus ihren Lösungen in  Form von Hydroxyden m it H ilfe  von 
Quecksilberoxyd.“

5. B. K arpow  und E. Sw e r s c h in s k a ja : „Z u r Methodik der Analyse
von Diaspor.“

6. W. K u t e in ik o w : „Z u r Methodik der Analyse von fluorithaltigen
Gesteinen.“

7. J. K n ip o w its c h : „Z u r Analyse von Berylliummineralien.“
„Z u r Methodik über die Abtrennung und Bestimmung von 
großen Manganquantitäten.“

9. S. Gla g o l e w : „D ie  Methoden der mikrochemischen Analyse (Be
stimmung von Jod und Brom).“

10. E. Sw er s c h ia sk a ja : „Z u r Frage nach der Bestimmung von S i0 2
in  Silikaten.“

11. J. St a r ik  und Sm a g in : „D ie  Methoden zur Überführung von Ge
steinen und Mineralien in  Lösungen fü r die Emanations
messungen von Radium.“

12. J. St a r ik  und I I .  Se g e l : „D ie  radiochemische Analyse eines
Minerals aus der Gruppe der Niobo-Titanate.“

13. J. Star ik  und 0 . Me lik o w a : „Z u r Frage nach dem möglichen
Fehler bei a-Messungen.“

14- --------»Die Anwendung von CaCl2 als Trockner der Elektroskope.“
15. D. B e l j a n k in  und W. I w a n o w : „Feste Lösungen von Natrium 

metasilikat in  dem Pseudowollostonit.“
16. N. D ila k to r s k i: „Das Verhalten von Skarngesteinen des Berges

,Magnitnaja‘ bei reduzierenden Schmelzen.“
17. D. B e l j a n k in , W. Sc h u r aw le w  und B. Za le s s k y : „Säurefeste

Gesteine des U ra l.“  N . P o lu to ff.

V . M . G oldschm idt und CI. Peters: Z u r G eochem ie des Bors. 
I I .  (Nachdr. v. d. Ges. d. Wissensch. zu Göttingen 1932. 402—407, 528—545.) 
— Vgl. auch Ref. dies. Jb. 1933. I. 158—159.

V . M . G oldschm idt: G eochem ische L e ite le m e n te . (Die Natur
wissenschaften. 1932. 20. Jahrg. H eft 51. 947—948.) — Vgl. auch Ref. in 
diesem Heft S. 579.

Bei seinen Untersuchungen über die Verteilung der Elemente auf der 
Erde hat Goldschmidt zusammen m it seinem Mitarbeiter Peters je tz t 
das Bor untersucht und dabei fü r die Sedimentpetrographie wichtige Fest
stellungen gemacht. Aus der großen Zahl der von ihm  wiedergegebenen
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■Analysen geht hervor, daß die magmatischen Gesteine im  allgemeinen nur 
sehr geringe Mengen Bor enthalten, meist nur 0,0005—0,001 B20 3. In  den 
tonerdereichen Verwitterungsprodukten dieser Gesteine is t der Gehalt an 
Bor im  Verhältnis zur Tonerde noch geringer. Dagegen sind in  den Meeres
sedimenten wesentlich höhere Werte festgestellt worden. In  paläozoischen 
tonschiefern sind durchschnittlich 0,1 B20 3 enthalten, in rezenten Meeres
tonen 0,03. Auch die marinen Eisensedimente unterscheiden sich durch 
einen höheren Borgehalt von den limnischen Eisensedimenten und von den 
^ägmatischen Eisenerzen. Die Verf. betrachten daher das Bor als ein Le it- 
Gernent für Meeressedimente und entsprechende Ablagerungen aus abfluß- 
°sen Binnenbecken. Dabei ist es bemerkenswert, daß die heutigen Meeres- 

tooe anscheinend weniger Bor enthalten als etwa paläozoische Tonschiefer.
Goldi
Mei

Schmidt meint, daß hier vielleicht eine fortschreitende Verarmung des 
icerwassers an Bor zu erkennen ist. In  den anorganischen Bestandteilen 

'(leier Meeresorganismen is t Bor ebenfalls in  größeren Mengen verbreitet.
le Elemente werden in  bezug auf ihre Verteilung zwischen Meer und Land 

^  toalassophile und thalassoxene eingeteilt. Zu den ersteren gehören Chlor, 
r °rn, Bor, Schwefel (in  Form des Ions S04), Natrium  und in  geringem Maße 

‘((•ch Jod. Zu der zweiten Gruppe rechnet Verf. beispielsweise solche Elemente, 
le durch Hydrolyse ihrer Salze aus der Hydrosphäre ausgefällt werden, 

z' B. Aluminium, Eisen, Thorium. Die Anreicherung von borhaltigem Turmalin 
^nd anderen Bormineralien in Kontaktzonen is t bisher durch Zufuhr des 

0rs v om Eruptivgestein her gedeutet worden. Verf. meint, daß es sehr 
w°hl möglich ist, daß das Bor eine örtliche Anreicherung durch Mobilisierung 
^ud Umlagerung in den ursprünglichen Sedimentgesteinen erlitten hat. Dam it 
o0U die Bor-Pneumatolyse n icht völlig  geleugnet werden, es soll nur auf eine 
We>tere Möglichkeit hingewiesen werden. Pratje.

Konrad Jost: Ü b e r d e n  V a n a d iu m g e h a lt  de r S e d im e n t- 
Scsteine u n d  s e d im e n tä re n  L a g e rs tä tte n . (Chem. d. Erde. 7. 1932. 
i i 7 -2 9 0 . M it 7 Abb. im  Text.)

Bie sehr ausführliche und dankenswerte Arbeit, der ein Literatur- 
t(d|Zê n Ŝ VOn Nummern beigegeben ist, erörtert in  ihrem ersten Haupt- 
y ' im  Schrifttum  niedergelegten Angaben über das Vorkommen von 
j. ‘auium im  Oberflächenkreislauf. Es werden Angaben über das Vor- 
. men m den verschiedensten Sedimentgesteinen, sedimentären Gesteinen, 

rennbaren Gesteinen, in Wasser und in  Organismen gemacht. In  zahl
reichen, sehr ausführlichen Tabellen sind die Ergebnisse zusammengestellt, 
b i  Seiten  Teil werden die Analysen ausgewählter Sedimente vom Silur 

zum A lluvium  wiedergegeben. Die dabei zur Anwendung kommende neue 
ysenmethode w ird  ausführlich erörtert. In  einem sehr übersichtlichen 

na j*Ubl^  wer<ton die zahlreichen neuen, sowie die vorhandenen Analysen, 
f r  A to m e n  geordnet, zur Darstellung gebracht. Es ergibt sich dabei 

&ende Reihenfolge, beginnend m it den Gesteinen, die am ärmsten sind: 
rp Kalke und Dolomite, Arkosen, Konglomerate, Sandsteine, Tone und 
D i cftlefer, Roterden, Latente und Bauxite, sowie Eisen- und Manganerze, 

ochsten Gehalte finden sich in  bituminösen Mergeln, Tonen, bituminösen 
Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  37
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Phosphaten und besonders hoch is t der Gehalt in  Asphalten und asphalt- 
artigen Gesteinen.

Der Durchschnitt der Sedimentschale an Vanadium ergibt sich zu 
rd. 1 0 .10~3 V.

Verf. g ib t folgende Möglichkeiten der Konzentrierung von V  in  der 
sedimentären Abfolge an:

„B e i der Verwitterung der Eruptivgesteine bleibt der größte Teil 
des Vanadiums im  hochdispersen Verwitterungston. Die Bindung ist 
wahrscheinlich adsorptiv. Dieser Zustand is t unter Oberflächen
bedingungen augenscheinlich so lange stabil, als der Ton als solcher 
erhalten bleibt. Es wurde kein Anhaltspunkt dafür gefunden, daß 
aus V-haltiger Tonsubstanz unter gemäßigt humiden Bedingungen 
V  von Oberflächengewässern ausgelaugt werden kann. Eine schwache 
Auslaugung scheint bei der Gegenwart freier Humussäure zu beginnen. 
Ob eine stärkere Auslaugung unter Mooren stattfindet, wurde nicht 
untersucht, is t aber anzunehmen.“

Daraus erklärt sich auch, daß die Oberflächengewässer im  gemäßigt 
humiden K lim a arm an V  sind. Letzten Endes dürfte hierin auch der Grund 
fü r den äußerst geringen V-Gehalt der Carbonatgesteine zu finden sein.

Dieser Zustand ändert sich auch n icht bei den ersten Stufen der Diagenese 
und Metamorphose. Das Schicksal des V  hei stärkerer Metamorphose wurde 
in  dieser Arbeit nicht verfolgt.

Dagegen wird der in  der Tonsubstanz und in  sonstigem Verwitterungs
schutt gebundene Ante il unter a r id e n  B e d in g u n g e n  k o n z e n tr ie r t .  
Augenscheinlich geht diese V-Anreicherung Hand in  Hand m it der A uf
spaltung der Tonerdesilikate zu Tonerdehydraten. Denn die lateritischen 
Verwitterungsprodukte sind durchweg vie l reicher an V. Es konnte außerdem 
nachgewiesen werden, daß sie es in einer Form enthalten, die einer Auslaugung 
leicht zugänglich ist. Bei Vorhandensein von Schwermetallen in  den Boden
lösungen sind somit hier die Voraussetzungen zur Bildung von reichen, orts
gebundenen Pb-Zn-Cu-Vanadat-Lagerstätten gegeben.

A uf ganz andere Weise ist noch eine zweite Möglichkeit der V-Anreiche- 
rung in  der sedimentären Abfolge vorhanden. Die Verwitterungslösungen 
können ebenfalls V enthalten. Teils geht bei der Verwitterung der primären, 
V-haltigen Eruptivgesteinsmineralien ein allerdings sehr geringer Teil in 
Lösung, teils können, besonders im  ariden Gebiet, größere V-Gehalte durch 
Bodenwässer in  Lösung gebracht und weitertransportiert werden.

Das Schicksal dieses Anteils is t in  erster Linie bedingt durch den leichten 
Wechsel der Oxydationsstufen des V  und die geringe Löslichkeit des Vana
diumsulfids. Daraus ergibt sich, daß größere V-Konzentrationen nur dort 
möglich sind, wo unter reduzierenden Bedingungen eine Fällung des Vana
diums stattfindet. So entstanden die hohen V-Gehalte der bituminösen 
Schiefer, Mergel, Asphalte usw., die in  tieferen Teilen von Oberflächengewässern 
unter reduzierenden Bedingungen gebildet wurden. Ihre Konzentration 
dürfte auf das Vorhandensein von Schwefelwasserstoff und somit wohl auf 
die Tätigkeit der Bakterien des Schwefelkreislaufs zurückzuführen sein.

H . H arrassow itz .
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O lo fT a m m : A n  e x p e r im e n ta l s tu d y  on c la y  fo rm a t io n  and 
^ 'a th e r in g  ° f  fe lsp a rs . (Medd. fran Statens Skogsförsökanst. Heft 25.

r' !• Stockholm 1929. 1—28. M it 14 Abb. M it schwedischer Zusammen-
lassung.)

Eine fü r die chemische Geologie bedeutsame Arbeit, die auf experimen- 
em Wege Aufschluß über die Zersetzungsvorgänge der verschiedenen 

e späte zu erhalten sucht. Zunächst wurden die Feldspäte gleichmäßig 
^  'leinert und in  rotierende Trommeln aus Quarzglas gebracht, in  

6nen sieh Wasser befand. Das Wasser wurde allmählich alkalisch, und 
z" ar bei M ikroklin m it pH  =  10,7 und fü r Oligoklas m it pH  =  11,1. Das 

einerte Gesteinsmaterial nahm um so mehr Wasser auf, je kleiner es war. 
War nicht möglich, dieses Wasser beim Erhitzen auf 105—110° wieder 

im v  'n<̂ ’ 2U elltfernen‘ ^ne i1 eine andere Versuchsanstellung, das Wasser 
ohn a ' UUm ’iiJer Schwefelsäure bei Zimmertemperaturen zu entfernen, blieb 
bch-1 ^ as zerkleinerte Feldspatmaterial w ird verschieden m it ziem-
s ^  61 ^ n<i erunS von pH  angegriffen. M ikroklin  entwickelt basische Eigen- 
k<la'l^ i'n zw ŝcilen PH 10 und pH  6 (vgl. Muscovit in  der Natur). Aber Oligo- 

as läßt eine n icht rückläufige Zersetzung zwischen pH  11 und pH  erkennen, 
S ,!'a<laß si<* eine zeolithische Reaktion zeigt. Somit lassen sich die folgenden 
p j j  üsse ziehen: Die Feldspäte gehen in  Kaolin zwischen pH  =  11 und 
a , ® über. Unterhalb des Wertes pH  =  6 werden die Feldspäte vö llig
” ?elöst- R udo lf Schreiter.

1qo9' , ‘ Goldschmidt: G eochem ische L e ite le m e n te . (Naturw. 20. 
947.) — Vgl. auch das Ref. auf S. 576 dieses Heftes.

„  , ^ r Geochemiker kann aus dem Vorkommen bezw. dem Anreiclierungs- 
fälle 6 es^ mm^er chemischer Elemente und Elementgruppen nur in Ausnahme- 
die' p  ^  ran « le i— Helium) das A lter der Gesteine feststellen, wohl aber 
es si , ntStehunSsSeschichte eines Gesteines oder einer Lagerstätte, sofern 
y  Um S° icile Elemente handelt, deren Anreicherung an ganz bestimmte 

Bedingungen geknüpft ist.
üasj ®r f ‘ verweist auf gemeinsames Auftreten von Nickel und Chrom in 
Von SC..®n’ niagnesiumreichen Eruptivgesteinen, so daß man bei Gehalten 
als U 61 0/° in  einem magnesiumreichen kristallinen Schiefer beide
die 7  , ^ er^ ma,i  magmatischer Herkunft bezeichnen kann. Ähnlich liegen 

äiinisse bei den Elementen der Platingruppe. Hier sind die Platin- 
dem 6 ec*oc^  nicht ganz eindeutige Leitelemente basischer Eruptiva, seit- 
l inge ™an merkliche Anreicherungen solcher Elemente auch in  den Abkömm- 
Mine Saurer Eruptivgesteine vorgefunden hat, und zwar sowohl in manchen 
an G d 1Pn ^ranitischer Pegmatitgänge als auch in  den pneumatolytischen, 
Besond^ geJ£nüPften Vorkommen von Zinnerzen und von Molybdänglanz, 
den M ^  ■reichlich sind die 6 Palladium-Platinmineralien im  Meteoreisen, 
von d esos*deriten und im Eisen der Silikatmeteoriten. Sie werden hier stets 
Platin*111 el; ,'nfalls sider0PEilen Gold begleitet. Die Metalle Rhodium, Palladium, 
Reicht ,Un<1.Gold m Braunsteinknollen der Tiefseeablagerungen könnten viel- 

ais em Anzeichen fü r die Beteiligung kosmischen Materials an Tiefsee-

II. 37 »
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Sedimenten gewertet werden. Im  Meteoreisen sind durchschnittlich neben 
den anderen Edelmetallen etwa 20 g P latin pro Tonne enthalten.

S cand ium , früher meist fü r ein Leitelement der granitischen Gesteine 
und der Mineralvorkommen der Granit-Pneumatolyse gehalten, is t in  seiner 
Hauptmenge ein Element basischer Eruptivgesteine. B o r t r i t t  in  mag
matischen Gesteinen nur in  sehr geringer Menge auf (0,0003 bis 0,001 % B20 3), 
während es in  Meeressedimenten, vor allem in  den tonigen Sedimenten, in  
vie l größerer Konzentration vorkommt (in Tonschiefern um 0,1 %). Ebenso 
findet man Bor in  marinen Eisenerzen. Demnach könnte man das Bor als 
ein Leitelement dieser Meeressedimente bezeichnen. Geologisch junge Meeres
tone enthalten anscheinend weniger Bor als etwa paläozoische Tonschiefer, 
ein Umstand, der fü r eine fortschreitende Verarmung des Meerwassers an 
Bor sprechen könnte. In  den anorganischen Bestandteilen vieler Meeres
organismen is t Bor ebenfalls reichlich vorhanden, wie in  vielen Korallen. 
In  Kalksteinen is t seine Menge vie l geringer als in  tonigen Sedimenten.

H insichtlich der Verteilung der Elemente zwischen Meer und Land 
könnte man allgemein von thalassophilen und thalassoxenen Elementen 
sprechen. Zu ersteren gehören Chlor, Brom, Bor, Schwefel (S04-Ionen), 
auch Jod in geringerem Ausmaße und das Natrium . Zu der thalassoxenen 
Gruppe gehören beispielsweise alle solche Elemente, welche durch Hydrolyse 
ihrer Salze aus der Hydrosphäre ausgefällt werden, wie etwa Aluminium, 
Eisen und Thorium.

Von den thalassophilen Elementen haben einige im  Meerwasser im  Laufe 
der geologischen Zeiten zugenommen (wie Natrium), andere abgenommen 
(wie wahrscheinlich Bor), andere sind in einen Gleichgewichtszustand zwischen 
Zufuhr und Abfuhr getreten (wie Calcium). M . H eng lein .

Vulkanismus.
1 erada, T .: On the form of volcanoes. (Bull. Earthquake Research Institute.

7. 1929. 5—10.)

H . Scholtz: D ie  B e d e u tu n g  m a k ro s k o p is c h e r U n te rs u c h u n g e n  
fü r  d ie  R e k o n s tru k t io n  fo s s ile r  V u lk a n e . (Zs. Vulkanologie. 14. 
1931. 97—117. M it 10 Textfig. u. 2 Taf.)

Verf. betont die Kartierung der „inneren Merkmale“  tertiärer und d ilu 
vialer Vulkanbauten, d. h. einer maßstabgetreuen Vermessung und Darstellung 
aller etwa vorhandenen Bewegungsspuren, fü r die Rückschlüsse auf die 
Bildungsweise sowie zur K lärung der Alters- und Verbandverhältnisse.

Speziell w ird darauf hingewiesen, daß m it H ilfe der Gefügeuntersuchungen 
auch aus den Resten des älteren Vulkanismus eine Vielseitigkeit der Formen 
und Äußerungen abzulesen ist, wie sie von heute noch tätigen kaum über
troffen wird.

Zuerst g ib t Verf. Beobachtungen aus dem Vulkangebiet der Auvergne. 
Es w ird ein vulkanischer Schuttstrom zwischen Chambon und Murols (Mont 
Dore-Gebiet) beschrieben und gedeutet, der auffällige Übereinstimmungen 
m it den Wälzstrukturen im  Traß des Brohltales zeigt. Beobachtungen über
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emige phonolithische Quellkuppen in  den Massiven Mont Dore und Cantal 
werden angefügt. Zum Schluß w ird  über den Bau zweier Rhönpbonolithe 
(Kesselkopf und Milseburg) berichtet.

Nach der verschiedenartigen Entwicklung der Vulkane werden unter- 
Scliieden: Lavapfropfen (vom Typus Wolkenburg), Quellkuppen, Lakkolithe 
nnd echte Quellkuppen oder Staukuppen. Beispiele derselben werden an- 
geführt und in  Abbildungen festgehalten. Chudoba.

F- Bernauer: R ezen te  B ild u n g  e in e r K ie s la g e rs tä t te  a u f der 
in s e i V u lca n o . (Zs. D. Geol. Ges. 84. 1932. 568.)

Bei den Schwefelquellen im  Schwemmland zwischen Vulkanello und 
■üäuptkraterberg beobachtete Verf. eine interessante FeS2-Bildung, die unter
en des Grundwasserspiegels, teils schwarz amorph, teils zu P y rit k ri- 

stallisiert, das Gestein zu festen Bänken verk itte t und bis zur Tiefe von 40 m 
nnter dem Meeresspiegel nachzuweisen war. Oberhalb des Grundwassers

Schwefel das Bindemittel, die Oberfläche selbst samt den verkohlten 
esten einer jungen Vegetation is t weithin von schwefelsauren Salzen über* 

krustet. " E. Christa.

^ n d fo r d ,  K . S.: Volcanic craters in  the Libyan desert. (Nature. 1931.
Nr. 3298. Jan. 1933. 46/47.) — Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  133/34.

W. a . Macfadyen: On th e  Z e b a y ir  Is la n d ,  Red Sea. (Geol. 
Mag- 69. 1932. 63—67. M it 1 Taf. u. 2 Textfig.)

Im  W inter 1926/27 hatte Verf. Gelegenheit, m it H ilfe  eines Motorschiffes 
die schwer erreichbaren Zebayir-Inseln im  südlichen Teil des Roten Meeres 
Zu besuchen, um unsere noch lückenhaften Kenntnisse über dies verhältnis
mäßig jungvulkanische Inselgebiet zu vermehren.

Bie Zebayir-Inselgruppe umfaßt ein Gebiet von ca. 25 km Längs- 
Wstreckung, deren größte Insel, Jebel Zebayir, 6 zu 3,5 km  beträgt, m it einer 
größten Höhe von 224 m. Die Steilküste füh rt über einen schmalen Küsten
streifen in nächster Umgebung der Insel in  eine Meerestiefe von 450 m.

Es wurde die Begehung eines Vulkankegels durchgeführt, dessen Spitze 
W emer Höhe von 162 m liegt. Der Kraterrand an der Spitze hat etwa 200 m

' >Urcbmesser, er is t scharfkantig und fä llt  nach beiden Seiten steil ab. 
l'r Kegel besteht aus Schlacken, die m it schönen Bomben besät sind und nur 

gmmge Mengen Lava führen. Schwefel wurde nirgends gefunden. Die Be- 
dchtung der näheren und weiteren Umgebung ließ erkennen, daß auf der 
lsel Jebel Zebayir selbst sieben Vulkane sind, von denen drei parasitäre 
mkane eines größeren darstellen. Alle sind vom selben explosiven Typus. 
uch die benachbarten Inseln wurden auf Zahl und Charakter der Vulkane 

v°n Jebel aus betrachtet.
Altersvergleiche m it den Vulkanen bei Aden und in Somaliland unter 

emhzeitiger Berücksichtigung des wahrscheinlichen Einbruches des Indischen 
^ zeans im Mitteloligocän führen den Verf. zu der Auffassung, daß der Vul-

ismus der Zebayir-Inseln „post-raised beach“ , also in  die Zeit nach der 
Entstehung der Inselufer zu verlegen ist. Das A lte r der nördlichen Insel
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dieser Gruppe soll ein wenig größer sein als das der m ittleren und südlichen, 
was aus dem Erosionsgrad der Küstenform geschlossen wird.

Handstücke und Schliffe liegen im Sedgwick-Museum, Cambridge. 
Dr. A. H abkek  äußert sich anschließend darüber; Hauptbestandteile: fein
körniger Augit, Feldspat (saurer Labrador), O livin im  allgemeinen selten, 
nur in  einem Stück besonders vie l enthalten. Sonst noch wenig Magnetit 
und bräunliches Glas. O. Z ed litz .

H . Reck: B ild e r  u n d  B e m e rku n g e n  zum  ju n g e n  abess in isch en  
G ra b e n v u lk a n is m u s . (Zs. Vulkanologie. 14. 1932. 184—190. M it 7 Taf.)

In  einer früheren M itteilung (dies. Jb. 1931. I I .  671) hat Verf. im  Anschluß 
an die Kraterseen der Adda-Steppe einige Form- und Bauelemente der Vul
kane des Sukwala kurz erörtert. In  vorliegender Abhandlung sind E r
gänzungen gemacht, die sich aus dem Vergleich m it dem inzwischen er
stiegenen Errer ableiten ließen und dessen Morphologie z. T. überraschende 
Züge zeigt.

Aus den Adda-Bergen werden wertvolle Ergänzungen vor allem aus dem 
kaum bekannten südlichen Vulkanhaufengelände m itgeteilt, vor dessen 
hügeligem Kern besonders im  flachen, nördlichen Vorland die Mehrzahl 
der Adda-Maare liegt.

Gleichzeitig w ird über den Fantalc und seinen Vorlandraum gegen 
Metahara berichtet.

Abschließend ergibt sich fü r die Grundzüge der Geschichte der großen 
Vulkanbauten dieses abessinischen Grabenteils, daß sie keineswegs gleich
a ltrig  sind. Dies scheint schon fü r ihre Anlage zu gelten, sicher g ilt es fü r 
ih r  Erlöschen. Die exogenen Abbaukräfte haben den drei besprochenen 
Beispielen Sukwala, Errer und Fantale wohl im  allgemeinen ähnlich reife 
Formen aufgeprägt, aber gerade in den einzelnen vulkanotektonischen Unter
brechungen des normalen Formenbildes wertvolle Einblicke in  die Geschichte 
derselben gewährt. Der Errer is t der älteste der drei Vulkane, während der 
Sukwala m it seinem erhaltenen, wenn auch weich verflachten Kraterrelief 
und seinem epigenetischen Vorlandvulkanismus in  der M itte steht, und der 
Fantale in Haupt- und Nebenbau als heute noch absterbend tätiger Kaldera- 
vulkan m it restlicher Gipfel- und reichlicher Vorlandtätigkeit epigenetischer 
Krater gelten muß. Chudoba.

N . L . B ow en: C e n tra l A f r ic a n  V o lcanoes in  1929. (Bull. 
Geol. Soc. America. 42. 1931. 195—196.)

Besuch der Vulkane in der Nähe des Kivu-Sees, wo der Ninagongo und 
der Namlagira in  Tätigkeit gefunden wurden. C urt Teicbert.

H . R eck: E in  Ü b e rb lic k  a u f den A u s b ru c h  des K ra k a ta u  
v o n  1928—1930. (Zs. Vulkanologie. 14. 1931. 118—134. M it 5 Textfie 
u. 2 Taf.)

Vorliegende Abhandlung stellt auf historischer Basis einige dynamische 
Probleme der Eruption des Krakatau von 1928—1930 übersichtlich zusammen.

Chudoba.
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S. W . Visser: V u lk a n is c h e  v e rs c h ijn s e le n  en a a rd b e v in g e n  in  
^ en O o s t- In d is c h e n  A rc h ip e l,  w a a rgenom en  gedu rende  h e t 
ja a r 1931. (Vulkanische Erscheinungen und Erdbeben im  Ostindischen 
Archipel, beobachtet während des Jahres 1931.) Verzameld en bewerkt 
door het Kon. Magn. en Meteor. Observat. te Batavia. (Natuurk. Tijdschr. 
v - Ned.-Indie. 92. Batavia — den Haag 1932. 286—333. M it 1 Fig. u. engl. 
Zusammen!)

Aus dem „B u lle tin  of the Netherlands East Indian Volcanological Ser- 
v 'ce“ , Nr. 41—52, konnte folgende kurze Übersicht über die V u lk a n tä t ig -  
kei t  erhalten werden:

Auf Java nahm die Tätigkeit des Merapi im  März etwas zu, wobei sich 
<lie Lavazunge verlängerte und Steinstürze und Glutwolken auftraten. Im  
iIa i und Jun i bewegte sich der Lavastrom weiter fo rt und im  Ju li floß frische 
kava aus. Im  Dezember herrschte noch starke Solfatarentätigkeit. Der 
Smeru zeigte am 27. und 28. 3. eine weiße Wolke, zugleich waren unterirdische 
Geräusche hörbar.

Der submarine Kraterboden des Krakatau war bis zur zweiten September
hälfte von 45 auf 26 m, Anak Krakatau bis 25. 9. von 6 auf 41 m gestiegen. 
An diesem Tage erfolgten bis 2400 m hohe Eruptionen, bis zu 30 stündlich, 
mit starken Stein- und Aschenauswürfen. Bis zum folgenden Morgen flauten 
Sle ab. Die Insel erwies sich alsdann 1150 m lang, 550 m bre it und 47 m 
(Anfang Dezember infolge Zusammensackens des Materials noch 40 m) hoch. 
Ln November und Dezember war der Vulkan wieder tätig, wobei am 5. 11. 
46 Explosionen bis 400 m Höhe gezählt wurden.

Vom Awu (Sangi-Inseln) wurden Anfang März Explosionen und Wolken 
gemeldet. Der am 7. 4. unm ittelbar unter der Oberfläche des Kratersees 
Achtbare Lavapfropfen ragte am 18. 4. darüber empor, erreichte bis Ende 
c'es Jahres 80 m Höhe über dem dauernd heißen Wasser. Kräftige Solfataren
tätigkeit begleitete diesen Vorgang.

über 619 E rd b e b e n  gingen 1865 Berichte ein, wovon 911 über 168 Beben 
auf Java und 954 über 384 Beben in den Außenbesitzungen. Größerer Schaden 
entstand am 21. 1. bei Bumiaju (M itteljava), einiger bei dem Weltbeben vom 
Ja. 9. auf Enggano. Von den gemeldeten wurden 63 Beben in  Batavia regi
striert, außerdem noch 43 nicht gemeldete m it dem Ursprung im  Archipel. 
M lt H ilfe ausländischer Stationen wurden 38 Epizentra bestimmt, wovon 
' nicht gemeldete, m it H ilfe  der indischen Seismographen überdies 7 in der 
Aähe Westjavas, wovon 1 nicht gemeldetes. Sieben Beben wurden über die 
ganze Erde registriert. Die Gesamtzahl der registrierten Beben betrug 380.

Es entfielen auf (vorwiegend das südliche) Sumatra 233 Beben (zwölf
jähriges M itte l 131). Dabei konnten in  Südsumatra 2 Gruppen unterschieden 
"erden: schwache lokale Stöße in  den Lampong-Distrikten und sehr schwere, 
umfassende Beben m it einem Ursprung zwischen Enggano und Sumatra.

rotz der Schwere der Stöße bei dem Weltbeben vom 25. 9. waren die Schäden 
an der Küste von Benkulen darum verhältnismäßig gering, weil der Herd 
m See und das Hypozentrum etwa 400 km  unter der Erdoberfläche lag. Wie 
111 s°lcher Tiefe, in  der doch eine Plastizität der Gesteine unter dem Einfluß



von Druck und Temperatur angenommen wird, seismische Störungen auf- 
treten können, entbehrt bisher einer Erklärung.

A uf Java stieg infolge einiger Bebenserien im  M itte lte il die Zahl der 
Beben auf 168 (M itte l 139). Die lange Achse des 24,5 x  13 km  großen, pleisto- 
seisten Gebiets beim Beben vom 21. 1. ist N W -S O  gerichtet; es handelt sich 
um ein tektonisches Beben längs eines Bruchs, Stärkeklasse 7 der 12teiligen 
Skala Sie b er g ’s. Die Umgebung von Bumiaju blieb übrigens fast ein halbes 
Jahr unruhig.

A uf die kleinen Sunda-Inseln kamen 38 Beben (M itte l 22), Borneo 
1 schwaches, Celebes 53 (M itte l 77) und Neuguinea 13 (M itte l 26). Aus den 
Molukken ist vor allem anzuführen das Weltbeben vom 28. 3. m it Epizentrum 
westlich der Tenimber-Inseln. Es wurde im  Archipel bis Endeh (Flores) und 
Merauke (Neuguinea) und in Australien bis nach dem 1500 km  entfernten 
Broome gefühlt. Kein anderes Erdbeben scheint bisher je auf einen solchen 
Abstand gefühlt worden zu sein. Schwächere Stöße desselben Herds folgten 
am 2. und 3. 4.

Die Einzelheiten sind, wie üblich, in umfangreichen Tabellen niedergelegt 
(S. 305—333).

Die Intensitätsskalen von R ossi-F orel, Sie b er g  u . a. beruhen auf den 
Zuständen in Europa und Amerika, können aber nicht zugleich gelten fü r 
Indien m it seiner ganz abweichenden Bauweise. Darum hat schon 1918
W. va n  Be m m e le n  fü r den Gebrauch in diesem Gebiet eine besondere Skala 
aufgestellt, die im  folgenden wiedergegeben werden soll, wobei zum Vergleich 
die Ziffern nach R ossi-F orel dienen mögen:
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R ossi-F orel j W. va n  B e m m e le n

I I 1. Schwach, leichte von vielen gefühlte Wellen.
I I I ,  IV 2. Mäßig, von jedermann gefühlt, K lirren  von Glasgegen

ständen, Rattern von Türen und Fenstern.
V 3. Ziemlich stark, Erwachen schlafender Personen, S till

stand der Pendeluhren, Auf- und Zuschlägen von Türen 
und Fenstern.

V I 4. Stark, Herabfallen der Bilder von den Wänden, Umfallen 
leichter Möbel, Rißbildung in  Stückarbeiten.

V II,  V I I I 5. Sehr stark, Aufreißen der Mauern, Herabfallen von 
Stuckbrocken und Dachziegeln, Umfallen von Schränken.

IX 6. Einsturz steinerner Gebäude, Herabfallen hölzerner 
Häuser von den Sockeln.

X 7. Allgemeine Verwüstung. f . Musper.

T j.  L . Reitsem a: O ver de w aarde  va n  w e te n s c h a p p e lijk e  
d iscuss ies , m eer in  h e t b ijz o n d e r  in  de geo log ie . (Über den Wert 
wissenschaftlicher Erörterungen, besonders in  der Geologie.) (Natuurk. 
Tijdschr. v. Ned.-Indie. 92. Batavia — den Haag 1932. 403—406.)

Anlaß zu diesem Protest gegen den scharf-aggressiv-persönlichen Ton 
bei Diskussionen gab die unerquickliche Debatte über die Caldera-Frage 
.{vgl. Ref. dies. Jb. über C. G. S. Sa ndberg , Nogmaals het zoogenaamde 
„Caldera“ -vraagstuk, dies. Jb. 1932. I I .  651). f . Musper.
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M. Neumann von Padang: D e r A u s b ru c h  des M e ra p i ( M i t t e l 
ja va ) i m J a h re  1930. (Zs. Vulkanologie. 14. 1933. 135—148. M it 
3 Textfig. u. 2 Taf.)

K e  Tätigkeit des Vulkans Merapi im  November und Dezember 1930 
wud vom Verf. folgendermaßen skizziert:

Eine zähflüssige Lava suchte einen Ausweg und fand die alten Auswege 
Verstopft. Deshalb brach sie im  W  den alten Pfropfen auf der Westflanke 
des Berges durch. Das Aufsteigen der Lavamassen wurde u. a. verursacht 
durch Gase, die in  dem Magma eingeschlossen waren, deren Verteilung im  
Vagina aber sehr ungleich war; so fand die stärkere Tätigkeit des Vulkans 
erst vier Wochen nach dem Beginn statt. Daraus schließt Verf., daß die K ra ft 
der Eruption nicht in  erster Linie abhängig is t von äußeren Ursachen, sondern 
daß die Verteilung der Spannungen im  Magma selbst von primärer W ichtigkeit 
ft'r die Größe der Eruption ist. Als daher am 18. und 19. Dezember ein Teil 
der Magmasäule m it größerem Gasgehalt der Oberfläche nahe kam, fand die
Katastrophe statt.

Das herunterstürzende Material verursachte eine Glutwolke, die sich 
durch die Geländeform in  einen trockenen, m it Gasen beladenen Schuttstrom 
Utld eine Gas-Sand-Aschenwolke teilte. Sie spaltete sich also in  einen G lut- 
vudkenlahar oder Ladoe und in eine Glutwolke im  eigentlichen Sinne des 
Portes. Chudoba.

F- K. G. M üllerried: D e r C h icön , e in  b is h e r u n b e k a n n te r  
tä t ig e r  V u lk a n  im  n ö rd lic h e n  C h iapas, M e x ik o . M it  p e tro -  
S ra p h is c h -m in e ra lo g is c h e n  B e iträ g e n  vo n  0. I I .  E r d m annsdö rfer . 
(Zs- Vulkanologie. 14. 1932. 191—208. M it 3 Textfig. u. 4 Taf.)

Der 1928 von M ü ll e r r ie d  entdeckte Vulkan Chicön (1315 m hoch) im  
®°idlichen Chiapas befindet sich in solfatarischer Tätigkeit und is t das tätigste 

le3 der Chicön-Zone, des tektonisch am stärksten beeinflußten Teiles von 
udostmexiko. Die Chicön-Zone ist ein Sedimentstreifen m it zerstreut liegen- 

c en Eruptivgebilden, der N  65° W  streicht von San Cristöbal Las Casas bis 
nahe dem Golfhafen Veracruz, 300 km  lang und 100 breit. Die Sedimente 
| lnd durch Verwerfungen zerstückelte Schichten des A lt-T ertiä r (Sandstein, 

onglomeratischer Sandstein, Schiefer, Steinmergel und Mergel, welche z. T. 
oraminiferen, Korallen usw. führen). Die Chicön-Zone hängt auf eine noch 

uicht geklärte Weise m it dem mexikanischen Vulkansystem zusammen, 
welches durch eine vom Pazifischen Ozean bis zum Karibischen Meer sich 
^streckende Zone alten Kristallins vom mittelamerikanischen Vulkansystem 
Setrennt ist.

Verf. g ibt eine eingehende Morphologie des Vulkans. Beschrieben werden 
sowohl die angetroffenen Lockerprodukte, Sand und Lapilli, als auch das in
Blöcken Vorgefundene kompakte Gestein, welches Teile des Kraters bildet.

Die mikroskopische Untersuchung des festen Gesteins und der L a p illi 
®Jöab, daß in  ziemlich einförmiger Weise ein diopsid- und z. T. biotitführender 
p JrnMendeandesit vorliegt, der hauptsächlich in  der Natur der dunklen 
wmengteile und in  den Strukturen der Grundmasse Unterschiede zeigt.

Der gegenwärtigen Tätigkeit des Vulkans is t ein eigener Abschnitt ge- 
rnet> ebenso der geologischen Geschichte dieses Vulkans. Chudoba.
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J. M. Lorente: Asche vo n  s ü d a m e rik a n is c h e n  V u lk a n a u s *  
b rü c h e n  ü b e r E uropa?  (Meteorol. Zs. 50. 1933. 69.)

Verf. beobachtete am 10. Ju li 1932 in Avila, nahe Madrid (1100 m ü. d. M.), 
an der Stelle der Gegensonne 15° über dem Horizont bei Sonnenuntergang 
einen dunklen Fleck, nebst dunklen Strahlen, die er m it Staubtrübung vulka
nischen Ursprungs in den höchsten Schichten der Atmosphäre in  Verbindung 
bringt. F. Errulat.

Carl Skottsberg: H a w a iiö a rn a . E t t  v u lk a n is k t  s to rv e rk . (Die 
Hawai-Inseln, eine vulkanische Großtat.) (Stockholm, Jorden runt. 1930. 
65—87. M it 4 Taf. u. 20 Abb.)

Werden und Vergehen der Hawai-Vulkane werden in  allgemeinverständ
licher Weise betrachtet. Rudolf Schreiter.

Klima und geologische Vorgänge.
Axel W allen: K lim a te t  fö r r  och nu. (Le climat dans le passe et 

de nos jours.) Svenska Skogsvardsförens T idskrift 1930. 253— 271. M it 
2 Abb. Stockholm 1930. Zusammenfassung in  französischer Sprache.)

Die allgemeine Übersicht gewinnt durch die vergleichende Betrachtung, 
durch die Gegenüberstellung der Wetterperioden und durch Berücksichtigung 
der verschiedenen Gebiete. Rudolf Schreiter.

B ro o k s , C. E. P.: Changes of climate in  the old world during historic times. 
(W ith  appendices by L  D. Saw yek  and C. E. Brittom .) (Quart. Journ. 
R. Met. Soc. 57. 1931. 13—26.) — Angaben über das K lim a früherer 
Zeiträume auf Grund paläoklimatischer und historischer Zeugnisse von 
2500 v. Chr. ab.

N ö lk e , F r.: Welche Ursachen bewirkten die postglazialen Klimaänderungen?
(Peterm. M itt. 77. 1931. 307—308.)

K a n th a c k ,  F. E .: The alleged desiccation of South Africa. (The Geogr. 
Journ. 76. 1930. 516—526.)

Sears, P a u l B.: A  record of post-glacial climate in northern Ohio. (Ohio 
Journ. Sei. 30. 1930. 205—217.)

K lrk  Bryan : P a le o c lim a to lo g y  in  N o r th  A m e ric a  as a 
re s u lt  o f th e  s tu d y  o f p e a t bog. (Zs. Gletscherkunde. 20. Berlin 1932. 
76 -81 .)

G ibt eine Übersicht über die neueren, im  wesentlichen unter Anwendung 
der Pollenstatistik erzielten Ergebnisse amerikanischer Forscher.

Erich Kaiser.
K irk  Bryan: R e ce n t w o rk  on th e  phenom ena o f a r id  reg ions. 

(Zs. Geomorphologie. 5. Berlin 1930. 225—227.) — Wichtige Sammel
besprechung über neuere Arbeiten von E. B la c k w eld er , C. R. L o ng w ell, 
K iric Bryan  und E. J. L eo nard .

Hervorzuheben sind die Angaben von Bla c k w e l d e r ' über geringe Be
deutung der mechanischen Verwitterung in  den Wüsten durch Temperatur-
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Schwankungen, die weiteren Darlegungen desselben über die Schlammfluten 
(»mudflow“ ), die Erörterungen von Br y a n  über Kalkgerölle m it einer oder 
mehr durch Auflösung in semiaridem K lim a entstandener Flächen und die 
Beschreibung von Pilzfelsen durch L eo n a rd . Erich Kaiser.

R. J. Russel: T u n d ra  C lim a te  L a n d  F o rm s in  th e  U n ite d  
States. (Bull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 318.)

Hinweis auf Tundren-Klima in größeren Höhen gemäßigter Breiten.
Curt Teichert.

^ t in k le r ,  E m il:  Geographische Forschungen im  westlichen Zentralasien und 
Karokorum-Himalaya. (Wiss. Ergebnisse der Dr. TniNKLER’schen 
Zentralasien-Expedition 1. V I I I  +  134 S. M it 32 Textabb., 16 Taf. u. 
1 Karte. Verlag Dietrich Reimer, Berlin 1932.) — Ref. dies. Jb. 1933. 
III. 107—109.

Roland Brinkm ann: Ü b e r fo s s ile  In se lb e rg e . (Nachr. v. d. Ges. 
Wiss. Göttingen, Math.-phys. Klasse. 1932. 242—248. — Forschungen und 

Fortschritte. 9. Berlin 1933. 175.)
■—: Las m o n ta ñ a s - is la s  fó s ile s , e s p ia lm e n te  en España. 

(Bubi. Soc. Geogr. Nacional. Ser. B. No. 8. Madrid 1932. 24 S.)

Von dem Problem der Skulpturinsel-Berglandschaften in dem Gegensätze 
fis c h e n  fast horizontaler Felsfußebene und unverm itte lt darüber steil 
^setzender Bergböschung als rezenten Arbeitsformen wohl nur in  den heißen 
Hocken- und Halbtrockengebieten der Erde ausgehend, weist Verf. nach, 
daß alte, zur Jungtertiärzeit entstandene Inselberglandschaften in den Rand
gebieten der großen innerspanischen Tertiärbecken in erheblicher Ausdehnung 
'orhanden sind. Sie sind zeitlich gut festzulegen; m it Beginn, bezw. M itte 
d«s Miocän setzte in  Innerspanien ein neuer Reliefzyklus ein, dem die Insel- 
° erge angehören. Die Altersfestlegung der Entstehung dieser Inselberg- 
andschaften läßt sich durch die Bildung gewisser typischer Sedimente er- 
arten. D ie wohl vorwiegend jungmiocäne Füllung der innerspanischen 
ecken zeigt in  den Randzonen fanglomeratische Bildungen (E. K a iser , 
ef. dies. Jb. 1928. I I .  308), denen im  Innern des Beckens in  sehr raschem 

- aziesWechsel feinere Korngrößen, unreine Sandsteine [wohl Arkosen! Ref.], 
etten und Gipsmergel folgen. Verf. prägt den wichtigen, auch schon ander

wärts vom Ref. betonten, aber n icht so scharf geprägten Satz: „Morphologie 
uud -Ablagerungen ergänzen also einander, die Fanglomerate sind das sedi
mentäre Korrelat der Inselbergbildung.“  [Verf. denkt hier an das von ihm  

esonders behandelte Beispiel. Ref. möchte vie l allgemeiner sagen: Es ist 
ulgabe von geologischen Untersuchungen in Richtung der exogenen Dynamik 

estzustellen, wie die Sedimentationsfolgen zumindest der drei großen K lim a
reiche — humid, arid, n iva l -—, wenn nicht auch ihrer Unterabteilungen, 
® it den morphogenetischen Einheiten in den Randgebieten verknüpft sind.

16 nur kurze Veröffentlichung des Verf.’s enthält programmatisch schon 
'rele Einzelheiten nach dieser Richtung hin. Ref.]

Verf. weist weiter darauf hin, daß man von Buntsandstein eingedeckte 
Und dadurch erhaltene Inselberge aus Andalusien und aus Südwestdeutschland,
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ferner solche von unterpermischem A lter aus Böhmen kennt. Die meisten 
Beispiele von fossilen Inselbergen liegen auf Hebungsgebieten [wo sie eben 
weitergehender Abtragung entzogen und durch die von den Inselbergen aus
gehende Sedimentation eben eingedeckt wurden. Ref.].

„Paläomorphologie und alte Sedimente ergänzen also einander, die 
Inselberge sind gewissermaßen die zu den Trockenschuttmassen komplemen
tären Oberflächenformen; beide bestätigen einander hinsichtlich der klim a
tischen Auswertung.“  Erich Kaiser.

Paul Gustav Krause: Das P lio c ä n  O stp reuß ens u n d  seine 
B ez ie h u n g e n  zum  n o rd w e s td e u ts c h e n  u n d  w e s td e u tsch e n  P lio 
cän. (Abh. d. Preuß. Geol. Landesanst. N. F. 144. Berlin 1933. 71 S.)

Das an dieser Stelle hervorzuhebende Verdienst dieser umfassenden 
Zusammenstellung ist, daß die von anderer Seite gemachten Angaben, welche 
zur Annahme ariden Klimas zur Zeit der Ablagerung jener Schichten, be
sonders der westdeutschen Kieseloolithschotter, führten, in rechtes L ich t 
gerückt werden. Weder aus der Kalkfreiheit, noch aus angeblichen Ver
kieselungsvorgängen zur Zeit des Absatzes der Schichten, noch aus der tie f
gründigen Kaolinisierung, welche in  der Umgebung des Sedimentationsbeckens 
geherrscht haben muß, darf man auf arides K lim a schließen. Das K lim a 
war hum id! [Ref. freut sich, daß von anderer Seite diese Punkte so scharf 
und kla r hervorgehoben worden sind, von deren R ichtigkeit er schon lange 
überzeugt war.] Auf die vielen regional-geologischen Einzelheiten dieser 
Schrift kann hier nur hingewiesen werden. Erich Kaiser.

Wind und seine Wirkungen.
B o u rc a r t ,  Jacques: L ’action du vent à la surface de la terre. (Revue de 

géogr. phys. et de géol. dynamique. [Bull, du Laboratoire de Géogr. 
phys. de la Faculté des Sciences de l ’Université de Paris.] 1. Paris 1928. 
26—54. M it 8 Taf.)

S c h m id t, Johannes: E in  bemerkenswertes Vorkommen von kreuzgeschich
tetem Sand und Kleinrippeln im  D iluvium  von Dresden-Zschertnitz. 
(Sitz.-Ber. u. Abh. d. Naturw. Ges. Isis in Dresden. Jahrg. 1931.137—146. 
Dresden 1932. M it 2 Taf.) — Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  959. 

W in d b e rg : Die Dünen von Juist. (Ann. d. Hydrographie u. maritimen 
Meteorologie. 1931. H eft 2. 53— 63. M it 1 Taf.)

W ilhelm  H artnack: Z u r E n ts te h u n g  u n d  E n tw ic k lu n g  der 
W a n d e rd ü n e n  an de r d e u ts c h e n  O stseeküste . E in e  v e rg le ic h e n d e  
W a n d e rd ü n e n s tu d ie . (Zs. Geomorphologie. 6. Berlin 1931. 174—217. 
M it 7 Fig u. 16 Abb. im  Text u. 1 Karte.)

Vergleichend werden in dieser Studie die Wanderdünenzüge der Ku- 
rischen Nehrung gegenüber den Wanderdünen mass en von Teilen der ost- 
pommerschen Küste abgehandelt. Trotzdem sie unter gleichen klimatischen, 
geologischen und topographischen Bedingungen gelegen sind, aus gleichem 
Material bestehen und der Umformung durch dieselben Winde unterliegen,
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weisen sie in  ihren äußeren Formen geradezu überraschend beträchtliche 
Unterschiede auf. Auf der Kurischen Nehrung haben w ir in  den Wander
dünenzügen nur e ine nennenswerte Wanderbewegung, während die Wander
dünenmassen, vor allem die Massenzüge der hinterpommerschen Küste, durch 
zwei sichtbare Bewegungsrichtungen ausgezeichnet sind.

Im  ganzen ergibt sich, daß fü r Oberflächengestaltung, S truktur und 
räumliche Anordnung der Wanderdünen in  beiden Gebieten die Lage ihrer 
Küsten zu den vorherrschenden Windintensitäten bestimmend ist.

Erich Kaiser.

Fredrik Enquist: The re la t io n  be tw ee n  d u n e -fo rm  and 
w in d -d ire c t io n .  (Geol. Foren, i  Stockholm Förh. 1932. 19—59.)

Nachdem Verf. früher (vgl. Ref. dies. Jb. 1917. 235) den „E in fluß  des 
Windes auf die Verteilung der Gletscher“  untersucht hatte, sucht er je tz t 
— unter stärkerer Beachtung der Unterschiede von W inter- und Sommer- 
klima während der Eiszeit —  die Dünenformen vom Gesichtspunkte des 
herrschenden Windes zu erklären. E r beachtet dabei die reichlich über 
diesen Gegenstand vorliegende Lite ratur, in  erster L inie die Arbeiten von 
I var H ögbom (vgl. Ref. dies. Jb. 1923. I I .  409; 1924. I I .  401), dessen A uf
fassung er in  verschiedenen Richtungen ablehnt, und von N ils  H örner  
(„Brattforsheden. E t t  värmlandsk randdeltekomplex och dess dyner“ . 
Sveriges Geol. Unders. Ärsbook. 20. [1926.] Stockholm 1927). Darüber 
hinaus w ird auch der weitverzweigten anderen L ite ra tur gedacht.

In  erster Linie lehnt Verf. den Begriff der „Transversaldünen“  ab, die 
Ouer zur Hauptwindrichtung stehen sollten. Sie sind fü r Verf. prim är 
»Longitudinaldünen“ , die i  n der W indrichtung ausgebildet und erst durch 
eine spätere Änderung der Hauptwindrichtung umgestaltet wurden. Die 
Änpassung der morphologischen Form an die Stromlinien des Windes (K ar
ger , B osw orth , K aiser ), so daß alle Dünenanwehungen direkt Strom
linienkörpern entsprechen, w ird besonders hervorgehoben. M it Änderung der 
W indrichtung ändern sich auch die Dünenformen. Durchdauernde, nicht 
bewegliche Dünenformen seien durch Deflation entstanden (Deflationstypen). 
Gegenwart und Fehlen von Vegetation sind entscheidend fü r die Gestalt 
der Dünen. Gegenwart von Vegetation [wohl besser und allgemeiner: Hinder
nisse fü r den durch W ind bewegten Sand. Ref.] üb t einen doppelten Einfluß 
aus: Anhäufung von Dünensand erfolgt im  Lee; die Vegetation b ’etet einen 
Schutz gegenüber Deflation. [Die Benützung des Begriffes „D efla tion“  bei 
der Dünenbildung und -Umbildung scheint m ir sehr günstig fü r die Ver
folgung der gesamten Dünenprobleme zu sein. Ref.] Der Untergrund sei 
weiter wichtig, aber in  der L ite ra tur o ft übersehen. Wenn er widerstands
fähig gegenüber der Deflation sei, fehlten gewisse Typen, die aber bei leicht 
der Deflation unterliegenden Untergründe (z. B. bei sandigem Untergrund) 
entständen. Die in n e re  S t r u k tu r  der Dünen kö n n e  nicht die ganzen 
Umstände bei der Dünenbildung anzeigen, sondern n u r  d ie  in  den le tz te n  
S ta d ie n  de r U m la g e ru n g  der Sandmassen in  der Düne he rrsch e n d e n  
W u n d v e rh ä ltn is s e  aufklären. So könne hei der Deutung der fossilen 
Inlanddünen Mitteleuropas, speziell Norddeutschlands, nur gefolgert werden,
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daß die Windverhältnisse während der freien Sandbewegung vollständig 
anders gewesen seien als in der späteren Periode, in welcher die durch Ände
rung des Klimas eingezogene Vegetation imstande war, die Dünen festzuhalten.

Als Beispiel werden die quartären Inlanddünen Norddeutschlands be
sonders herangezogen.

Die Anordnung der Küstendünen is t vollkommen abhängig von dem Ver
lauf der Küstenlinie selbst. Die Küstendünen werden in  ihrem Verhalten, 
Festhaften, Wandern und Vereinigen näher behandelt. Namentlich die sog. 
„Parabeldünen“  finden eingehende Besprechung. Auf diese regional-geologisch 
wichtigen Angaben kann hier nicht eingegangen werden.

Eingehend behandelt Verf. das Auftreten der großen Longitudinaldünen, 
besonders in der Taklamakan Zentralasiens und im  Tharr-Gebiet Indiens. 
Dünenausdehnung und W indrichtung sind parallel. Tiefe Deflationsbecken 
liegen zwischen ihnen. [Als weiteres Beispiel hätte er die enorm langen Longi
tudinaldünen der Lybischen Wüste Ägyptens heranziehen können. Ref.] 
Die Formen stimmen m it den heutigen Windrichtungen in  dem Tharr-Gebiet 
nicht überein und sind aus von den heutigen abweichenden klimatischen 
Verhältnissen zu erklären. —  Diese Longitudinaldünen sind nicht m it den 
kleineren, an Hindernisse angelehnten Längsdünen [Sandwehen des Ref.] 
zu vergleichen, wie sie aus Peru, der Sahara und aus Südwestafrika be
schrieben sind.

Von großer Bedeutung fü r die Longitudinaidünen is t die ausgrabende 
W irkung des Windes in  sandbedeckten Flächen. Der aufgewirbelte Sand 
w ird dann an die stehengebliebenen Rücken angelagert. Dieser Fa ll soll 
auch fü r die der diluvialen Inlandeisbedeckung nahe gelegenen, noch vege
tationsfreien Gebiete besondere W irkung haben. Voraussetzung fü r die De
fla tion und Ausfurchung is t ein tiefliegender Grundwasserspiegel. Ebenso 
wie Erhöhungen die Windströmung beeinflussen, so geschieht dies auch von 
den ausgeblasenen Furchen.

Der Inha lt der reichhaltigen Arbeit ist m it diesem Referate n icht er
schöpft. Viele Literaturangaben! Erich Kaiser.

L o u is , Herbert: Die Form der norddeutschen Bogendünen. (Zs. Geo
morphologie. 4. Berlin 1928/29. 7—18. M it 3 Textabb.)

George B. Cressey: The In d ia n a  sand dunes and  th e  shore 
lin e  o f th e  L a ke  M ic h ig a n  B as in . (Bull. Geogr. Soc. Chicago. 8. 
Chicago 1928. 80 S. M it 6 Abb., 20 Taf. u. 1 Karte.)

Die Brandung zerstört glaziale Ablagerungen; der Sand w ird  durch 
Küstenströmung an die südliche Küste gebracht und dort durch die Wogen 
an das Ufer geworfen, wo ihn der W ind ergriff und bei verschiedenen Höhen
ständen des Seespiegels zu Dünen aufbaute, die sich auch noch heute fo rt
bilden. Der Dünenaufbau wie die Gestalt der einzelnen Sandkörner werden 
besonders besprochen. Cressey  läßt die einzelnen Dünen aus den kleinen 
Rippein an der Oberfläche der Sandmassen entstehen. Erich Kaiser.

R o d e w a ld , M .: Staubsturm in Mitteldeutschland am 7. A pril 1932. (Ann.
d. Hydrographie u. Meteorologie. 1932. Heft 7. 296—297.)
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E. Blanck, H . Poser und E. v. Oldershausen: Ü b e r K r y o k o n i t -  
V orkom m nisse  im  o s tg rö n lä n d is c h e n  P acke is  u n d  ih re  chem ische 
Z usam m ensetzung . (Chem. d. Erde. 7. 1932. 434—440.)

Von dem fraglichen Material konnten nur 3 Bauschanalysen ausgeführt 
werden. Sie stimmen unter sich gut miteinander überein, weichen aber von 
bisher bekannten neuen Analysen, die in einer Tabelle zusammengestellt 
werden, etwas ab. Immerhin ist auffällig, daß die Mengen an S i02 und A120 3 
lnsgesamt nur wenig schwanken; S i02 liegt zwischen 60,1 und 68,3, A120 3 
zwischen 12,6 und 17,2. V iel stärker schwanken die Basen, die gerade in  dem 
vorliegenden Fa ll recht gering sind. (Alles auf Glühverlust freier Substanz 
errechnet,) Die neuen Proben sind kieselsäurereicher als die anderen, aber 
daiür basenärmer. H . Harrassowitz.

Kuenen, Ph. H .: Experiments on the formation of wind-worn pebbles.
(LEiD’sche geolog. Mededelingen. 3. 1928. 17—38. M it Taf. 3— 7.)

W . H . Schoewe: E x p e r im e n ts  on th e  F o rm a t io n  o f W in d -  
F ac e tte d  Pebbles. (Bull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 183—184.)

Experimente von K u e n e n  (1928) hatten ergeben, daß W indkanter von 
veränderlichen Winden erzeugt werden, und daß die ursprüngliche Form der 

erölle für ihre endgültige Gestalt ausschlaggebend ist.
Verf. bemerkt hierzu auf Grund eigener Experimente folgendes:
1. Einkanter, Dreikanter und dachartige Formen können von veränder- 

ichen Winden geformt werden, wenn die Form schon vorher angelegt ist.
2- Einkanter und dreikantige Formen können durch konstante Winde 

'‘"Mehen, ohne Rücksicht auf die ursprüngliche Form des Gerölles.
3. Modelle auf hartem, plattem  Boden werden unterm iniert, solche in 

' aiu* erhalten geneigte Schliffflächen.
4- Flächen, die parallel zum Sandblasen verlaufen, erleiden keine Kor-

rasion.

5- Die Korrasion is t abhängig von der Neigung der Flächen.
Verf. le itet aus seinen Experimenten her, daß die Grundform der Gerolle
veränderlichen Winden tatsächlich fü r die endgültige Ausgestaltung der 

mdkanter maßgebend ist, daß aber das Endprodukt bei konstanten Winden 
lmmer dreikantige Formen sind, und daß die meisten W indkanter bei kon
stanten Windrichtungen entstehen. C urt T e ichert.

**• Berg: S p in d e lfö rm ig e  W in d s c h liffg e s c h ie b e . (Zs. Deutsch. 
r f o1- Ges- 82. 1930. 720; 83. 1931. 244—263. M it 9 Textabb.; 84. 1932. 
666/67. Nachtrag.)

Es wird hier aus der niederschlesischen Heide eine Formenreihe von 
mdschliffgeschieben erörtert. Die Einkanterform, im  norddeutschen 
1 avium vie l weiter verbreitet als der typische Dreikanter, läßt dort bei 

s'ch vermehrender Zahl zumeist längsachsig angeordneter Kanten Übergänge 
ln die an sich nicht häufige Spindelform m it beiderseits annähernd gleicher 

r auffällig ungleicher Zuspitzung erkennen. Auch Kantenkrümmung oder 
1 '"hanartig gebogenes Auslaufen in stumpfe Hörner werden beobachtet.
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An der Verformungsart dieser Gebilde durch W indschliff ist heute wohl nicht 
mehr zu zweifeln. Bei den längsentwickelten Schliffgeschieben w ird deren 
Bearbeitungslage im  allgemeinen quer zur W indrichtung angenommen, wes
halb nach der „äolischen Grundrißtheorie“  Pfa n n k u c h ’s der Querschnitt 
zu einer Hauptsignatur des Gebildes wird. Auch armdicke Exemplare bis zu 
37 cm Länge werden erwähnt. Meist sind die Flächen g la tt poliert, Flächen
rauhigkeiten fü h rt Verf., so insbesondere bei Oligoklasgraniten, aber auch 
bei Feldspatamphiboliten, auf leichtere Verw itterbarkeit des Gesteines zurück. 
Da Mehrzähligkeit der Längskanten am ehesten durch jeweils eingetretene 
Wälzung des Geschiebes zu erklären is t und m it Unterblasung an der Luv
seite gerechnet werden muß, folgert Verf., „daß die vollkommensten Spindel
geschiebe zuletzt durch vielfach wiederholtes Vornüberkippen m it einer 
Geschwindigkeit von, sagen wir, 10—20 Umdrehungen im  Jahrhundert dem 
Winde entgegen ro llten . . . “  In  Gegenden extremer Deflation, wo das Vor
kommen der Spindelform hauptsächlich vermutet w ird, mag das Umkippen 
in  die ausgeblasene Furche wohl hauptsächlich dann eintreten, wenn die 
Sandfläche m it den ih r entragenden Schotterstücken gegen die jeweilige 
W indrichtung geneigt war. So n im m t denn auch Verf. als Bildungszeit der 
Spindelgeschiebe jene postdiluviale Epoche an, da die gewaltigen Talsand
massen der Urstromtäler bereits sedimentiert und noch vegetationsfrei waren.

E. Christa.

Wasser und seine Wirkungen.
1. Allgemeines; Überblicke; Untersuchungsmethoden.
W . Deecke: H y d ro g ra p h ie  d e r D in k e lb e rg e  b e i Base l. (Abh. 

d. Heidelberger Ak. d. Wiss. Math.-nat. K l. 20. Abh. 1932. 50 S. M it 2 Taf.)

Es w ird  eine ausführliche Beschreibung der hydrographischen Verhält
nisse der Dinkelberge gegeben. Letztere bilden ein hügelig-welliges K a lk
plateau von etwa 170 qkm Flächeninhalt m it einer m ittleren Höhenlage von 
400—450 m. Das Ganze is t der m ittlere Teil einer vom Schwarzwald nach S 
flach abfallenden Tafel. Sie w ird fast ausschließlich aus triadischen Schichten 
gebildet, wobei der Muschelkalk den Hauptte il ausmacht. Durchsetzt w ird 
das Gebiet einerseits durch NW — SO streichende hercynische Brüche, anderer
seits durch NNO— SSW ziehende rheinische Sprünge.

Für die Wasserbewegung innerhalb des Gebietes ist die Verkarstung des 
Muschelkalkes von ausschlaggebender Bedeutung. Und zwar handelt es sich 
hier um einen „salinaren“  Karst, einen solchen, der durch Auslaugung von 
Salz und Gips entstanden ist. Namentlich im  Trochitenkalk vollzieht sich 
deshalb eine starke Höhlenbildung. Allgemeiner bekannt sind die Erdmanns
höhle und die Tschamberhöhle.

Die Niederschläge des Gebietes werden kontro llie rt durch die beiden 
Stationen Basel (265 m) und Schweigmatt (733 m). Im  Original werden eine 
Reihe von Zahlenbelegen gegeben. Die jährlichen Niederschläge betragen in 
Basel durchschnittlich 650—950 mm, in  Schweigmatt 950—1700 mm. Das 
bedeutet auf den Quadratmeter ungefähr einen Meter Niederschläge im  Jahr.
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Diese beträchtlichen Niederschläge finden nur zum geringsten Teil einen 
oberirdischen Ablauf, sie werden in  der Hauptsache in der Form der Karst
entwässerung weggeführt. Die Verhältnisse werden im  Original eingehender 
geschildert. Das bedingte einen Übergang zur Grundwasserversorgung, wo
durch aber vielfach hygienisch nicht einwandfreies Wasser zutage gefördert 
Wurde. Neuerdings werden deshalb die Grundwasserbohrungen in den 
Schottern des unteren Wiesetales und Rheintales niedergebracht, worüber 
der letzte Abschnitt der A rbeit berichtet.

Der zweite Hauptteil der Arbeit g ib t eine ausführliche Darstellung der 
Wasserversorgung der einzelnen Ortschaften der Dinkelberge. Dabei werden 
die Schüttungen einer ganzen Reihe von Quellen mitgeteilt.

H ans H im m e l.

2 .  O b e r f l ä c h e n w a s s e r .

a) N ie d e r s c h la g .

ü a u fo u rig j., P.: L ’influence des forêts sur les cours d’eau. (Le Génie civil. 
1932. Heft 18. 434 ff.)

° t to  Leh m an n: Ü b e r d ie  B ew egungsenerg ie  des Regenwassers. 
(2s. Geomorphologie. 6. Berlin 1931. 233—254. M it 3 Fig. im  Text.)

Von den Hauptergebnissen der Zusammenstellung des Verf’ .s sei folgendes 
aus seinen experimentellen Untersuchungen hervorgehoben:

Die Energie der Regenfälle ist u n b e te i l ig t  an der Arbeit des abfließen
den Regenwassers, einschließlich der Flächen- und Rillenspülung. — Die 
^oeitsfäh igke it eines jeden Abflusses w ird ganz an der Erdoberfläche erzeugt 
und u. u . erst fre i gemacht. — Mechanische Arbeitsleistungen des Regen- 
Wassers beim Aufschlagen vor Beginn des Abflusses sind nur in  Lockermassen 
nachgewiesen und sonst nicht anzunehmen. Erich  Kaiser.

C o llin s , W. D. and C. S. H o w a rd : Index of analyses of natural waters 
in the United States, 1926 to 1931 (U. S. Geol. Surv., Water Supply 
Paper. 6 5 9  C . 191—209.)

b) S tehendes W asser (e insch l. Seenkunde).

K le in > G. und M. S te in e r: Bakteriologisch-chemische Untersuchungen am 
Lunzer Untersee. I. Die bakteriellen Grundlagen des Stickstoff- und 
Schwefelumsatzes im  See. (Österr. Bot. Zs. 78. 1929. 289—324. M it 
7 Abb. im  Text u. 20 Tab.)

aum ann , E .: Die Bodenablagerungen der Seen. (Verb. d. Intern. Ver. für 
Limnologie. 4. 1929. 32—106. M it 25 Abb.)

e rf il ie v , B. W .: Zur Mikrobiologie der Bodenablagerungen. (Verh. d. Intern.
H Ver- f- Limnologie. 4. 1929. 107—143. M it 4 Abb. im  Text.)

0we, M. A .: Geological importance of the lime-secreting algae, w ith  a 
description of a new travertine-forming organisme. (U. S. Geol. Surv. 
Prof. Paper. 170 E. Washington 1932. 13 S. M it 1 Taf.)

Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 38
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E n d rö s , A .: Die plötzliche Seespiegelsenkung am Nordufer des Attersees 
am 24. Ju li 1930. (Ann. d. Hydrographie u. maritimen Meteorologie. 1931. 
Heft 6. 213—219. M it 1 Taf.)

Y o s h im u ra , Sinkichi: Seasonal variation in content of nitrogenous com
pounds and phosphate in  the water of Takasuka Pond, Saitama, Japan. 
(Arch. f. Hydrobiol. 24. 1932. 155—176.)

Sinkich i Y o sh im ura: Seasonal V a r ia t io n  in  c o n te n t o f sod iu m  
in  th e  w a te r  o f T a k a s u k a  P on d , S a ita m a , Jap an . (Japan. Journ. 
of Geol. a. Geogr. 10. Tokyo 1933. 153—160.)

Das Wasser eines kleinen eutrophen Teiches, Takasuka-mura [vgl. 
darüber auch Ref. dies. Jb. 1932. I I .  51, sowie die vorstehend angegebene 
Arbeit], wurde nach der Methode von Barber-K olthoff m it Uranylzink- 
acetat auf Na regelmäßig von 1930—1932 bestimmt. Der Na-Gehalt zeigt 
ein n icht sehr bestimmtes jahreszeitliches Schwanken: Maximum von 11,5 mg/1 
im  Winter, M inimum von 8 mg/1 im  Sommer. In  der Stagnationsperiode 
des Sommers zeigt Na eine allerdings unter 2 mg bleibende, schwache Schich
tungsdifferenz, die n icht so ausgesprochen ist wie diejenige von Ca, Fe, Mn, 
S i02 usw. [vgl. dies. Jb. 1931. I I .  691]. Das Verhältnis (Na +  K ) : (Ca-)-Mg) 
bleibt weit unter 1. Erich  Kaiser.

G. Lundqvist: D ra g  u r  S to c k h o ls tra k te n s  h y d ro g ra f i.  [Bericht 
über die Hydrographie der Gegend von Stockholm.] (Stockholm 1930, Ymer. 
221—242. M it 7 Abb.)

Die Abhandlung geht über den Rahmen einer Untersuchung der Seen
gebiete von Stockholm hinaus. Sie behandelt allgemein die Bodengestaltung 
der Seen von Uppland. Die Entwicklung der Seen erfolgt durch Teilzerfall 
aus dem Litorinameer. Sonach ist das Gestein im  untersten Horizont marine 
Tongyttje. Im  übrigen zeigen die jungen Sedimentfolgen einen mehr oder 
minder häufigen Wechsel von G yttje und Tongyttje. Die Kenntnis der See
becken wird nur verständlich, wenn man dem Wasseraustausch im  einzelnen 
nachgeht. Das Wasser vom Mälarsee fließt in gewöhnlichen Zeiten zur Ost
see und bleibt dort Flächenwasser. Es gelangt aber m it Salzwasser zum Mälar
see zurück, wenn zeitweise Ostsee-Hochwasser e in tritt. Es is t einleuchtend, 
daß solche Untersuchungen in hygienischer H insicht von großem Nutzen sind.

R udolf Schreiter.

K . E. S ah ls tröm : F ö r te c k n in g  ö ve r lo d a d e  s jö a r  i  S verige . 
2. Verzeichnis der geloteten Seen in  Schweden. (Sver. Geol. Und. Ser. C. 
Nr. 359. 20 S. Stockholm 1929.)

Anschluß an den Bericht über die schwedischen Seen, der 1916 in Sver. 
Geol. Unders. Ser. C, Nr. 273 erschienen ist. Verzeichnis von etwa 300 ge
loteten Seen, die in den Jahren 1916—1922 gelotet sind. Anzahl der Lotungen, 
größte Tiefe und Kartendarstellung von einigen Seen.

R udolf Schreiter.
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G. Csegezy: Les sources e t les ru is s e a u x  du B a la to n  au p o in t
e vue h y g ié n iq u e . (Hidrologiai Közlöny. (Zs. Hydr. 12. Budapest 1933.

88—97.)

Die Arbeit enthält 19 Wasseranalysen samt bakteriologischer Unter- 
SUchunS- A . V endl.

C. Kassner: D ie  S ee sp iege lschw ankungen  des O strow sees in  
M akedon ien. (Ge r l . Beitr. z. Geophys. 35 1932. 317— 369.)

Die seit 1896 beobachteten starken Spiegelschwankungen des Ostrow- 
S6es ,sind nicht von solchen der Niederschläge abhängig, sondern müssen 
ailf Änderung des unterirdischen Abflusses zurückgeführt werden.

F. E rru la t.

J. R. Ball and W . E. Powers: Shore recess ion  in  s o u th e a s te rn  
W lsconsin . (Trans. 111. Ac. Sei. 22. 1930. 435—444.)

^ Der Küstenrückgang durch die Abtragungswirkung der Brandung an 
. ,C'r Westküste des Michigan-Sees schwankt zwischen 0,3 und mehr als 4 m 
Jährlich. E rich  K a iser.

k ^dna P. Janisch: N o te s  on th e  C e n tra l P a r t  o f th e  Z o u tp a n s - 
e rg Range and on th e  O r ig in  o f L a k e  F u n d u z i. W ith  a Sketch Map 

° Lake Funduzi by W. P. Boxall, U. V. Glatthaar and E. A. H endry .
i  i,ansP‘ Deol. Soc. South-Africa. 34. Johannesburg 1932. 151—162. M it 
1 Taf.)

Wasser des
Heiße Quelle

Funduzi-Sees
18 km  vom 

Funduzi-See
T em pera tu r..................... . . 13,5 » 43 0
Reaktion . . . PH =  7,05
0  ,

Gelöste Bestandteile in
5,4 ccm/1

100 000 Teilen . . . .  
Kationen: A lkalien:

. . 3,72 21,18

(Na* +  K * ) ................ . . vorh. vorh.
M g * * ............................. 1,704
Ca" 2,135
Fe . . . 

Änionen:
. . 0,150 Spuren

CT . . . 0,798 3,550
HC03' vorh.

Si02 . . .
H 2SiO„ . 4,225
Unlöslich . . . 0,35 _
■K in org. Subst............... . . 1,55

An J<*r ^ unc*uzi'See ist gestaut durch einen Bergsturz. Es sind mehrfache 
D ieZtp ll6n i unSe Veränderungen des Wasserspiegels beobachtet worden. 

orm des Sees is t von Verwerfungen beeinflußt. In der Umgebung t r i t t

I I.  38 *
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stärkere Faltung auf, als wie bisher aus dem Zoutpansberg-Gebiet berichtet 
wurde. Der den See begrenzende Bergsturz, wie andere, soll durch die Stö
rungen mitbedingt sein und nicht allein von der Erosion des Tales abhängen.

Erich  K aiser.

c) F lie ß e nd es  W asser; E ro s io n  u n d  f lu v ia t i le  S e d im e n ta tio n .

G. Lundqvist: M o ta la  s trö m . G e o g ra fis k a  och g e o lo g iska  fö r-  
h a lla n d e n . [Die geographischen und geologischen Verhältnisse des Wasser
systems vom Motalaström.] (Statens Met.-Hydr. Anst. Förteckning över 
Sveriges vattenfall. Kartbladet 155—156. 1930.

Der Vätternsee hat gegen ONO als Abfluß den Motalaström. In  seinem 
Bereiche liegen die Städte Norrköping und Motala und die kleinen flach 
gelegenen Seen Boren, Boxen und Glan. Im  westlichen Teil durchfließt das 
Stromsystem eine Silurebene, die nach N hin von mehreren Verwerfungen 
abgeschnitten wird, in  deren Grenzbereich auch die genannten Seen liegen. 
Die Gefälleunterschiede im  Stromsystem liegen bei etwa 90 m. In  der Ab
handlung w ird auch die technische Ausnutzung der Wasserkräfte behandelt.

R udo lf Schreiter.

G. Lundqvist: E m a n .  G e o g r a f i s k a  o c h  g e o l o g i s k a  
f ö r h a l l a n d e n .  [Die geographischen und geologischen Verhältnisse 
des Wassersystems des Flusses Eman.] (Statens Met.-Hydr. Anst. Förteck
ning över Sveriges vattenfall. Kartbladet 157—158. 1930.)

E in großer Teil von Smäland w ird durch den aus der Umgebung von Jönk- 
köping kommenden Fluß E m a n  bewässert. Das Flußsystem ist zum größten 
Teil in  das alte Grundgebirge eingeschnitten. Eine große Zahl von Wasser
fällen (K lin te fa lle t!) gestattet, mehrere 1000 PS fü r technische und w irt
schaftliche Betriebe zu gewinnen. R udolf Schreiter.

W . C. L ow derm ilk : F u r t h e r  s t u d i e s  o f  f a c t o r s  a f f e c -  
t i n g  s u r f i c i a l  r u n - o f f  a n d  e r o s i o n .  (Proc. Intern. Congr. 
Forestry Exper. Stations. 1929. 606—628. M it 14 Fig.)

Der oberflächliche Abfluß von abgebrannten, kahlen Oberflächen über
t r i f f t  den an leicht pflanzenbedeckten Oberflächen um das 3—30fache; 
Die Erosion w ird 50—6000fach vergrößert. E in Schlammgehalt des Wassers 
von nur 1,7—1,9 Gew.-% verringert die In filtra tio n  um mehr als 90 %.

E rich  Kaiser.

K a rl F ischer: N ie d e rs c h la g , A b f lu ß  u n d  V e rd u n s tu n g  im  
W eser- u n d  A lle rg e b ie t .  M it einer Entwicklung der wichtigsten Begriffe 
und Formeln der linearen Einfach- und Mehrfachkorrelation. (Jb. f. d. Ge
wässerkunde Norddeutschlands. Besondere M itt. 7. Nr. 2. Berlin, E. S. 
M ittle r & Sohn, 1932. 4«. V I  +  129 S. M it 3 Abb. im  Text u. 12 Taf.)

— : Aus dem  W a s s e rh a u s h a lt de r d e u tsche n  S trö m e , be
sonders de r W eser. (Naturwissenschaften. 21. 1933. 277—281.)

Aus der zweiten Veröffentlichung sei folgende, auch fü r geologische 
Fragen wichtige Tabelle entnommen (Abflußjahr 1896 =  November 1895/ 
Oktober 1896):
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B ila n z  in  M it te lw e r te n  aus 1896 /1915  (mm).

Niederschlag (N) =  Abfluß (A) +  Verdunstung (V) +  Rücklage minus 
Verbrauch (R—B)

Wesergebiet bis an die A ller Allergebiet
(22 311 qkm) (15 594 qkm)

N  A  V  (R—B) N A V (R — B)
W in te r ................  330 189 77 +  64 311 159 78 +  74
Sommer . . . .  400 90 374 — 64 387 84 377 -7 4
Ja h r ..................... 730 279 451 ±  0 698 243 455 ±  0

Im  Jahresmittel 1896/1915 flössen im  Wesergebiet 38, im  Allergebiet 
% des Niederschlags ab; es verdunsteten also 62 und 65 %.

Erich Kaiser.

Fred. W . Freise: B e o b a c h t u n g e n  ü b e r  d e n  S c h w e b  
e i n i g e r  F l ü s s e  d e s  b r a s i l i a n i s c h e n  S t a a t e s  R i o  de  
J a n e i r o .  (Zs. Geomorphologie. 5. Berlin 1930. 241—244.)

Die für die Zusammenstellung entnommenen Proben umfaßten jedesmal 
JO 1 und sind an allen Flüssen, welche mehr als 10 qm Querprofil hatten, 
an mehreren über das Profil verteilten Punkten entnommen worden. Be
stimmung der Korngröße erfolgte m it dem ATTEKBERG’schen Schlämmzylinder.

Schwebfrachten brasilianischer Flüsse (Staat Rio de Janeiro)
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Derequé-Assu A tl. Ozean 4,5 188 100 90 22,0 35,5 13,1 66,4 55,8
Jnndiquara 3 100 100 100 10,0 27,5 8,7 91,4 78,2 —

Bracuhy 5 485 100 100 40,0 10,5 26,0 ? 76,6 —

Jerumirim 2 230 100 100 5,0 5,5 0,7 83,2 58,8 —

Guapi Bucht Rio 5 300 50 50 12,0 55,0 69,4 ? 44,5 38,6
Guaxindiba 2 25 100 0 7,0 60,0 53,0 63,7 52,1 18,5
Imboassica 

R l° das Ostras
See gl. Namens 2,5 55 50 0 0,5 33,5 9,6 73,4 56,6 —

A tl. Ozean 0,5 2,0 100 0 0,1 15,0 23,6 ? 80,8 —

Llrubu
Grapiapuiiha

Lagoa deCima 
Salzsee von

2,5 40 100 10 1,0 40,0 31,5 69,2 53,8 22,5

Hin Una
Araruama 1,5 10 20 0 0,2 10,0 6,3 33,5 28,5 44,2
A tl. Ozean 3 50 100 0 0,5 22,0 69,4 90,5 82,2 —

^amapuam 1 65 20 0 0,4 40,0 7,8 34,5 23,7 53,2
Uio U bä Parahyba 1,5 110 33,3 10 2,5 75,0 53,7 44,6 26,7 43,2

Schwebfrachten in  geschlossenem Urwaldgebiete im  Staate Rio 
b en z. B. 2972 qkm großen Einzugsgebiete des Mamcubaflusses m it 
ltler Gesamtwasserlauflänge von 234 km  auf 18 g/qm/Jahr zurück, womit
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sich schon, unter Einschluß der Lösung von Gestein durch „Humussäuren“ , 
die Landerniedrigung auf 0,012 mm/Jahr errechnet. — Am entgegengesetzten 
Ende steht das bereits seit etwa 175 Jahren besiedelte wasserreichste Zufluß
system des Parahybastromes von links, der Muriahü-Fluß, welcher aus einem 
schon längst abgewirtschafteten Teile von Minas herkommt (Einzugsgebiet: 
etwa 28 000 qkm ; Gesamtwasserlauf länge 1385 km) und an der Mündung 
in den Parahyba eine m ittlere Schwebfracht von 368 g/m3 führt.

Für 189 im  Staate Rio dem Meere direkt zufließende Flüsse ergibt sich 
eine Verfrachtung von rund 395 000 t  oder von 32,5 g/qm/Jahr, so daß rund 
21 600 Jahre zur Abtragung von einem Meter des festen Landes nötig wären.

Erich Kaiser.
S t r e l e ,  G e o r g :  Die Geschiebequellen der Bäche und Flüsse. (Schwei

zerische Bauzeitung. 1932. Heft 18 u. 19.)

E. v. Szädeczky-Kardoss: F l u ß s c h o t t e r a n a l y s e  u n d  
A b t r a g u n g s g e b i e t .  (M itte il, der berg- u. hüttenmännischen Ab
teilung an der königl. ungarischen Hochschule fü r Berg- und Forstwesen zu 
Sopron, Ungarn. 4. 1932. 204—241. Sopron.)

Eine alluviale Schotterablagerung des S z a m o s-Flusses bei K  o 1 o z s- 
v ä r  wurde petrographisch untersucht. Das Abtragungsgebiet des Schotters 
is t petrographisch gut gekannt und dadurch sind die genetischen Verhält
nisse der Ablagerung klar feststellbar. Verf. hat untersucht, was fü r Zu
sammenhänge zwischen den Ergebnissen der petrographischen Analyse und 
den petrographischen Verhältnissen des Abtragungsgebietes bestehen.

Die oberflächliche Verbreitung der einzelnen Gesteine des Abtragungs
gebietes ist planimetrisch festgestellt worden. Ferner wurden die Weglängen 
der verschiedenen Schottermaterialien bestimmt. Die wichtigsten Gesteins
typen des Schotters sind: Quarzite (verschieden), Glimmerschiefer, Gneis, 
Pegmatit, A p lit, Granit, Andesit, Am phibolit, P hyllit, Graphitschiefer, 
etwas Grobkalk (eocän). Die aus Sandsteinen, Mergeln, Tonen, Gipsen und 
Kalksteinen bestehenden kretazeischen und eocänen Ablagerungsgesteine 
fehlen im  Schotter (Grobkalk ausgenommen), obgleich sie im  Abtragungs
gebiet schon in  der Nähe des Schotterablagerungsortes reichlich vorhanden 
sind.

Die A b r o l l u n g s v e r h ä l t n i s s e  sind nicht nur nach Gesteins- 
arten verschieden, sondern sie verändern sich auch bei gleicher Gesteinsart 
und gleichem Fundort in  Funktion der Korngröße. Auch der E influß der 
Transportweiten w ird berücksichtigt. In  diesen Beziehungen werden die 
spröden und zähen Gesteine gesondert untersucht und die Ergebnisse in 
Diagrammen dargestellt.

Verf. hat auf Grund der Messungen von Bauschinger, Hirschwald, 
Gary, Fugger, Kästner, Heim usw. die M ittelwerte der Abnutzbarkeiten 
verschiedener Gesteine berechnet, bezogen auf diejenige des Granits als 
Einheit. Zwischen Korngröße, Abnutzbarkeit, Transportweite und Häufig
ke it hat Verf. den folgenden Zusammenhang festgestellt: „D ie  Häufigkeiten 
der verschiedenen Gesteinsarten des Schotters in Funktion der Korngröße 
verändern sich ihren reduzierten Transportweiten entsprechend.“  Reduzierte
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Transportweite nennt Verf. das Produkt der Transportweite und der rela
tiven Abnutzbarkeit. Bei Gesteinen von kleinen reduzierten Transport
ierten liegt das Mengenmaximum nahe dem Korngrößenmaximum. N im m t 
die reduzierte Transportweite zu, so verschiebt sich das Mengenmaximum, 
den mittleren und dann den kleineren Fraktionen zu. Dam it sinkt die Menge 
der groben und dann allmählich die der feineren Fraktionen auf N u ll; bei 
sehr großen reduzierten Transportweiten verschwindet das Gestein vo ll
ständig aus dem Schotter.

Die mittleren Abrollungsgrade der möglichst größten Fraktionen sind 
den reduzierten Transport weiten proportional.

Die prozentualen Mengenmittelwerte derjenigen Gesteinsarten im  Schotter, 
deren Korngröße über \  cm liegt, sind den Yerbreitungsprozenten der be
treffenden Gesteinsarten am Abtragungsgebiet proportional. A . Vendl.

T h. Rehbock: B e t t b i l d u n g ,  A b f l u ß  u n d  G e s c h i e b e -  
B e w e g u n g  b e i  W a s s e r l ä u f e n .  (Zs. D. Geol. Ges. 81. 1929. 
497 534. M it 27 Textabb.)

Vorliegende Arbeit, ganz dem Geiste der Ingenieurwissenschaften ent
sprungen, enthält eine Fülle wertvollen Beobachtungsmaterials, das bei der 
klaren und prägnanten Bearbeitung, die es hier erfahren hat, dem Geologen 
hohes Interesse abgewinnen wird. Dieser findet hier ihm  wohlvertraute und 
iü r obiges Thema grundlegende Begriffe wie Einzugs-, Sammel-, Übergangs-, 
Ablagerungs- und Mündungsgebiet, F lu ttrich te r und Delta, F lu t-, F lu t
strom- und Salzgrenze in  wünschenswerter Schärfe definiert und konsequent 
airseinander gehalten. Aber auch das, was beispielsweise die Morphologie 
“ W rückschreitender Erosion, Abzapfung der Täler, Ausgleich des Längs- 
Profiles usw. bezeichnet, w ird vom Verf. m it ein paar knappen Worten tref- 
Dnd Umrissen, und auch der Tektoniker steht hier, wo er die quantitative 
Messung unterschiedlicher Strömungsgeschwindigkeiten eines Wasserlaufes 

zu einer Hauptaufgabe der technologischen Forschung erhoben sieht, gewisser
maßen an der Geburtsstätte der erstmals von G. Hagen bestätigt gefun
denen Vorstellung über laminare Gleitbewegung fließender Medien.

hm Abschnitt über B e t t b i l d u n g  d e r  W a s s e r l ä u f e  hä lt 
der Verf. an der bei den Ingenieuren eingebürgerten und vom technologischen 
Gesichtspunkte aus fü r mitteleuropäische Verhältnisse wohl auch zu recht
fertigenden Dreiteilung der Gerinne in  Wildbach-, Gebirgsfluß- und Flach- 
andstrom-Typus fest, wobei er an einem hervorragenden Beispiel, dem Rhein, 

Un einzelnen darlegt, daß diese Typen an ein und demselben Flußlauf sich 
* *  Wechsel mehrmals wiederholen, ja sogar durch technischen E ingriff 

5 Penänderungen zustande kommen können.

Das Schwergewicht liegt auf dem zweiten, den Tektoniker wohl am 
meisten fesselnden Abschnitt, der vom Abfluß der Wasserläufe handelt.

em g l e i t e n d e n  Abfluß steht die t u r b u l e n t e  oder wirbelige Was
serbewegung gegenüber. Demgemäß nim m t der Verf. in  Anbetracht der 
geringen Viskosität des Wassers effektiv (d. Ref.) gleitenden Abfluß erst 

ann an> wenn die Abflußgeschwindigkeit mindestens bis zu einem Bruchteil
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von Zentimetern in der Sekunde abgenommen hat, wobei die Wasserober
fläche starken Spiegelglanz anzunehmen pflegt, der bei W indstille selbst 
an großen Strömen des Gezeitengebietes während des Kenterns der Strömung 
vorübergehend beobachtet werden kann.

Bei der im  allgemeinen vorherrschenden turbulenten Bewegung wird 
zwischen s t r ö m e n d e m  und s c h i e ß e n d e m  Wasserabfluß schärf- 
stens unterschieden. Die Grenze zwischen diesen beiden Abflußarten liegt 
dort, wo das Wasser gerade m it der der Wassertiefe t  entsprechenden Wellen
ausbreitungsgeschwindigkeit, d. h. m it der sog. m ittleren Geschwindigkeit

u =  V g ~ ^
sich fortbewegt, wobei g =  9,81 m/s2.

Daraus und aus der Größe des Abflusses q in  m3/s fü r 1 m Bettbreite 
berechnen sich jene Grenzwerte zu

v  = y _ S l  =  0,467.qf 
r g

Is t die Wassertiefe größer als die Grenztiefe, so erfolgt der Abfluß strö
mend, im  andern Falle schießend. Der Übergang von der strömenden in 
die schießende Fließart hat den E in tr itt  äußerer Veränderungen (wie engerer 
Querschnitt, steileres Gefälle, größere Bodenrauhigkeit) zur Voraussetzung, 
der Übergang von fließender in strömende dagegen nicht; dieser erfolgt 
im  sog. Wechselsprung, wobei der Wasserspiegel m it einer Gegenneigung 
stromabwärts ansteigt, und zwar entweder unverdeckt, d. h. m it Sichtbarkeit 
dieses Ansteigens, oder verdeckt durch einen flachringförmig um eine waag
rechte Achse rotierenden Wasserkörper, sog. D e c k w a l z e ,  ein hydro
technisch eminent wichtiger und sedimentgeologisch wohl zu beachtender, 
vielleicht auch tektonisch bedeutungsvoller Begriff. Deckwalzen sind die 
Hauptenergievernichter bei Wasserläufen m it starkem Gefall; sie stellen 
sich da ein, wo ein Gleichgewicht der Kräfte ohne Minderung der mechanischen 
Energie was allerdings einen Gewinn an Wärmeenergie bedeutet —  nicht 
zu erzielen ist. Das von der Deckwalze überlagerte Wasser hat stets in sei
nem oberen Niveau schießenden, in  seinem unteren strömenden Abfluß. 
E in im  strömenden Wasser m it Wellengeschwindigkeit fortschreitender 
Impuls vermag (als Welle) auch aufwärts zu wandern, was ihm  im  schießenden 
Wasser, das ja  mehr als Wellengeschwindigkeit besitzt, n icht gelingt oder 
doch nur nach A rt des einer raschen Strömung langsam Entgegenschwimmen
den. Bei Einengung des Flußbettes durch Schwellen, Pfeiler und dergl. 
t r i t t  dementsprechend bei strömendem Wasser Senkung des Wasserspiegels 
und Zunahme der Abflußgeschwindigkeit, bei schießendem Wasser das ent
gegengesetzte ein.

Außer den Deckwalzen kennt man als zweiten Typus liegender Wasser
walzen die meist an schroffen Wechsel in  der Sohlenhöhenlage (z. B. Wasser
fall, Schwellen) gebundene Grundwalze. Zu den Walzen m it vertikaler Dre
hungsachse zählen insbesondere die im  Sinne der Strömungsrichtung ober
und unterhalb eines ganz oder seitlich umflossenen Widerlagers auftretenden 
Wasserwalzen an Ufern, in Buhnenfeldern oder Hafenbecken, wobei Neben



Wasser und seine Wirkungen. 601

falzen verschiedener Ordnung sich entwickeln können, die je nachdem in  
Aren nach verschiedenem Richtungssinn stattfindenden Drehbewegungen sich 
wie ein Triebwerk von Friktionswellen gegenseitig beeinflussen.

Die verschiedene Geschwindigkeit im  Flußquerschnitt ist auf die ver
zögernde, von der benetzten Fläche des Bettes oder von Wasserwalzen aus
gehende F riktionskraft zurückzuführen und äußert sich derart, daß die 
^ünßgeschwindigkeit von der Sohle und den Ufern aus nach der Strom- 
nütte und dem Wasserspiegel hin zunimmt, die Geschwindigkeit an der 
s°hle aber je nach der Rauhigkeit des Bettes zwischen ein bis zwei D ritte l 
A r  Oberflächengeschwindigkeit liegt, so daß sich der ganze Querschnitt 
111 schalenartige Lamellen m it jeweils gleichförmigem Abfluß zerlegt denken 
läßt. Vereinfacht man die Umgrenzungslinie des Flußbettquerschnittes 
Auch eine Ellipsenkurve, so ergibt sich aus der Geschwindigkeitsmessung 
ln einem bestimmten Sohlenabstand rein rechnerisch die m ittlere Geschwin
digkeit fü r alle Punkte dieser Vertikalrichtung. Nun bewegt sich aber das 
Wasser, selbst bei gestreckt symmetrischem und gleichbleibendem Quer- 
Schn itt des Bettes, n icht in  Bahnen streng parallel zur Flußachse. Schon 
aus der Tatsache, daß vom Ufer in  den Fluß gelangte schwimmende Körper 
sich allmählich im  Stromstrich zu vereinigen pflegen, is t auf eine schwache 
Querströmung nach der M itte hin zu schließen. Die Bewegung muß dann 
aber in der F lußm itte nach abwärts gegen die Sohle und von dort wieder 
den Ufern zugewandt sein. Diese Querströmungen vereinigen sich m it den 
ungleich stärkeren Längsströmungen, und zwar beiderseits symmetrisch zur 
Dlußachse, zu l a n g g e s t r e c k t e n  S p i r a l b e w e g u n g e n ,  welche 
die maximale K ra ft des Stromstrichs am Wasserspiegel auf die Sohle über
fragen, um dort a u s  k o l k e n d ,  an den Flanken des Bettes aber a u f- 
Sc h ü t t e n d  zu wirken. So erklärt sich außer der üblichen Muldenform 
der Flußbetten die bei großer Flußbreite gelegentlich festzustellende Ver
doppelung der Stromrinnen. Auch die stehenden Wasserwalzen scheinen 
'° u  Spiralbewegungen beherrscht zu sein. E rfo lg t ihre Speisung von der 
Sohle her, so bleiben sie als S t  e i  g w a 1 z e n fre i von Geschieben und sind 
demgemäß unfähig zu kolkender W irkung. Sind sie jedoch, etwa als Seiten- 
Walzen an Brückenpfeilern oder am Oberende des Pfeilerschaftes auftretend, 
v°u oben her durchströmt, so üben sie geschiebebeladen als F a l l w a l z e n  
uuf den Untergrund eine bohrende W irkung aus und werden Strudel genannt.

ei «inseitiger Austiefung nicht gestreckter (gekrümmter) Strombetten t r i t t  
«ntsprechende M odifikation jener m it Schlepp- und Erosionskraft verbun
d e n ,  auch zentrifugale Schiefstellung des Wasserspiegels verursachenden 
Belegungen ein.

Zur Frage der Ausgestaltung des Längsprofiles der Flüsse sehen w ir 
le wichtigsten morphologischen Grundbegriffe und Erscheinung-Torrnen 

Wle Drenzgefäll, wo also die Flußstrecke gerade noch die ih r aus dem Ero- 
swnsbereich zuwandernde feste Materie ohne Hebung des Bettes weiter zu 
‘f ten vermag, oder örtliche Verminderung des Schleppvermögens und deren 
«Igeerscheinung kurz erläutert. Das Problem der wandernden Rippel- 

1 iffel-) Bildungen und der wandernden Kies- und Sandbänke m it ihren 
schwalbenschwanzartig stromabwärts gerichteten Ausbuchtungen gelang
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dem Verfasser im  Karlsruher Flußlaboratorium experimentell nachzuahmen 
und in  kinematischen Einzelheiten teilweise durch Filmaufnahme festzu
halten.

Den Abschluß der Abhandlung bildet eine schematische Darstellung 
des Energiehaushaltes eines Wasserlaufs. E. Christa.

W . Läszlöffy-Böhm : Das T is z a - (T he iß -) T a l (Hidrologiai Ivöz- 
löny. [Zs. Hydrologie.] 12. Budapest 1933. 159—208. M it 20 Fig. u. 18 Tab.)

Die Gewässer der östlichen Hälfte des ungarischen Beckens werden 
von der Tisza (Theiß) aufgenommen und der Donau zugeführt. Das Sammel
gebiet (157135 km2) w ird von dem 700—2500 m hohen Bogen der Karpathen 
begrenzt, aus welchem ausgiebige Nebenflüsse dem 80— 100 m ü. d. M. ge
legenen Flachland zufließen. Der Umstand, daß das Becken der Tisza über
wiegend aus undurchlässigen Schichten besteht und die NeigungsVerhältnisse 
der gegen das Flachland steil abfallenden Grenzgebirge rufen eine heftige 
Wasserführung sowohl der oberen Tisza, als auch ihrer Nebenflüsse hervor. 
Das Gesamtgefälle im  unteren 700 km  langen Abschnitt des 1000 km  langen 
Wasserlaufes beträgt bloß 4,5 cm/km. Dieses fü r den Abfluß großer Wasser
mengen unzulängliche Gefälle hatte vor der Regulierung große Überschwem
mungen zur Folge. Tabellen und Abbildungen zeigen die Verteilung des 
Niederschlages, den Gang des Abflusses, die Wasserführungstypen des 
Flusses, ferner die Niedrig-, M ittel- und Hochwasserstände usw. Der schwe
bende Sinkstoffgehalt der Tisza beläuft sich im  M itte l auf 345—643 g/m3, 
was im  Jahre 10—11 Millionen Tonnen entspricht.

Der nächste Teil behandelt die Hochwasserschutzarbeiten im  Tiszatal. 
Durch die in den beschriebenen Arbeiten gebauten Deiche von 3555 km 
Gesamtlänge wurde eine Bodenfläche von 2,6 Millionen Hektar geschützt. 
(Seinem Umfang nach übertrifft dieses Werk alle europäischen Hochwasser
schutzarbeiten.) Für Zwecke der Entwässerung wurden bis 1914 Abzugs
kanäle von insgesamt 9183 km, ferner 4230 Schleusen und Durchlässe er
richtet. Die Beförderung der Binnengewässer in  den Fluß besorgen zu Hoch
wasserzeiten 93 Pumpanlagen von 120 m3/sec Gesamtleistung.

A. Vendl.

S u rfa ce  W a te r  S u p p ly  o f H a w a ii,  Ju ly 1, 1927 to June 30, 1928. 
(U. S. Geol. Surv., Water-Supply Paper. 675. Washington 1932. V +  
105 S.)

------------------ , Ju ly  1, 1928 to June 30, 1929. (U. S Geol. Surv., Water-
Supply Paper. 695. Washington 1932. V  +  101 S.)

H o w a rd , C. S.: Quality of Water of the Colorado River in 1928—1930. 
(U. S. Geol. Surv., Water-Supply Paper 638. D. Washington 1932. 

14:5—158.) — Reiches Zahlenmaterial.

Jon es , Benjamin E., Warren O akey and Harold T. S tea rns : Water 
Power Resources of the Rogne River Drainage Basin, Oregon. (U. S. 
Geol. Surv., Water-Supply Paper. 638 B. Washington 1932. V I +  97 S.)
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Hans Mortensen : S che in ba re  W ie d e rb e le b u n g  der E ro s io n . 
(P e t e e m . M itt. 77. Gotha 1931. 15—16.)

Bekannt ist, daß Vermehrung der Wassermasse eines Flusses (z. B. 
infolge feuchterwerdenden Klimas) oder aber Hebung eines Flußgebietes 
bezw. Sinken der Erosionsbasis die sog. Wiederbelebung der Erosion (Tal- 
verjüngung) bewirken. Verf. zeigt nun und belegt dies klar an Beispielen, 
daß A bn ah m e  der Wasserführung dasselbe Formenbild hervorrufen kann.

Erich Kaiser.

Fr. Jaeger: S che in ba re  W ie d e rb e le b u n g  de r E ro s io n . (Ebenda.
125—126.)

Zeigt im  Anschluß an die M itteilung von Mortensen (s. das vorher
gehende Referat), daß beim Abkommen des Swakop in Südwestafrika einer 
V erkleinerung der Wassermasse jedesmal ein tieferes Einschneiden in das 
Schwemmland der Talsohle entsprach. Erich Kaiser.

W ong, W. H .: Sediments of the North China Rivers and their Geological 
Significance or a quantitative Study of the Phenomena of Erosion and 
Reposition in North China. (Bull. Geol. Soc. 10. China. 1930. 247—271. 
M it 1 Karte.) — Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  119/21.

3. Unterirdisches Wasser.
a) G r u n d w a s s e r  u n d  Qu e l l e n .

B öke m an n : Über die Verteilung von Süß- und Salzwasser in den hol
ländischen Dünen. (Der Bauingenieur. 1932. Heft 41/42. 621—523.)

Robert Dachler: Ü b e r S ic k e rw a s s e rs trö m u n g e n  in  g e sch ich te 
tem  M a te r ia l.  (M itte il. d. Hydrolog. Inst. a. d. Teclm. Hochsch. Wien. 
Bie Wasserwirtschaft. 15. I. 1933. Wien-München. 13—16.)

Bür eine Strömung, die schräg durch die Schichtflächen hindurchgeht, 
werden Formeln aufgestellt. Koehne.

Prytz: D e r K re is la u f  des W assers a u f u n b e rü h r te m  H och- 
m °o r. (Ingeniorvidenskabelige skrifter A. Nr. 33. Kopenhagen 1932. 128 S. 
M it 33 Bildern. In  deutscher Sprache.)

Auf dem nur in  weitem Abstand von Gräben durchzogenen „Store 
Vildmose“ , nordwestlich von Aalborg, maß Verf. den Abfluß, das Setzen 
des Moores, das zeitweise durch ein Ausdehnen unterbrochen wurde, und die 
ürundwasserstände. Zur Bestimmung der Verdunstung wurden noch m it 
dem Moorboden gefüllte Gefäße herangezogen. Die Ergebnisse sind in 30 
Zahlentafeln dargestellt und vom Verf. nach rechnerischem Ausgleichsverfahren 
bearbeitet worden. Die Grundwasserstandsschwankungen zeigten starke 
Abhängigkeit von den Niederschlägen. Koehne.

Nemenyi: Ü b e r S ic k e rs trö m u n g e n . S ta n d  de r F o rs c h u n g  
U lld of f ene F ragen . (Zs. d. Ver. Deutscher Ing. 76. Nr. 49. 1932. 1197
bis 1202.)

Strömen durch poröse Körper. Koehne.
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Lehmann u. Reichle: Ü b e r das A b s te rb e n  v o n  B a k te r ie n  in  
u n te r  L u f ta b s c h lu ß  b e f in d lic h e m  W asser un d  seine B e d e u tu n g  
fü r  d ie  W asse rve rso rg ung . (Das Gas- u. Wasserfach. 76. Jg. Nr. 3. 
1933. 41—44.)

Wasser, das n icht durch filtrierende Bodenarten, sondern durch Spalten 
gelaufen ist, is t in  größerer Tiefe oft ohne schädliche Keime, weil die Bak
terien durch Sauerstoffmangel und andere Umstände absterben. Koehne.

S chuste r, Math.: Die „Engels-Quelle“  in Rothenburg o. d. Tauber. (Abh.
d. Geol. Landesunters. d. Bayer. Oberbergamts. 3. München 1931.
1—20. M it 2 Abb.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  23/24.

K urt E lze: H y d ro lo g is c h e  U n te rs u c h u n g e n  im  B re s la u —■ 
M a g d e b u rg e r U rs t ro m ta l.  (Das Braunkohlenarchiv. M itt. a. d. Braun- 
kohlenforschungsinstitut Freiberg [Sa.]. 1932. 67 S. M it 9 Abb.)

Verf. hat den Teil des Urstromtales zwischen Elster und Neiße, der zum 
größten Teil zum Flußgebiet der Spree gehört, nach neuzeitlichen gewässer- 
kundlichen Gesichtspunkten untersucht. Wenn E lze auch das Haft- und 
Sickerwasser (über dem Grundwasserspiegel) zum Grundwasser rechnet, so 
kann ich dem nicht beistimmen. Denn eine einheitliche Terminologie is t in  
der Hydrologie sehr nötig. Koehne.

Le hm a nn , O tto: Die Hydrographie des Karstes. (X V I - f  212 S. M it 78
Abb. im  Text. Wien, Franz Deuticke, 1932.)

H . H o ru s itzky : D ie  h y d ro g e o lo g is c h e n  V e rh ä ltn is s e  der 
H a u p t-  u n d  R e s id e n z s ta d t B u d a p e s t. (H idrologiai Közlöny [Zs. 
Hydrologie]. 12. Budapest 1933. 19—45. M it 4 Fig., 1 Tab. u. 3 Kartenbeil. 
Ungarisch m it deutschem Auszug.)

Zuerst bespricht Verf. die Bohrungen, die in  die untermediterranen 
Schichten abgeteuft wurden, aus welchen das meiste artesische Wasser ge
liefert w ird (mehr als 40 erfolgreiche Bohrungen). Die Tiefe der Bohrungen 
bewegt sich zwischen 93,79 und 460,98 m. Das Niveau des Wassers sinkt 
allmählich in dem Maß, als die wasserführenden Schichten immer mehr und 
mehr in Anspruch genommen werden und die Einsickerungs- und Verdunstungs
verhältnisse des Einzugsgebietes Veränderungen erleiden. Auch die jüngeren 
Glieder der obermediterranen Schichtenserie liefern aufsteigendes Wasser. 
Die pannonische Stufe lie fert wieder überall Wasser.

Im  zweiten Kapite l werden die kalten Grundwasserquellen behandelt.
Der dritte  Teil schildert die Verhältnisse des in geringer Tiefe zirkulieren

den Grundwassers, welches in  den pleistocänen bis holocänen Schichten auf- 
gespeichert wird.

Das vierte Kapitel beschreibt die alten und jetzigen oberflächlichen 
Wässer: die zahlreichen alten Donauäste und die Bäche. A . V endl.

F. Schreier: A n g a b e n  z u r H y d ro lo g ie  de r U m g eb ung  des 
N a g y — K e v ö ly e r  G eb irgszuges (B u d a —P i l i t e r  Berge). (H idrologiai 
Közlöny [Zs. Hydrologie]. 12. Budapest 1933. 46—64. M it 4 Fig. u. 1 Karten
beilage.)
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Auf Grund der entworfenen Hydroisohypsenkarte w ird der Schluß ge- 
2°gen, daß der Grundwasserspiegel durch die im  verkarsteten Grundgebirge 
gezogene Wasserscheide auf 7 Becken geteilt werden kann, welche miteinander 
in Verbindung stehen. Das Grundwasser derselben sickert der Donau zu. 
Temperaturmessungen zeigen, daß in der Umgebung der warmen Quellen 
au<'h das Grundwasser um einige Grade aufgewärmt wird.

Oie aus drei Zentren (Römaifürdö, Csillaghegy, Bekäsmegyer) aus
strömenden lauwarmen (18—23,5° C) Quellen stehen neben juvenilen Spuren 
größtenteils m it dem Karstwasser in Verbindung. In  mehrere Etagen ge
teilte, aber miteinander korrespondierende thermale Reservoire liefern 22 M il
lionen L ite r pro Tag. A . Vendl.

A. V e n d l: Ü b e r d ie  B ild u n g  des B u d a e r B itte rw a s s e rs . 
Olidrologiai Közlöny [Zs. Hydrologie], 12. Budapest 1933. 5—18.)

Auf Grund petrographischer Untersuchungen w ird die Bildung der Sul- 
i ate auf Pyrit, Calcit-Dolomit, Feldspat zurückgeführt, daneben werden auch 
einige Silikate mehr oder minder umgewandelt. Die Umwandlungsvorgänge 
gehen im  oberen Teil des mitteloligocänen Kleinzeller Tons vor sich. Die 
Konzentration des Bitterwassers hängt von den geologischen und physi
kalischen Verhältnissen des Geländes (Geschwindigkeit, Verdunstung des 
Krundwassers) ab. Das Grundwasser befindet sich teils in  dem krümeligen 
oberen Teil des Tons, in  welchem die kolloiden Teilchen durch die entstandenen 
Salze koaguliert wurden. Durch die E inwirkung der von N W  gegen SO 
gerichteten Winde —  unterstützt durch die Erosionsarbeit des von NW  zeit- 
Weise heruntergeflossenen Niederschlagwassers —  wurde der lose oberoligocäne 
Sand etwa bis zum Niveau des Höchstwasserstandes der altholocänen Donau, 
(b h. bis zum Kleinzeller Ton entfernt und dadurch wurde der obere Teil des 
Tons der Einw irkung der Atmosphärilien ausgesetzt. A. Vendl.

V . L u c h itzk i: 1. H y d ro g e o lo g ic a l e x p lo ra t io n s  and Pr o-
sP ec tin g  w o rks  in  th e  J a lta  R eg ion .

2. M a in  re s u lts  o f th e  p ro s p e c tin g  wor k s  in  th e  J a l ta  
a n d s lid e  re g io n  (C h u k u r l ia r ,  M ag ara ch  and S eliam ).

3- The A i- D a n i l  L a n d s lid e  re g io n . (Transactions of the United 
geological and Prosp. Service of USSR. 130. Leningrad 1932.1—163. Russisch 
m it engh Zusammenfassung.)

Im  Jahre 1924—1925 führte Verf. hydrogeologische Untersuchungen in 
ber Gegend des Jalta-Erdrutsches aus.

Auf Grund geomorphologischer Kennzeichen läßt sich das untersuchte 
_ let in  5 Teile gliedern, die ihrerseits in  17 weitere geomorphologische Ein- 

leiten geschieden werden können. Jede E inheit zeichnet sich durch besondere 
'■''’logische und hydrologische Verhältnisse, durch einen eigenartigen Cha
rakter der Quellenaustritte und Erdrutscherscheinungen aus.

Hie 5 Teile sind:
a) das Utschan-Su-Tal,
b) das rechte Ufer des Flusses Derekoika,
c) das linke Ufer der Flüsse Derekoika und Bala,
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d) der östliche Teil, oberhalb der Chaussee Simferopol—Jalta,
e) der östliche Teil, unterhalb der Chaussee Simferopol—Jalta.

Orographisch ste llt das Gesamtgebiet ein gigantisches, von den steilen
Gehängen des Jaila-Gebirges umgebenes Amphitheater vor.

In  hydrographischer H insicht kann das Gesamtgebiet wiederum in zwei 
Teile geschieden werden: in  einen westlichen, an Oberflächenwasser reicheren 
und einen östlichen Teil m it einem schwachen Wassernetz. Die Hauptflüsse 
sind der Utschan-Su und die Derekoika m it ihren Zuflüssen.

An der Basis des geologischen Profiles des Gebietes liegen obertriassische 
Tonschiefer m it Sandsteineinlagerungen. Stratigraphisch höher lagern Kalke 
m it der Girlatz-Fauna.

Der M ittlere Jura besteht aus einer selbständigen Sandsteinserie und 
dann aus Schiefertonen und Tonschiefern m it Sandsteinen (Bajocien-—Ba- 
thonien). E r is t weit am linken Ufer des Flusses Utschan-Su verbreitet. 
Der Oberjura enthält im  unteren Teil geschichtete mergelige Kalke, Sandsteine 
m it Pflanzenresten, Kohlen und Gagatstücken und Konglomeraten m it 
Nerinea und im  oberen Teile massige Korallenkalksteine. Diese Ablagerungen 
werden als U. Kimmeridge und Sequanien aufgefaßt.

Die beschriebenen Schichten sind stark disloziert.
Im  untersuchten Gebiet lassen sich drei Zonen verschiedenen hydro- 

geologischen Charakters unterscheiden, welche sich parallel der Meeresküste 
ausdehnen. Die erste Zone oder das Gebiet des Jaila is t durch Kalke gebildet 
und stellt eine Ansammlungsfläche fü r atmosphärische Wässer dar.

Die zweite Zone oder der Abhang des Jaila-Amphitheaters is t durch die 
Entw icklung mächtiger Kalksteintrümmer gekennzeichnet. Diese Zone 
nim m t eine große Fläche ein und besitzt eine große Bedeutung fü r die Grund
wasseransammlung des Gebietes. Die d ritte  Zone w ird durch die Entw ick
lung von Tonschiefertrümmern ausgezeichnet.

Im  Gebiet haben drei große (Tschukurlar, 2 km  von Jalta ; Seliam, 5 km 
von Jalta und Magaratsch) und zahlreiche kleinere Erdrutsche stattgefunden.

Die Ergebnisse der Schürfarbeiten, die im  Gebiet der drei großen E rd
rutschbezirke im  Jahre 1924—1927 unternommen wurden, werden im  zweiten 
Aufsatz ausführlich geschildert.

Der d ritte  Aufsatz endlich behandelt den sog. A il—Danil-Erdrutsch- 
bezirk, der zwischen Kap Martian und dem Fluß Awinda liegt.

N. Polutoff.
M. Neinski: G e o lo g ic a l and  h y d ro lo g ic a l O b s e rv a tio n  in  th e  

R e g io n  o f I je v s k i  M in e ra l S p rin g . (Bull, of the Geol. and Prosp. 
Service of USSR. 50. No. 53. Leningrad 1931. 807—825. Russisch m it engl. 
Zusammenfassung.)

Die Ischewski-Mineralquelle befindet sich am rechten Ufer des Flusses 
Isch, etwa 1 km  von seiner Einmündung in die Kama (Ural). Die Unter
suchungen des Verf.’s ließen hier folgendes geologisches P rofil aufstellen:

1. Kasan-S tufe . Graue Tone, Mergel, sandige Kalke und Sandsteine 
m it Lagen von Rußkohle. Hier wurden gefunden: Lingula 
orientalis, Dielasma elongata, Pseudomonotis sarfontensis, Crusta- 
ceen, Fisehschuppen und unbestimmbare Pflanzenreste.
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2. U ia-S tu fe . Eine Serie von wechsellagernden und auch in  hori
zontaler Richtung einander ablösenden rötlichen und rötlich
braunen, versteinerungslosen, kompakten, kalkigen Tonen und 
rotbräunlichen Sandsteinen, die nicht selten in Konglomerat 
übergehen.

3. K u n gu r-S tu fe . Die Wechsellagerung von blauen und grünlichen
plastischen Tonen und hellgrauen kalkigen Dolomiten, deren 
Hohlräume von Calcit, P yrit, Kupferkies, Bleiglanz, Malachit 
und Brauneisenstein ausgefüllt sind. Darauf folgen lockere 
Kalke m it Dolomitschichten. Die ersteren führen Fusulinella, 
Endothyra, Cribrostromum, Lamellibranchiaten und Brachio- 
poden.

Die Gegend der Isehewski-Mineralquelle stellt eine breite und flache 
Brachyantiklinale dar, deren Achse NNO— SSW streicht. Die Mineralquelle 
t r i t t  aus dem Südende dieser Brachyantiklinale zutage.

Die paläozoischen Schichten führen in  unmittelbarer Nähe der Mineral
quelle drei Grundwasserhorizonte. Zwei Wasserhorizonte sind an Sandsteine 
der Ufa-Stufe gebunden. Der d ritte  Horizont, der die Ischewski-Quelle er- 
uährt, t r i t t  in  den Kalken und Dolomiten der Kungur-Stufe (?) auf. Dieses 
N asser zeichnet sich durch einen hohen Mineralisationsgrad aus. Der Salz- 
Sehalt und die Temperatur des Wassers sind beständig.

Die Ergiebigkeit der Quelle betrug im  Jahre 1923 ca. 204—264 1 in 
12 Stunden.

Seine mineralischen Bestandteile soll das Wasser der Ischewski-Quelle 
den kalkigen Dolomiten und blauen Tonen der Kungur-Stufe (?) entnehmen.

N . P o lu to ff.

M . S h itiko w : H y d ro g e o lo g ic a l e x p lo ra t io n s  in  th e  re g io n  
° f  the  I je v s k i  S p r in g  d u r in g  th e  ye a r 1926. (Bull, of the United. 
§eol. Prosp. Service of USSR. 50. Nr. 53. Leningrad 1931. 827—833. Russisch 
rait  engl. Zusammenfassung.)

Kurzer Bericht über die Schürfarbeiten in der Gegend der Isehewski- 
Mineralquelle. Hier is t ein mächtiger Horizont des Mineralwassers vorhanden, 
das in den Kalken der Kungur-Stufe z irku liert. Die diesem Horizont ent- 
sPnngenden Quellen gehören zu den vadosen aufsteigenden Mineralquellen. 
K r  Mineralgehalt is t auf die Auslaugung von in  den Kalken vorkommenden 

ineralien zurückzuführen.
Das Mineralwasser der Ischewski-Quelle zeigt folgende chemische Zu

sammensetzung:

Trockener Rückstand bei 130° C . . 4,8456 4,086 5,1400
Geglühter R ü c k s ta n d ..................... . 4,1832 — 4,2848
Si02 . . --- • 0,0026
FeA  +  a i2o3 ..................................... . 0,0120 — 0,0032
Ca . 0,4243 0,5789
M g ................ 0,1490 0,2087
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C I .............................................................  1,1289 0,9005 1,1254
S04 .........................................................  1,7424 1,665 1,9330
C02 ......................................................... -  -  -
C02 (gebunden)..................................... —- 0,0589 —

Das Wasser ist farblos, ohne Geruch, schwach bittersalzig.
N . P o lu to ff.

P. Butow: To th e  Q u e s tio n  o f th e  W a te r  s u p p ly  o f th e  
to w n  S am a rkan d . (Transactions of the United Geol. Prosp. Service of 
USSR. 169. Leningrad 1932. 1—81. W ith  4 plates. Russisch m it engl. Zu
sammenfassung.)

Samarkand —  die älteste Stadt Mittelasiens •— liegt in  einer Senke, 
die im  S vom Serawschan- und im  N und NO vom Turkestan-Gebirge (Chob- 
dun-tau und Karaktscha-tau) umgeben ist. Der Fluß Serawschan, welcher 
den Gletschern des genannten Gebirges entspringt, schneidet die Senke in 
NW-Richtung.

Das geologische P rofil der Umgebung der Stadt stellt sich in allgemeinen 
Zügen folgendermaßen dar:

Die obere, kompakte Decke bilden nachtertiäre, vorwiegend lockere 
Ablagerungen (Geröllager, Sande, Tone, Konglomerate). Sie lagern horizontal 
auf der erodierten Oberfläche des Tertiärs (rotfarbige Tone, Sandsteine und 
auch Konglomerate). Unter dem Tertiär folgen ziemlich mächtige cretacische 
Schichten, die hauptsächlich aus weißgrauen Mergeln, Kalken, Gipsen und 
z. T. Sanden bestehen. Nach unten schließt die Kreide m it Konglomeraten 
ab, die Zwischenschichten aus rosa Sandsteinen und Tonen enthalten. Kreide 
und Tertiär sind meist schwach disloziert. Die Kreide liegt transgressiv und 
diskordant auf den paläozoischen Schichten, von denen sie durch das er
wähnte Konglomerat getrennt wird.

Paläozoische Gesteine (vom Cambrium [?] bis zum Carbon) sind intensiv 
disloziert und metamorphosiert. Sie bestehen aus verschiedenartigen Sand
steinen, Schiefern, Kalken u. a. Häufig ist das Paläozoicum von E rup tiv 
gesteinen durchsetzt. Die paläozoischen Gesteine bauen das Gebirge auf, 
welches die Senke umgibt, und bilden die Grundlage dieser Senke, wo sie 
tie f unter den cretacischen, tertiären und nachtertiären Ablagerungen ver
borgen liegen.

Der geologischen Skizze der Samarkand-Senke folgen die Beschreibungen 
der hydrogeologischen Verhältnisse und der Schürfarbeiten. Es werden in 
Tabellen die Daten über die Brunnen und Quellen m itgeteilt. Verf. berichtet 
auch über seine Versuche zur Bestimmung der Geschwindigkeit von Grund
wasser.

Für die Wasserversorgung der Stadt Samarkand, deren Bevölkerungs
zahl im  Jahre 1925 m it 70 000 angegeben wurde, kann Oberflächen- und 
Grundwasser ausgenützt werden.

Beide Möglichkeiten werden vom Verf. erörtert.
Unter dem Oberflächenwasser kommt die größte Bedeutung dem Fluß 

Serawschan und den „A ryken “  Dargom, Schaudar und Siab zu, die Samar
kand vollständig m it Wasser zu versorgen imstande wären.
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Das Wasser des Flusses Serawsehan ist nach seinen Eigenschaften das 
Deste in  der Umgebung. Dieses Wasser enthält einen festen Rückstand von 
0,132—0,210 g/1, eine geringe Menge von chlor- und schwefelsauren Salzen 
ünd zeigt kleine Härte (6,9°).

Der Fluß Serawsehan bring t jedoch eine große Quantität von feinstem, 
schwebendem Schlamm, der auf viele Kilometer, ohne sich abzulagern, ab
transportiert wird. N ur im  W inter w ird das Wasser des Flusses mehr oder 
Weniger fre i vom Schlamm und erw irbt eine schöne smaragdgrüne Farbe.

Für die Befreiung des Serawschan-Wassers von feinstem Schlamm sind 
große Abstehbecken oder F ilte r oder beide zusammen notwendig.

Die „A ryken“  Dargom, Schaudar und Siab besitzen gewisse Vorzüge 
111 hydrologisch-technischer Beziehung. Ih r  Wasser is t jedoch stärker ver
unreinigt und hat größere Härte. Für die Beseitigung des Schlammes sind 

reselben Einrichtungen unbedingt nötig.
Der der Oberfläche am nächsten liegende wasserführende Horizont 

üifrerhalb der Stadt Samarkand ist an den unteren Teil der nachtertiären 
chichten gebunden, die hier 40 m mächtig sind. In  diesem Horizont liegen 

^lele städtische Brunnen. Die Ergiebigkeit der Brunnen ist meist sehr gering. 
as Wasser w ird gewöhnlich schnell erschöpft.

Für die rentabele Ausnützung des Grundwassers des betreffenden H ori
zontes sind nach Verf. das Niederbringen vieler Bohrlöcher und einige andere 

ostspielige technische Vorrichtungen unentbehrlich.
H insichtlich der Wassergewinnung aus den tieferen Horizonten läßt sich 

augenblicklich infolge der mangelhaften Kenntnisse des Untergrundes der 
amarkand-Senke wenig Positives sagen. Im  allgemeinen bietet die von 
ohem Gebirge umgebene Senke günstige orographische Bedingungen fü r die 
nsammlung artesischen Wassers. Die geologischen Verhältnisse sind da-

8egen ungünstig.
Wie oben gesagt wurde, kommen unter den 40 m mächtigen nachtertiären 

Jasserführenden Ablagerungen Tertiär, Kreide und Paläozoicum vor. Wie hoch 
le Wasserführung des Tertiärs und der Kreide ist, bleibt vorläufig ungeklärt.

Der petrographische Bestand dieser Formationen läßt die Möglichkeit 
U' Grundwasser in  den genannten Schichten vorhanden ist.

Die Anwesenheit von Gips in  den Kreide- und von Salzen in  den Tertiär- 
C lcFten berechtigt zu der Annahme, daß das betreffende Wasser einen b itte r- 

sa zigen Geschmack haben wird.
Über die Wasserführung der paläozoischen Schichten is t man am wenig

en unterrichtet. Diese Gesteine sind verwickelt disloziert und fallen häufig 
em- Die Entdeckung eines Wasserhorizontes hängt hier vollständig vom 

all ab. A in  ehesten kann das Wasser in  der Kontaktzone der Kreide m it 
em Faläozoicum angetroffen werden.

Unter Berücksichtigung der orographischen Lage von Samarkand, des 
ogischen Baues seiner Umgebung und der klimatischen und hydro

lo g isch en  Verhältnisse kommt Verf. zu folgendem Schluß:
1. Der der Oberfläche am nächsten liegende Wasserhorizont is t an den

eren Teil der nachtertiären Ablagerungen gebunden. E r t r i t t  in  der Tiefe 
38 Tr»m auf.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 39
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2. Die Wasservorräte dieses Horizontes sind gering und reichen n icht 
fü r die Wasserversorgung der Stadt aus.

3. Tiefere Wasserhorizonte bedürfen noch der Bohrarbeiten, bevor man 
über ihre Wassermengen und die Qualität des Wassers ein endgültiges U rte il 
abgeben kann.

4. Gegenwärtig können fü r die Wasserversorgung entweder Oberflächen
wässer (der Fluß Serawschan oder die „A ryken“  Dargom, Schaudar und 
Siab) oder Grundwasser (im  alten Serawschan-Tal) verwandt werden.

Die zweite Möglichkeit scheint Verf. vorteilhafter zu sein.
N. Polutoff.

IV!. Chitikov: R echerches h y d ro g é o lo g iq u e s  dans la  ré g io n  
de B a s k o u n ts c h a k . (Transactions of the United Geol. Prosp. Service of 
USSR. 6. Leningrad 1930. 1—31. Russisch m it engl. Zusammenfassung.)

Yerf. führte im  Jahre 1928 hydrogeologische Untersuchungen im  Bas- 
kuntschak-Bezirk (Astrachan-Gebiet) aus. Diese Arbeiten hatten den Zweck, 
die Möglichkeiten einer Wasserversorgung fü r Unternehmungen des „Bassol
trus t“  zu untersuchen.

Die erforschte Gegend w ird ausschließlich von den oberkaspischen Ab
lagerungen aufgebaut, die eine kompakte Decke über ältere Gesteine bilden. 
Letztere treten nicht zutage. Das geologische P ro fil des Baskuntschak- 
Gebietes läßt sich (schematisch) von oben nach unten folgendermaßen auf
fassen :

I. Gelbbraune, sandig-tonige Schicht. Mächtigkeit gering.
I I .  Brauner, toniger, feinkörniger, kalkiger, schwach glimmerhaltiger 

Quarzsand. B r enthält Steinsalz und große gutausgebildete Gips
kristalle — 15,7—30,5 m.

I I I .  Graubraune, geschichtete, horizontallagernde, sandig-kalkige Tone. 
Sowohl in  horizontaler als auch in vertikaler Richtung wechseln 
diese Tone Bestand und Einschlüsse. Die Tone führen stellenweise 
Pflanzenreste. Stark sandige Schichten enthalten Grundwasser — 
5,2—20,4 m.

IV . Brauner, im  unteren Teil grünlichgrauer, feinkörniger Quarzsand. 
E r is t schwach giimmerhaltig, im  oberen Teil kalkig, enthält kalkig
sandige Konkretionen, Gips und Zwischenlagen von rotbraunem 
Ton. Seine Mächtigkeit variiert stark — 5,65—19,68 m.

V. Blaugraue, dunkelgraue, schwach kalkig-sandige Tone. Sie sind dicht, 
geschichtet, schwach glimmerhaltig und enthalten dünne Lagen 
von feinkörnigem, kalkigem Quarzsand. Stellenweise erwerben sie 
eine schwarze Farbe infolge starker Verunreinigung durch or- 

. ganische Reste ■— 19,5 m.
Es wurde folgende Fauna festgestellt:
Schicht I I :  Dreissensia rostriformis D eck., Dr. polymorpha Pa l l ., Dr. cas- 

pia E ichw ., Moncdacna caspia E ichw . (?), Cardiwm catilus E ichw .
Schicht V : Cardium aus der Gruppe Baeri und C. pseudocatillus.
Diese Fauna gestattet, die Schichten I I ,  I I I  und IV  den Ablagerungen 

der Kaspischen Transgression zuzuweisen. Dabei entstammen die Schicht I I  
der Chwalynski- und die Schicht IV  der Chasarski-Transgression.
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In  den beschriebenen Ablagerungen wurden zwei wasserführende Hori- 
zonte festgestellt.

Der erste Horizont is t an die Chwalynski-Schichten gebunden. Seine 
Mächtigkeit und Ergiebigkeit sind gering. Der Horizont liegt in der Tiefe 
von 15—3o m yon der Oberfläche.

Das Wasser dieses Horizonts zeigt eine wechselnde chemische Zusam
mensetzung. In  einigen Teilen des Horizontes w ird ein stark mineralisiertes 
Nasser, in  anderen Teilen dagegen echtes Süßwasser beobachtet. Verf. 
konnte in der horizontalen Verteilung des Mineralwassers folgende Gesetz
mäßigkeiten feststellen: die Mineralwässer m it einem Chlorgehalt weniger 
aIs 0,150 g/1 kommen am Süd-, West- und Nordrande des untersuchten Ge
bietes vor. Näher zum Zentrum und auch weiter nach N und NO des Ge
bietes erreicht die Chlormenge ih r Maximum. Der S04-Gehalt des Wassers 
lst  im  S und W  am geringsten (weniger als 0,150 g/1) und nim m t in  der Kich- 
imng nach NO immer zu. In  der Nordostecke des Gebietes beträgt er über 
b g/1. Der CI- und S04-Gehalt des Wassers is t auf die Auslaugung von Gips 
und anderen Salzen zurückzuführen.

Der zweite wasserführende Horizont is t an die Chasarski-Sande ge
bunden und von der Erdoberfläche auf 50 m entfernt. Die Mächtigkeit des 
Horizontes wechselt zwischen 5,65—19,63 m, was durch das Auskeilen dieser 
Schicht einerseits und durch die unebene Unterlage des Horizontes anderer
seits bedingt wird.

Auf Grund der Versuche im  Felde beträgt die Porosität des Sandes 
^4 %. Die Wassermenge, die aus den Chasarski-Sanden gewonnen werden 
kaiuh schätzt Verf. auf 55 666 254,4 m3.

Beim Chasarski-Horizont handelt es hier meist um Süßwasser. Nur 
lm  S des Gebietes wurde in  den Sanden stellenweise salziges Wasser beobach- 

Temperatur des Wassers •— 12° C.

Die chemische Zusammensetzung (in g/1) des Wassers aus dem Cha- 
surski-Horizont sei durch einige Beispiele veranschaulicht (Verf. füh rt im  
ganzen 12 Analysen an):

F e " ............................. 0,001 0,00007 0,00016
C a " ............................. 0,0930 0,0274 0,0486
M g " ............................. 0,0596 0,0125 0,0189
S04" ......................... 0,3529 0,0527 0,0648
S " ............................. Spuren fehlt fehlt
co 3" ....................... fehlt fehlt fehlt
HCOä' ......................... 0,1422 0,2015 0,1529
n o 3" ......................... fehlt fehlt vorhanden
CF................................. 0,7078 0,0687 0,0845
Oxydationsfähigkeit . — 0,0014 0,0015
H ä r te ......................... 26,8° 6,6° 11,1°

Die Ergiebigkeit des Chasarski-Horizontes schätzt Verf. auf 1,5 1/sec. 
er Wasserbedarf der Eisenbahn und des „Bassoltrust“  w ird m it 200 000 m3

II.  39 *
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pro Jahr angegeben. Nach Berechnungen Yerf.’s würde der Wasservorrat 
des Chasarski-Horizontes (5 662 225 m3) zur Wasserversorgung der beiden 
Unternehmungen fü r 26 Jahre ausreichen. N . P o lu to ff.

V . Grinev: H y d r  o g e o 1 o g i  c a 1 I  n v  e s t  i  g a t  i  o n s i n  t h e  
D j e z k a s g a n  R e g i o n  i n  S o m m e r  o f  1 9 2  9. (Prelim inary 
report.) (Transactions of the United Geol. Prosp. Service of USSR. 173. 
Leningrad 1931. W ith  3 plates. S. 1—31. Russisch m it engl. Zusammen
fassung.)

Das kupfererzführende Gebiet von Dscheskasgan befindet sich im  Zen
tra lte il des nordwestlichen Kasakstán (im  südlichen Teil des ehemaligen 
Atbassar- Kreises).

Das kontinentale K lim a m it jährlichen Niederschlägen bis 200 mm 
und das einförmige Relief („Melkosopotschnik“  der russischen Geologen; 
die Höhe der kleinen Berge übersteigt n icht 350 m über NN) machen das 
Dscheskasgan-Gebiet wasserarm, obwohl das Grundwasser fast in  allen 
Horizonten des stratigraphischen Profils vorkommt. Dieses P rofil ist wie 
fo lg t:

1. M e t a m o r p h e  S e r i e  (PZ). Sie is t die älteste und besteht aus 
stark veränderten Gesteinen (feinkörnige kristalline Kalke, sekundäre Quar
zite, Konglomerate, metamorphe Schiefer, Glimmersandsteine und Tuffe). 
Die Schichten sind intensiv disloziert, meist steil aufgerichtet. Sie werden 
m it Vorbehalt zum Obersilur gestellt.

2. R o t f a r b i g e  S e r i e  (D3'). Arkosen, Sandsteine und Konglo
merate dieser Serie liegen diskordant auf den Schichten der vorhergehenden 
Serie. Sie fallen gewöhnlich m it 15—20° ein. Fossilien fehlen. Deshalb 
w ird das A lter nur vermutlich als Oberdevon bestimmt. Die Schichten wurden 
wahrscheinlich auf Festland in kleinen Wasserbecken abgelagert.

3. O b e r d e v o n i s c h e  K a l k e  (D*). Diese Kalke lagern kon
kordant der rotfarbigen Serie (D3') auf. Untergeordnet kommen auch Mergel-, 
Ton- und Kieselschiefer vor. Die Serie is t bis 1,8 km  mächtig.

4. U n t e r c a r b o n  (C¡). Das Untercarbon is t durch verkieselte 
Kalke, Quarzite und Schiefer m it der Tournai-Fauna im  unteren Teil und 
durch Sandsteine und Ton- und Kohlenschiefer im  oberen Teil vertreten. 
Darüber lagern Kalke, Mergel, Schiefer und Sandsteine der Visé-Stufe. Die 
Mächtigkeit des Untercarbons erreicht 800 m.

5. M i t t e l c a r b o n  (C2). Es handelt sich hier vorwiegend um eine 
tonig-schieferige Schichtfolge. Sie liegt konkordant auf dem Untercarbon. 
Sicher bestimmbare Fossilien aus diesen Schichten sind unbekannt.

6. T e r t i ä r  (Tr). Auch hier is t das A lter n icht genau bestimmbar. 
Die vermutlich tertiären Gesteine (Kalke, Mergel, Quarzite, Kieselschiefer, 
Tone, Sandsteine, Konglomerate) lagern auf der erodierten Oberfläche des 
Paläozoicum.

7. Q u a r t ä r  (Qj). Alluviale, eluviale und deluviale Ablagerungen. 
Am  stärksten wurde die unterpaläozoische metamorphe Serie disloziert. 
Die übrigen paläozoischen Schichtfolgen sind schwächer gestört. Das Tertiär 
liegt fast horizontal.
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G r u n d w ä s s e r  d e r  m e  t  a m o r p h e n  S e r i e .  Da diese Ge
steine stark metamorphosiert und gestört sind, darf man hier kaum wasser
führende Horizonte vermuten. Das Wasser w ird hier auf den Spalten be
obachtet, die die metamorphe Serie durchsetzen. Eine Quelle dieser A rt

Aktama- Quelle — t r i t t  aus einer Kalkbreccie aus.

Die Temperatur des Quellenwassers is t 9,1° C. Die Aktama-Quelle is t 
die ergiebigste im  Dscheskasgan-Gebiets (32 1/sec). Ih r  Wasser is t süß.

G rund w ä sse r de r ro t fa rb ig e n  Serie (D¡). Vorläufig is t keine 
Quelle und kein Brunnen in dieser Serie bekannt. Jedoch is t das Vorhanden
e n  eines reichen Wasserhorizontes in  der genannten Serie sehr wahrscheinlich, 

leser Horizont liegt in bedeutender Tiefe und is t wenig zugänglich.

G rundw ässe r de r o b e rd e vo n isch e n  K a lk e  (Dg).. In  diesen z. T. 
Verkieselten Kalken zirkulieren Grundwässer hauptsächlich längs den Spalten. 
|®Uau wie in  der metamorphen Serie. Stellenweise kommen auch sehr poröse 
:~®*ke vor, die als Wasseransammlungsstellen dienen können. In  der Serie 

s sind einige Quellen vorhanden. Die ergiebigste Quelle (4,29 1/sec) be- 
sitzt ein durchsichtiges, geruchloses Süßwasser m it Temperatur von 8,2°.

le Härte des Wassers schwankt zwischen 7— 19°. In  einer Analyse erreichte 
sie 76,2».

G rund  Wässer des U n te rc a rb o n s  (Cj). H ier sind einige wasserführende
besonders ergiebige Horizonte in  den Visé-Schichten vorhanden. Die 

arte des Wassers beträgt 24—46°. Dem Geschmack nach is t es Süßwasser. 
Es herrscht bald CT, bald S04" ,  bald HC 03"  vor.

G rund w ä sse r des M it te lc a rb o n s  (C2). Auch im  Mittelcarbon exi- 
sGeren einige wasserführende Horizonte, die nicht besonders ergiebig sind, 
Wle Wasseraustritte in  den Schächten beweisen.

G rundw ässe r des T e r t iä rs . In  den tertiären Schichten wurden 
Achtenswerte Horizonte nicht festgestellt.

G rund w ä sse r des Q u a rtä rs . In  diesen Ablagerungen wurden zwei 
Wasserführende Horizonte nachgewiesen.

Die Ergebnisse seiner Untersuchungen faßt Verf. zusammen:
D In  den jüngsten Schichten liegt ein wasserführender Horizont in 

der Tiefe von 1—30 m. Die Wasserergiebigkeit dieses Horizontes 
is t jedoch gering (selten 2 1/sec), häufiger 0,01 1/sec).

“ • beachtenswerter is t der wasserführende Horizont in den alluvialen 
Ablagerungen in Flußtälern, wo günstige Bedingungen fü r Wasser
ansammlung bestehen.
In  den Tertiärschichten is t die Bildung eines wasserführenden Hori
zontes in  den Konglomeraten zu erwarten.

4- Im  Mittelcarbon sind zwei wasserführende Horizonte vorhanden. 
Die allgemeinen Bedingungen fü r die Ansammlung größerer Wasser
mengen sind ungünstig.

5- Im  Untercarbon bietet die obere sandig-kalkige Schichtfolge günstigere 
Verhältnisse fü r die Bildung wasserführender Horizonte.

b- Die wasserführenden Horizonte des unteren Teils des Untercarbons 
und Oberdevons (D*) liegen tie f und sind daher nicht zugänglich.
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7. Die Schichten des Oberdevons DJ sind zweifellos wasserführend.
8. Die metamorphe Serie (Pz) enthält hauptsächlich Kluftquellen. Im  

allgemeinen läßt sich feststellen, daß das untersuchte Gebiet arm is t 
an Grundwasserhorizonten, die n icht zu tie f unter der Oberfläche liegen.

Die Gesamtergiebigkeit von Quellen beträgt 40,4 1/sec 
„  ,, ,, Brunnen „  16,22 „

N. Polutoff.
J. Nikchitch: F ro m  K a z a n d jik  S ta t io n  to  th e  K u y l ia r  W e lls . 

H y d ro g e o lo g ic a l e x p lo ra t io n s  in  th e  T u rk m e n ia n  SSR. in  
1926. (Transactions of the United Geol. Prosp. Service of USSR. 25. Lenin
grad 1931. 1—92. W ith  2 map. Russisch m it engl. Zusammenfassung.)

In  der untersuchten Gegend sind rezente, tertiäre und cretacische Ab
lagerungen entwickelt. Etwa J der Fläche w ird von paläogenen Schichten 
eingenommen. Die Kreideschichten sind nur auf kleinen Flächen in  den 
stark erodierten Kernen von Antiklinalen aufgeschlossen. Im  allgemeinen 
zeichnet sich die Gegend durch zahlreiche gute natürliche Aufschlüsse aus, 
welche die Aufstellung eines ausführlichen geologischen Profils ermöglichen.
Dieses P ro fil ist wie fo lg t:

P lio c ä n
Postaktschagyl-Konglom eiäte..............................................128 m
A k ts e lia g y l.............................................................................. 291 „
Subakts chagyl-K ong lom erate............................. , . . 70 „

M it te lm io c ä n
Oberes S a r m a t .................................................................. 32 m
Mittleres Sarmat .............................................................. 295 „
Unteres S a rm a t...................................................................... 156 „
Pholas-H o r iz o n t.................................................................  68 „
Spaniodontella-Horizont ...................................................... 173
T s c h o k ra k .......................................................................... 33 ,,

P a läogen
Serie b lättriger T one .............................................................. 142 m
Torym-Beur-Serie (Unteres O ligocän?)..........................   320 „
Kotur-Sandsteine (Oberes Eocän?) . . . . . . . .  44 „
Serie roter Sandsteine und T o n e ...................................  398 „
Serie hellgrauer und rötlicher Mergel......................... . 112 „

O bere K re id e
Dänische Stufe, Senon, T u r o n .....................................  620 ni
C enom an....................................................    587 „

U n te re  K re id e
Alb ...................................................................................... 305 m
Apt. Septarien-Tone.........................................................  240 ,,
Apt. G laukonitsandsteine......................................... .... . 405 „
Oberes Barreme. Serie B . . . , ........................., . 200 „
Unteres Barreme. Serie A ....................   90 „

4 709 m.
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Die Postaktschagyl-Konglomerate lagern auf der Aktschagyl-Stufe. 
Sie enthalten keine Fossilien und werden daher m it Vorbehalt ins Pliocän 
gestellt. Die Aktschagyl-Schichten (Sandsteine, Tone, Konglomerate) liegen 
überall transgressiv auf älteren Gesteinen und weisen überall an der Basis 
ein Basalkonglomerat auf. Die Aktschagyl- und Postaktschagyl-Schichten 
sind disloziert. Der petrographische Charakter der Aktschagyl-Schiehten 
nnd ihre Mächtigkeit sind veränderlich. Fossilreste sind zahlreich.

Die stratigraphische Lage der Subaktschagyl-Konglomerate, die bis 
"in m mächtig werden, is t noch nicht genau geklärt worden.

Die Miocänschichten lagern transgressiv über das Paläogen und werden 
ebenfalls transgressiv von der Aktschagyl-Stufe überdeckt. Das Miocän 
ist durch die Tschokrak-, Spuniodontella-, Pholus- und Sarmatschichten 
Vertreten. Die Sarmatschichten lagern im  untersuchten Gebiet überall kon
kordant auf dem PAolas-Horizont. Der untere Teil dieser Schichten enthält 
eine ziemlich reiche Fauna, die auf das Untere und M ittlere marine Sarmat 
binweist. Eine scharfe Grenze zwischen den genannten Sarmatabteilungen 
^ t  nicht zu beobachten. Das Untere und M ittlere Sarmat is t hauptsächlich 
ünrch sandige Sedimente vertreten. Das Obere Sarmat is t m it Sicherheit 
noch nicht bewiesen worden. Hierher werden m it Vorbehalt rote Sandsteine 
v°u Usek-Dagh gestellt.

Die paläogenen Schichten nehmen den größeren Teil des untersuchten 
Gebietes in  Anspruch. An der Basis des Paläogen und konkordant auf der 
Oberkreide liegen fossilleere, hellgraue, rötliche und grünliche Mergel. Darauf 
folgen rote Sandsteine und Tone m it Sphärosideritkonkretionen und die 
s°g. Kotur-Sandsteine. Letztere enthalten eine schlecht bestimmbare Fauna.

Die stratigraphisch höher vorkommende Torym-Beur-Serie aus Sand
steinen und Tonen enthält eine Fauna, die das unteroligocäne A lter dieser 
Gesteine vermuten läßt.

Nach oben schließt das Paläogen m it feinblättrigen Schiefertonen ab.

Turon, Senon und Dänische Stufe sind auf vielen Fundorten aufgeschlossen. 
Sie bestehen aus wechsellagernden Tonen und hellgrauen und weißen Mergeln. 
Klare Beweise fü r die transgressive Lagerung des Turon über das Cenoman, 
wie dieses von einigen Forschern angenommen wird, konnte Verf. nicht er
mitteln.

Das Cenoman, welches nur in  den Küren-Dagh- und Danatantiklinalen 
zutage t r i t t ,  enthält Sandsteine und Tone m it wenigen Fossilien.

Die Albschichten wurden in  der L ite ra tur schon einige Male beschrieben. 
Sie bestehen vorwiegend aus Sandsteinen und erlauben, einige durch Fossilien 
belegte Zonen zu unterscheiden.

Beim A p t treten deutlich zwei Abteilungen hervor: die untere Abteilung 
aus Glaukonitsandsteinen und die obere — aus Septarientonen.

Das Obere Barreme enthält hauptsächlich mergelige Kalke und unter
geordnet Sandsteine m it Alectrionia und Tone m it Rhynchonella. Die Le it
fauna wurde nicht gefunden. Das A lter w ird daher nach der Analogie m it 
üen Nachbargebieten bestimmt. Die untersten Schichten des skizzierten 
geologischen Profils bildet das Untere Barreme.
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Die kurze Beschreibung der obenerwähnten Schichtfolgen w ird von 
vielen ausführlichen Profilen illustrie rt.

Diese Schichtfolgen bilden eine Reihe von A n tik lina l- und Synklinal- 
falten, die m it besonderen Namen belegt sind. Es sind hier folgende tek
tonische Elemente bekannt: Antiklinalen — Kasandschik, Oboi, Danat, Kysyl- 
Bair, Usek-Dagh, Tschaldscha, Bek-Aslan-Burun, K u ilja r, D jaurli—Ala-Dere 
und Synklinalen — Karages, Ilia li, G jaurli, Djaur-Juchary-Kessy, Ala-Dere, 
Geok-Owo und Ak-wo.

Seine Beobachtungen über diese tektonischen Formen faßt Verf. folgen
dermaßen zusammen:

1. Es handelt sich hier um Brachyantiklinalen und Brachysynklinalen, 
deren Länge 5—30 m erreicht.

2. Nur die Kasandschik-Brachyantiklinale streicht NW  288°.

Die Falten K u ilja r, Tschaldscha und Ak-wo sind 0 — W  gerichtet. 
Die Falten Danat, G jaurli und Geok-Owo sind in  NO 80°-Richtung 
orientiert. Die übrigen Falten verlaufen vorwiegend in nordöstlicher 
Richtung.

3. A lle Falten m it Ausnahme der von Kysyl-Bair sind asymmetrisch 
gebaut. Meist is t der Nordflügel steiler ausgebildet.

4. Die Oboi-Antiklinale zweigt von der Kasandschik-Antiklinale ab.
5. Südlich der Linie Kasandschik—Danata n im m t die Amplitude der 

Falten ab. Dasselbe g ilt  auch fü r die Richtung von 0  nach W.

F a ltu n g s p h a s e n . Im  Gebiet zwischen der Station Kasandschik und 
dem Brunnen K u ilja r konnte man folgende Unterbrechungen in den Ab
lagerungen der Schichten feststellen.

1. Eine Unterbrechung is t zwischen dem A p t und Oberen Barreme sehr 
wahrscheinlich.

2. Dasselbe läßt sich an der Grenze des A lb und Cenoman annehmen.
3. Die obersten Cenomansandsteine sind eigenartig. Sie enthalten Pflan

zenreste und zeigen Wellenfurchen. Eine transgressive Lagerung des 
Turor, auf dem Cenoman is t daher recht wahrscheinlich.

4. A uf eine Unterbrechung zwischen dem Paläogen und der Tschokrak- 
Stufe weisen Konglomerate an der Basis dieser Stufe hin.

5. Eine Unterbrechung is t auch zwischen der Tschokrak-Stufe und dem 
Spaniodantella-Honzont vorhanden.

6. Gegen Ende der Sarmatperiode wurde das Gebiet trockengelegt.
7. Vor dem Beginn der Aktschagyl-Transgression haben bedeutende oro- 

genetische Bewegungen stattgefunden.
Gleichzeitig ging die Erosion des neuen Gebirges vor sich.

8. Das transgredierende Aktschagyl-Meer drang in die tiefen älteren 
Täler ein. Die Sedimente dieses Meeres wurden diskordant auf ver
schiedenen älteren Gesteinen abgelagert.

9. Nach der Ablagerung der Aktschagyl-Schichten und der Postakt- 
schagyl-Konglomerate wurde der untersuchte Teil des Gebietes wieder 
Festland. Um diese Zeit fand eine starke Dislokation statt.

10. Die gebirgsbildenden Vorgänge dauern auch je tz t an.
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Die Oberfläche des beschriebenen Gebietes stellt ein stark zerschnittenes 
Bwgland dar. Die Formen des Belief es sind mannigfaltig. Ihre Herausbildung 
steht in direktem Zusammenhang m it den geologischen Verhältnissen.

Das Bergland w ird durch die Flüsse Oboi, G jaurli, Ala-Dere, Ilia li-Dere 
und Ages-Dere m it ihren Zuflüssen entwässert.

Dieses hydrographische Netz w ird nur während der Begenperioden belebt. 
Die Ströme entstehen ebenso rasch, wie sie auch vergehen. Ihre zeitweilige 
Wirkung is t jedoch bedeutend.

G rundw asser. Das Grundwasser is t an verschiedene Schichtfolgen 
gebunden, worauf die schwankende chemische Zusammensetzung und die 
Ergiebigkeit der einzelnen Quellen zurückzuführen sind.

1. A l lu v ia le  u n d  p ro lu v ia le  A b la g e ru n g e n . Die die Flußtäler 
aüsfüllenden alluvialen Ablagerungen enthalten manchmal ziemlich wasser
reiche Quellen. Sie sind aber selten selbständig. Das Wasser stammt meistens 
aus älteren Schichten (Aktschagyl, Kreide). Der Gehalt an Mineralstoffen 
dieser Quellen is t verschieden. Der S03-Gehalt is t in  allen Quellen bedeutend. 
Die Wasserreaktion is t überall alkalisch. Die Gesamtergiebigkeit aller Quellen 
beträgt ca. 8 1/sec.

2. A k ts c h a g y l.  An die Aktschagyl-Schichten, die im  Gebiet weit ver
breitet sind, sind nur wenige Quellen gebunden. Ihre Gesamtergiebigkeit 
w*rd m it 0,66 1/sec angegeben. Die Härte des Wassers schwankt zwischen 
« .0  und 118,2 (D. Gr.), der Chlorgehalt — 61,0—2887,5 mg/1.

3. P a läogen . Das Paläogen besteht fast ausschließlich aus Tonen. 
Wasserführende Horizonte fehlen hier.

4- T u ro n , Senon u n d  D ä n isch e  S tu fe . Die obercretacischen Schichten 
bestehen aus Mergeln, kreideartigen Kalken und Tonen. Die Mergel und Kalke 
SUld stark zerklüftet. Die Wasseransammlung w ird auf K lü ften dieser Ge
steine beobachtet. Die Verteilung dieser Quellen auf die einzelnen Kreide
stufen ist aus nebenstehender Tabelle zu ersehen.

Zahl der Quellen Ergiebigkeit in  1/sec
T u ro n .........................................  4 0,28
S e n o n .........................................  41 10,637
Dän. S tu fe .................................  14 7,514

59 18,431.

Die Ergiebigkeit der genannten Quellen is t sehr gering. Sie haben jedoch 
zweifellos große praktische Bedeutung in erster Linie fü r die Viehzucht, da 
Sle auf die Oberfläche hin weit verstreut sind. Das Wasser aus den obercretaci- 
Sehen Schichten besitzt im  allgemeinen gute Eigenschaften.

5- Cenom an. Das bis 587 m mächtige Cenoman besteht aus Tonen und 
dichten Sandsteinen. Letztere sind häufig monolithisch und eignen sich daher 
^ euig fü r die Ansammlung großer Wassermengen. Das Wasser sammelt sich 
■uuptsächlich auf zahlreichen K lüften in  Sandsteinen. Hier sind 39 Quellen 

*mt ®iuer Gesamtergiebigkeit von 50,57 1/sec vorhanden. Ihre Ergiebigkeit 
l edoch nicht beständig und hängt wesentlich von den Niederschlägen ab. 

' r Dehalt des Wassers an Mineralstoffen is t mäßig.
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6. A lb . Die Albschichten aus dichten Sandsteinen und Tonen treten 
im  Kern der Kasandschik- und Danatantiklinalen zutage. Sie nehmen im  
ganzen eine Fläche von 80 km2 ein. Das Wasser sammelt sich scheinbar nur 
auf K lüften, da die Albsandsteine wegen ihrer Festigkeit sich wenig dafür 
eignen. Man kennt in  den Albschichten 20 Quellen, die zusammen ca. 15 1 
pro Sekunde liefern.

7. A p t. Die Apt-Schichten treten in denselben Antiklinalen wie die A lb
schichten hervor. Die obere Abteilung des Apts (bis 240 m mächtige Sep- 
tarientone) füh rt einige Quellen. In  dem unteren Teil des Apts (Glaukonit
sandsteine) sind nur zwei Quellen bekannt. Im  ganzen erwähnt Verf. aus 
dem A p t 9 Quellen, deren Gesamtergiebigkeit m it 13,98 1/see angegeben wird.

8. B a rre m e . Aus den Kalken dieser Stufe fließt nur eine einzige Quelle 
in  der Kasandschik-Antiklinale aus, die 40 1 Wasser pro Sekunde liefert.

Die Quellen, die zwischen der Station Kasandschik und dem Brunnen 
K u ilja r liegen, verteilen sich auf die einzelnen Schichtfolgen des geologischen 
Profils folgendermaßen:

Zahl der Quellen Ergiebigkeit
Alluviale und proluviale Ablag. 31 8,2
A k ts c h a g y l................................. 15 0,65
Paläogene T o n e ......................... 8 2,68
Turon, Senon u. Dänische Stufe 59 18,43
C enom an..................................... 34 50,57
Alb ............................................. 20 14,75
A p t ............................................. 9 13,98
B a r rê m e ..................................... 1 40,0

177 147,26

Wie vorstehende Tabelle zeigt, verdienen in erster Linie die cretacischen 
Ablagerungen hinsichtlich der Wasserführung größere Beachtung. Die Ter
tiärschichten enthalten verhältnismäßig eine kleine Anzahl Quellen, obwohl 
diese Ablagerungen eine große horizontale Ausdehnung besitzen. Das Wasser 
dieser Quellen kann jedoch als Trinkwasser in vielen Fällen n icht angesprochen 
werden. Die Quellen in den alluvialen Ablagerungen führen häufig ebenfalls 
ungenießbares Wasser. N. Polutoff.

P. Vasilievski : H y d ro g e o lo g ic a l e x p lo ra t io n s  o f B o ls h ie  
B a n k h a n y . (Transactions of the Geol. Prosp. Service of USSR. 192. Lenin
grad 1932. 1— 27. W ith  1 map. Russisch.)

Das Groß-Balkan-Gebirge befindet sich 136 km  östlich der Stadt Krasno- 
wodsk und nördlich der Eisenbahnlinie und hebt sich hoch über die Kaspische 
Ebene. Die Umgebung dieses Gebirges is t arm an Süßwasser. Das Gebirge 
selbst war schon seit älterer Zeit durch seinen Quellenreichtum bekannt.

Das Groß-Balkan-Gebirge stellt eine selbständige orographische E in
heit dar und streicht von 0  nach W. Einzelne Teile des Gebirges sind der 
Seki-Dagh, Groß-Balkan, K u rt-L ju b il und Koscha-Seira. Der Hauptgipfel 
des Groß-Balkan — Djuinesch-Kala —  erreicht 1867 m Höhe.
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Das Groß-Balkan-Gebirge bietet günstige Bedingungen fü r die Ansamm
lung des meteorischen Wassers, das als Schnee, Regen, Tau usw. besteht.

Die Menge der Niederschläge im  Gebirge übe rtrifft bedeutend die der 
Umgebenden Ebene.

Die Gesamtmenge der Niederschläge fü r Seki-Dagh, Groß-Balkan und 
K urt-L jub il beträgt etwas mehr als 500 X 106 m3.

Durchdauernde Wasserströme fehlen. Das Gebirge is t von einem Netz 
v°u canonartigen Schluchten zerschnitten, die zum Abfluß der Oberflächen-- 
Wässer dienen. Man unterscheidet hier einige Typen von Schluchten.

Im  untersuchten Gebiet sind folgende Formationen entwickelt:
Ju ra . An der Basis liegen schwarze Tonschiefer m it Zwischenlagen 

eiues dichten Konglomerates aus Konkretionen eines eisenhaltigen Kalkes 
Und Lagen schwarzer kalkiger Sandsteine. Es wurden Ammoniten, Belemniten 
und Brachiopoden gesammelt. Die Schiefer werden m it Vorbehalt zum 
Dujocien gestellt — 600 m.

2. Darüber folgen grünlichgraue Sandsteine (Bathonien), die in oberen 
Horizonten P arlc inson ia  balachanensis K hud . führen —• 100 m.

3. Schwarze Tonschiefer m it Sandstein- und Sideriteinlagerungen, die 
€ine Bath-Fauna führen. Es sind auch Kohlenflöze und Pflanzenreste vor
handen — 160 m.

4. Höher kommen wieder mächtige grünlichgraue Sandsteine und grün
liche Tonschiefer, verm utlich auch Bathonienalters vor — 900 m.

5. Die kalkigen Kellaway-Sandsteine m it einer reichen Fauna aus 
6ephalopoden, Lamellibranchiaten, Brachiopoden, Seeigeln u. a. —  30 m.

6. Nach oben schließt der Jura m it mergeligen Sandsteinen und Kalken, 
Jle dem M a lm  angehören, ab -— 450 m.

K re id e . 7. Auf dem Jura lagern transgressiv Kalke, die eine Hauterive- 
Fauna enthalten —  250 m.

8. Grüne Mergel, Tone und Sandsteine wechsellagern m it Kalken. Der 
untere Teil dieser Schichtfolge gehört der Barreme- und der obere wahr
scheinlich der Apt-Stufe an.

9. Sandig-tonige Gesteine m it großen Konkretionen eines dichten grauen 
halkigen Sandsteines und einer reichen Apt-Fauna.

10. Sandsteine und Mergel m it Alb-Fauna.
11. Mergel und Sandsteine m it vielen Cenoman-Fossilien.
12. Kreideartige Kalke (Senon).
Das Turon is t aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls vorhanden, konnte 

uüt Sicherheit jedoch vorläufig nicht festgestellt werden.
T e r t iä r .  13. Grüne Mergel und Sandsteine (Paläogen).
14. Konglomerate (Subaktschagyl).
15. Kalke (Aktschagyl).
Rezente Ablagerungen. Kaspische, alluviale, deluviale und eluviale 

Ablagerungen.

Das ganze Gebirgssystem Groß-Balkan stellt eine breite brachyanti- 
hlinale Falte dar. Der Südflügel fä llt m it 8—10° und der Nordflügel m it 
80—90° ein.
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Verwerfungen und Zerreißungen der Schichten sind überall zu beobachten. 
Ihre Intensität n im m t von 0  nach W  zu.

Die Quellenaustritte sind an die Hauptverwerfungslinien gebunden.
Quellen sind in  allen Schichtfolgen des geologischen Profils vorhanden. 

Ihre Anzahl erreicht ca. 250. Die Gesamtergiebigkeit beträgt etwa 25 bis 
30 1/sec. Man beobachtet hier Schicht- und Kluftquellen. Die Wasser
ergiebigkeit der größeren Quellen is t mehr oder weniger beständig und zeigt 
von 1—2 1/sec. Außerdem sind noch unterirdische Strömungen in den A lluv ia l
ablagerungen zu erwähnen.

Im  allgemeinen besitzt das Groß-Balkan-Gebirge ansehnliche Wasser
vorräte. Die Verteilung von Wasservorräten zeigt folgende Tabelle:

1. Quellen am Groß-Balkan .....................................  25 1/sec
2. Alluvialwässer am W estabhang.............................  33 „
3. dieselben am N o rd a b h a n g .......................................... 120
4. Frühjahrswässer am W estabhang.........................  66
5. dieselben am N o rd a b h a n g .......................................... 140
6. Schlucht Nuru-Mergenj.................................................. 160

N. Polutoff.

G. Smolko: B o ia d a g , M o n d ju k ly  and N e p h te d a g h . (The iodic 
springs in the Western part of the Turkmenian SSR.) (Transactions of the 
united Geol. Prosp. Service of USSR. 175. Leningrad 1932. 1—67. Russisch 
m it engl. Zusammenfassung.)

Das Boiadag-, M ondjukly- und Nephtedagh-Gebirge befindet sich in 
einer Wüste südlich der zentralasiatischen Bahn (in Westturkmenistan). 
Das geologische Profil dieses Gebirges stellt sich nach Forschungen von
K. K a l it z k i im  Jahre 1913 und Ergänzungsuntersuchung 1928/29 des Verf.’s 
folgendermaßen vor:

Q u a rtä r.

A. Rezente kontinentale Ablagerungen. Sie bilden eine mächtige, weit 
ausgedehnte Decke. Hierher gehören verschiedene Sandanhäufungen 
(Barchan), Salzböden, eluviale Bildungen, Mineralausscheidungen zahlreicher 
Quellen usw.

B. Marine Quartäre Ablagerungen.
1. Ablagerungen m it CarcLium edule L.
2. Altkaspische Ablagerungen. Diese sind durch sandige Tone, Sande, 

Geröllager usw. m it Didacna trigonoides Pa ll ., D. praetrigonoides N a l . 
et A n iss ., Dreissensia polymorpha Pa ll ., Dt. rostriformis D e sh . u . a. 
vertreten. Diese Schichten sind nur inselartig erhalten geblieben 
und wechseln stark in  ihrer Mächtigkeit.

T e r t iä r .

1. B aku-S tu fe . Diese is t in den peripherischen Teilen der M ondjukly- 
und Nephtedagh-Erhebungen entwickelt, wo sie diskordant über der 
Apscheron-Stufe liegt. In  ihrem oberen Teil bildet sie einen grauen 
Sandstein m it einem Geröllager an der Basis, welches Didacna crassa
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E ic h w ., D. laeri Gk im m ., D. carditoides A n d r . führt. Im  unteren 
Teil der Stufe kommen tonige Sande und Tone m it Limnaea auricu- 
laria  D rsh ., Dreissensia rostriformis D esh ., D t. polymorpha u. a. vor.

2- A pscheron-S tu fe . Die Gesteine dieser Stufe bauen den Kern der 
Nephtedagh-Antiklinale und die Abhänge der Mondjukly-Erhebung. 
Die Apscheron-Schichten sind intensiv disloziert. Zwischen ihnen 
und der Baku-Stufe ist eine Lücke vorhanden (es feh lt hier der obere 
Teil der Apscheron-Stufe). Eine Diskordanz ist auch zwischen dem 
m ittleren und unteren Teil derselben Stufe zu sehen.

Die m ittlere Abteilung der Apscheron-Stufe enthält Sande, Tone, 
Mergel und Geröllager m it folgender Fauna: Apscheronia propinqua 
E ic h w ., A. eurydesma A n d k ., Didacna longintermedia A n d r ., D. loren- 
theyi A n d r ., Monoäacna sjögreni A n d r ., Adacna incipiens A n d r ., 
Clessinia major A n d r . (? ), Melanopsis esperi F e r ., Neritina liturata 
E ic h w  , Dreissensia rostriformis E ic h w . usw.

Die untere Abteilung der Apscheron-Schichten besteht aus wechsel
lagernden Tonen, Mergeln und Sanden, in denen Adelina voluta A n d r . 
und Cardium sp. gefunden wurden.

Die Schichten lassen sich weiter in  drei Serien gliedern.
3. S ubap sche ron -S e rie  (?). Die unter dem Unterapscheron liegenden 

fossilleeren Mergel und Tone scheidet Verf. in  eine selbständige Serie 
aus, deren A lter sich vorläufig nicht erm itteln ließ.

T e k to n ik .

Die hydrogeologischen Beobachtungen stellten fest, daß Wasseraustritte 
meistens an Bruchlinien gebunden sind.

Das Nephtedagh-, M ondjukly- und Bojadagh-Gebirge stellen voneinander 
getrennte kuppelartige antiklinale Erhebungen dar. Die Kuppeln sind von 
mehreren Verwerfungslinien in  verschiedenen Richtungen durchzogen.

Die Nephtedagh-Erhebung is t eine brachyantiklinale Falte, die ONO 
, | S streicht und 5 km lang und 3,5 km  bre it ist. Im  Kern der A nti-

ale liegen die Unterapscheron-Schichten, die m it 15—40° einfallen.

griff
Der Mondjukly-Berg entspricht nach seiner Form noch mehr dem Be- 
einer Kuppelfalte.

Der Bojadagh-Berg is t eine Brachyantiklinale, die sich von W  nach 0  
au 7 km, bei 4 km  Breite, erstreckt.

Es lassen sich hier während der Oberpliocän- und Postpliocän-Perioden 
Vler Daltungsphasen unterscheiden:

1- Eine Faltung zwischen der unteren und m ittleren Abteilung der Ap
scheron-Stufe.
® ne bedeutende Orogenese vor der Ablagerung der Unter-Baku-Stufe.

• Eine kleine Faltungsphase zwischen der unteren und m ittleren Abtei
lung der Baku-Stufe.

• Eine intensive postplioeäne orogene Phase.

Die zwei letztgenannten Phasen haben sich nur auf kleinen Flächen gezeigt.
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Die vertikalen Krustenbewegungen begleiteten jede orogenetische Phase. 
Eine besondere Intensität erreichten sie nach der vierten, postpliocänen 
Paltungsphase.

Die Aufgabe Verf.’s bestand im  Sammeln von hydrogeologischen Daten.
Das Grundwasser des untersuchten Gebietes zeichnet sich durch einen 

großen Grad der Mineralisation, dam it durch hohe Härte, einen bedeutenden 
Chlorgehalt und FeO aus. ln  vielen Quellen wurde Jod (bis 45 mg pro L ite r) 
und in  einigen kleine Mengen von H 2S nachgewiesen. Ergiebigkeit und 
Temperatur der Quellen variieren stark. Die Temperatur schwankt in großen 
Grenzen (25° bis 61° C). Drei Quellen besitzen eine Ergibigkeit von 10—151/sec 
und die übrigen weniger als 5 1/sec.

Das Grundwasser is t an Schichten gebunden, die tie f unter der Erdober
fläche liegen.

Verf. unterscheidet drei Quellengruppen:
1. Aufsteigende Quellen, die an Zerreißungsfalten gebunden sind.
2. Quellen, die m it Schlammvulkanen in  Verbindung stehen und
3. absteigende Quellen.

Jede Quelle w ird vom Verf. kurz beschrieben; die chemischen und physi
kalischen Angaben werden in vielen Übersichtstabellen zusammengefaßt.

Die erste Gruppe is t am Mondjukly-Berg nur durch wenige Quellen 
vertreten. Eine Analyse eines Quellwassers ergab z. B .:

Härte 
CT . 
S04 
HC 03' 
J .  .

1302° deutsch. Gr.
73,88 gr pro L ite r
0,44 „  „  „
0,067 „  „  „

44,44 mg „

Am Nephtedagh-Berg gehören zu der genannten Gruppe 15 Quellen, 
deren Gesamtergiebigkeit 0,47 1/sec beträgt. Drei Quellen besitzen ein jod
haltiges Wasser. Sie schütten 0,35 1/sec und liefern innerhalb 24 Stunden 
713,66 g J.

Am  Bojadagh-Berg sind 20 aufsteigende Quellen m it einer Gesamt
ergiebigkeit von 21,62 1/sec bekannt. Die in 24 Stunden gelieferte Jodmenge 
beträgt hier 42,01 kg.

Die zahlreichen Quellen der zweiten Gruppe, die in  Verbindung m it 
den Schlammvulkanen stehen, sind alle auf die Bojadagh-Antiklinale be
schränkt.

Das Wasser dieser Quellen is t stark mineralisiert und zeichnet sich 
durch die Mannigfaltigkeit seiner chemischen Zusammensetzung aus. Es 
enthält Methan, das gleichmäßig oder periodisch, manchmal sehr stürmisch 
ausströmt. Die Wasserergiebigkeit der einzelnen Quellen dieser Gruppe 
erreicht bis 8,5 1/sec. Die Wassertemperatur schwankt von 57° C bis 19° C. 
Als Aufsteigswege benutzen diese Quellen nach Auffassung Verf.’s die Schlünde 
der aktiven Schlammvulkane. Die Schlünde der Vulkane durchsetzen manch
mal die Schichten bedeutender Mächtigkeit und bringen Wässer aus ver
schiedenen Horizonten zur Mischung, was dam it die Mannigfaltigkeit der 
chemischen Zusammensetzung der Quellwässer bedingt.
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Vom geologischen Standpunkt aus unterscheidet Yerf. Quellen: a) die 
an die Subapscheron-Serie, b) die an den unteren Apscheron und c) die an 
braune Tone und Sande m it Corbicula flum inalis  M ü l l , gebunden sind.

Im  ganzen sind hier 20 Quellen der zweiten Gruppe vorhanden, m it 
emer Gesamtergiebigkeit von 16,75 1/sec; 6 Quellen liefern in  24 Stunden 
8’6 ig  Jod.

Zu der dritten Gruppe gehören nur 4 Quellen der Bojadagh-Antiklinale, 
die in  den Schichten m it Corbicula flum inalis  Mü l l , und in  der Subapscheron- 
Serie auftreten.

Die Zahl der bekannten absteigenden Quellen w ird m it dem Fortschreiten 
der Erforschung des Gebietes zunehmen. Ihre Ergiebigkeit ist gering, die 
Mineralisation des Wassers is t stark.

S c h l u ß f o l g e r u n g e n :  Der größte Teil der jodhaltigen Wässer 
wird von den aufsteigenden Quellen geführt, die m it den tektonischen Spalten 
der Schichten Zusammenhängen. Die Gesamtergiebigkeit dieser Quellen 
beträgt 22,09 1/sec.

Insgesamt liefern diese Quellen 14,62 1/sec jodhaltigen Wassers und 
42,72 kg J in 24 Stunden.

Die Quellen der Schlammvulkane liefern 8,6 kg J in  24 Stunden. In  
absteigenden Quellen wurde Jod nicht festgestellt.

Die jodhaltigen Wässer verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen 
Antiklinalen:

Hojadagh . . 50,61 kg J innerh. 24 St., bei ein. m ittl. Jodgeh. 26,8 mg/1 
Mondjukly . —
Nephtedagh . 0,71 kg J innerh. 24 St., bei ein. m itt l. Jodgeh. 25 mg/1

im  ganz. ~  51,32 kg

K. K a l iz k i nim m t für alle Wässer der Nephtedagh-, M ondjukly- und 
~5o]adagh-Antiklinalen juvenilen Ursprung an.

Verf. bestreitet entschieden diese Ansicht. Nach Verf. handelt es sich 
ei den Heißquellen in  Westturkmenistan um meteorisches Wasser, welches 

^  diß Tiefe von 300— 1000 m abstieg und durch Spalten, welche die erwähnten 
ntiklinalen durchsetzen, wieder auf die Oberfläche geführt wird. Die starke 
meralisation des Wassers is t durch die Auslaugung von Salzen der von 
asser durchsetzten Schichten zu erklären.

Die absteigenden Quellen des Bojadagh haben nach Verf. ihren U r
sprung in ¿em ^foggüen marinen Wasser“ . Diese Quellen sind entweder 
111 den sandig-mergeligen Ablagerungen der Subapscheron-Serie oder in  
j Pn braunen Sanden und Tonen m it Corbicula flum inalis M ü l l , vorhanden, 
n beiden Schichtfolgen bilden die sandigen Einlagerungen einzelne nicht 

Miteinander verbundene Linsen von unregelmäßiger Form, die in  Tonen 
^geschlossen liegen. Die faziellen Eigentümlichkeiten der Ablagerungen, 
111 8enen die absteigenden Quellen auftreten, weisen auf solche physiko- 
Seographische Bedingungen hin, die die Begrabung des marinen Wassers 

egünstigten. Die Mergel, Sande und Tone der Subapscheron-Serie und Tone 
Mit Corbicula flum inalis  M ü l l , wurden nach Verf. in  der Nähe der flachen 
whsten Ufer von Binnenmeeren, wie das heutige Kaspische Meer, abge
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lagert. Die Küstenlinie war häufigen kleinen Schwankungen unterworfen; 
entsprechend diesen erfolgte die Ablagerung bald eines gröberen sandigen, 
bald eines tonigen Materials. Die linsenartigen sandigen Bildungen, die von 
marinem Wasser durchtränkt waren, kamen bei Küstenlinieschwankungen 
häufig unter den Tonschichten zur Begrabung. Das durch Bildung dieser 
Linsen eingeschlossene marine Wasser beliefert je tz t die absteigenden Quellen.

N. Polutoff.
J. Nikchitch: T h e  B a s i n  o f  t h e  S u m b a r  a n d  t h e  C h a n -  

d y r  R i v e r s .  (Transactions of the United Geol. and Prosp. Service of 
USSR. 174. Leningrad 1932. W ith  1 plate. Russisch m it engl. Zusammenf.)

Das hydrogeologisch aufgenommene Gebiet liegt in  Turkmenistan und 
grenzt im  S an Persien. Seine östliche und westliche Grenze bilden die Meri
diane 74° 47' und 73° 15'.

Im  Gebiet sind folgende Schichten entwickelt:

1. Alluvialbildungen .........................................  0—■ 30 m
2. Lößartige Gesteine der Wasserscheiden . . 20—  35 „
3. Supraaktschagyl-Ablagerungen..................... 35— 40 „
4. Aktschagyl-S tufe.............................................  Unbekannt
5. P a le o g ä n .........................................................  bis 500 m
6. Oberkreide (Dänische Stufe, Senon, Turon) 600— 700 ,,
7. C e n o m a n .........................................................  400 „
8. A lb ...................................................................... 400— 470 „
9. A p t ...................................................................... 900— 950 „

10. Serie B. Oberes B arrem e............................ 200 „

S um m e.......................................................... 3000—3250 m

Kurze Charakteristik dieser Schichtfolgen w ird vom Verf. in  engem 
Anschluß an die bekannten Arbeiten von A. N a tzk i gegeben.

In  tektonischer Beziehung zeigt das Gebiet eine Reihe breiter paralleler, 
im  allgemeinen O—W  streichender Falten. Verf. unterscheidet hier drei 
große Antiklinalen:

1. Die Nuchur—Sjunt— Issak-Antiklinale. Sie zieht sich durch das 
Dorf Nuchur (im  O) bis zum Issak-Gebirge (im  W) hin. Ihre Flügel fallen 
ziemlich flach (15—25°) ein und weisen bedeutende Längsstörungen auf.

2. Die E li— Kaja-—Dschen— Kurbauli-Antiklinale. Diese Falte zeichnet 
sich durch E införm igkeit ihres Baues auf ihrer ganzen und verhältnismäßig 
großen Ausdehnung aus. Querstörungen sind ziemlich häufig beobachtet 
worden.

3. Die Polysan-Antiklinale. Diese Antiklinale is t im  untersuchten Gebiet 
nur durch ihren Nordflügel vertreten. Der übrige Teil liegt schon in  Persien.

Alle drei Antiklinalen werden von vielen Querstörungen und seltener 
Längsstörungen zerrissen, indessen üben diese Störungen im  allgemeinen auf 
den ruhigen Verlauf der Antiklinalen keinen großen Einfluß aus.

Zwischen den Antiklinalen liegen breite Mulden. Die Richtung der 
wichtigsten Flüsse (Tumbar, Ai-Dere und Tschandyr) fä llt m it ihrer Streich
richtung zusammen.
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Die meteorologischen Beobachtungen über die Niederschläge im  unter
suchten Gebiet stellt Verf. in  einigen Tabellen zusammen. Diese Beobach
ungen wurden auf den Stationen Kara-Kala, Kysyl-Arwat und Goudan 

ausgeführt. Die Kara-Kala-Station stellte fü r das Jahr 1927 219,6 mm 
Verschlage, die Goudan-Station 216 mm (im Durchschnitt von drei 
ehren) und die Kysyl-Arwat 223,15 mm (im Durchschnitt von 14 Jahren) 
est  Diese Zahlen erlauben, die jährliche Menge Niederschläge fü r das unter

suchte Gebiet von 200—250 mm anzunehmen.
Die hydrogeologischen Beobachtungen zeigten, daß die Grundwässer, 

*n ^en alluvialen Ablagerungen auftreten, aus älteren Schichten stammen, 
as Wasser is t mehr oder weniger salzig. Der Salzgehalt steht in  direktem 
Whältnis zur Länge des Weges, welchen das Grundwasser in den alluvialen, 

an Mineralsalzen reichen Ablagerungen zurückzulegen hat. Die Angaben 
u er diese Wässer werden vom Verf. in  einer Tabelle zusammengestellt, 
a|is der hervorgeht, daß hier im  ganzen 10 Quellen, 1 „K ja r iz “  und 12 Brunnen 
m it einer Gesamtergiebigkeit von 116,7 1/sec vorhanden sind.

In  den Supraaktschagyl-Schichten fehlen undurchlässige Horizonte, 
rundwasserquellen sind daher unbekannt. Dasselbe g ilt auch fü r die 

Paläogenen Ablagerungen. Die Aktschagyl-Stufe ist dagegen wasserführend. 
Die obercretacischen Schichten (Dänische Stufe, Senon, Turon) be

eilen aus grünen Mergeln, sandigen und r oten Tonen, die m it dichten Mergeln 
^ echsellagern. Die Lagerung der zerklüfteten Mergel in den undurchlässigen 
 ̂onen bedingt ihre Wasserführung. In  den obercretacischen Schichten sind 

Quellen vorhanden m it einer Gesamtergiebigkeit von 10 1/sec. Die Wasser- 
u irung wird  stark von Regengüssen und Trockenzeit beeinflußt, 

j , ^ e Cenomanschichten nehmen rund 500 km 2 ein. Ihre Mächtigkeit 
^eträgt 400 m. Sie bestehen zu 61 % aus Sandsteinen, 34 %  aus tonigen 
1 ajidsteinen und sandigen Tonen und zu 5 % aus reinen Tonen. Diese Wechsel- 
agerung von durchlässigen Sandsteinen m it undurchlässigen Tonen schafft 

(^ "stige Bedingungen fü r größere Ansammlungen des Grundwassers. In  
m I' cen°manen Schichten sind 61 Quellen, 4 „K ja r iz “  und 5 Brunnen bekannt 

1 einer Gesamtergiebigkeit von 113,255 1/sec. 
en Que^ en’ die in  der Höhe von 1400 m an die Tagesoberfläche treten, 
Hl  alte*  sehr geringe Chlormengen (13—17 mg pro 1 1). In  niedrigeren 
Es° en nimm t der Chlorgehalt bedeutend zu (gewöhnlich bis 100 mg pro 1 1).

s r 'P t jedoch eine Quelle, die Chlorgehalt von 1260 mg pro 1 1 aufweist, 
rn Albschichten bestehen hauptsächlich aus Sandsteinen und sandigen 
n . eu> ^ ehr oder weniger reine Tone spielen dabei eine untergeordnete 
dpi- U Wasseransammlung wird besonders durch eine starke Zerklüftung 

bschichten begünstigt, die hier eine große horizontale Ausdehnung 
(136°  km2) besitzen.

(5 ^ ere’Ĉ  der Verbreitung der Albschichten kennt man 201 Quellen 
469 _runnen> 2 „K ja r iz “  und 194 Quellen) m it einer Ergiebigkeit von 
und Q/SeC' Der größte Teil der Quellen t r i t t  an der Sohle von tiefen Tälern 
Dip clllucllt(m zutage und gehört zu der Gruppe absteigender Quellen. 

e aufsteigenden Quellen werden an Stellen beobachtet, wo eine Zerreißung 
• Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 4 0



62 6 Allgemeine Geologie.

und Verschiebung der Schichten stattgefunden hat. Es seien hier folgende 
größere Quellen genannt:

Kutsch-kur

Q u e l l e

Seutli Segal

Ergiebigkeit in  1/sec................ 21,0 18,0 10,5
Temperatur 0 C . . . . . .  . 16,0 18,2 17,5
Zeit der Messung 11. V I I I .  1928 12 Uhr 15 Uhr 13 Uhr
Härte in deutschen Graden . 30,57 31,34 36,46
CI mg pro 1 1 ......................... 115,17 154,36 148,57
S04 mg pro 1 1 ......................... Spuren Spuren Spuren
Reaktion des Wassers . . . . neutral neutral neutral
HC03 (gebunden) mg pro 11 . — 386,56 —
Grad der Verunreinigung . . m inimal minimal verhältnis

mäßig groß
Gasausströmung......................... fehlt gering fehlt
G eruch......................................... kein kein kein

Das A p t besteht im  oberen Teil aus sandigen Schichten bis 150 m Mächtig
keit und im  unteren aus tonigen und tonig-sandigen Gesteinen. Die Apt- 
schichten nehmen im  untersuchten Gebiet eine Hache von 750 kma ein, auf 
der 88 Quellen die Tagesoberfläche schneiden. Ihre Gesamtergiebigkeit w ird 
m it 190,2 1/sec angegeben. Alle an die Aptschichten gebundenen Quellen 
treten am Boden von tiefen Tälern und Schluchten aus und gehören zur 
Gruppe der absteigenden Quellen.

Das Obere Barröme besteht aus tonigen Kalken, die nur eine kleine 
Fläche einnehmen. An diese Kalke sind nur 4 Quellen gebunden.

Flüsse S um bar und T s c h a n d y r. Der Sumbar is t der größte Fluß 
im  südwestlichen Teil des Turkmenistan. E r bildet sich durch die Ver
einigung der Flüsse Daina-Su und Kalun-Kalasy auf dem persischen Terri
torium. Die Länge des Sumbar beträgt ca. 200 km. Der Oberlauf des Sumbar 
bis Tulsi-Tepl is t an eine Sinklinale gebunden. Zwischen letztgenanntem 
Punkt und der Mündung des Flusses Ai-Dere schneidet der Sumbar eine 
breite Antiklinale fast senkrecht zu ihrer Streichrichtung. Im  Tal des Flusses 
Sumbar, unterhalb von Kysyl-D jupa, sind fün f gut ausgebildete Terrassen 
vorhanden. Die erste Terrasse liegt 2 m über dem Talweg, die zweite 4 m, 
die dritte 7 m, die vierte 9 m und die fünfte 11 m. Von den wenigen Zuflüssen 
des Sumbar bring t nur der Fluß Ai-Dere bedeutende Wassermengen m it. 
Das Tal dieses Flusses erreicht manchmal bis 50—80 m Breite.

Während der Sommermonate, in  der Zeit größeren Wasserverbrauches 
durch die Bevölkerung, bleibt das Wasser nur an wenigen Stellen im  Fluß
bett des Sumbar zurück. Der größte Wasserstand w ird hier im  Herbst, in  
der Zeit der langandauernden Regenfälle, beobachtet.

Der Oberlauf des Tschandyr befindet sich in Persien. Im  unteren Teil 
des Flusses erreicht das Tal bis 500—600 m Breite. Dem Tschandyr fehlt 
jedoch ein ständiger Wasserstrom.
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398 f f ' h E rm ittlung des Verf-’s sind im  untersuchten Gebiet im  ganzen 
haud *asseraustritte m it einer Gesamtergiebigkeit von 950—1000 1/sec vor-

Hie gesammelten Tatsachen erlaubten dem Yerf., folgende Schlüsse zu
ziehen:

1- H insichtlich der Wasserführung besitzen die cretacischen (von der 
Oberkreide bis zum Barrtme) Ablagerungen die größte Bedeutung.

2- Hie ständige Wasserführung der Cenoman-, A lb- und Apt-Schichten 
w ird durch die Anwesenheit zerklüfteter und manchmal poröser 
Sandsteine bedingt, die m it tonigen Schichten wechsellagern.

3‘ Zerklüftete Mergel spielen dieselbe Rolle in den obercretacischen 
Schichten.
Hie rezenten Ablagerungen führen reiche Quellen, deren Wasser aus 
den älteren Schichten stammt. Dieses Wasser is t mehr oder weniger 
salzig.

5- Wasserreiche Quellen sind gewöhnlich an die Riß- und Bruchzonen 
der Schichten gebunden und sind aufsteigende Quellen.

N. Polutoff.
p. R- Robertsand Bernard Segal: No te  on W a te r  C om ing  f r o m  

1Si>ure in  No. 2 N S h a ft,  R a n d fo n te in  Es ta tes  G. M. C om pany. 
rans- Geol. Soc. S.-Africa. 34. Johannesburg 1932. 163—164.)

Austretend aus Witwatersrandschichten in 804 m Tiefe m it 77° bei der
Ufttemperatur von 62—68°.

Das Wasser klar, färb-, geruch- und geschmacklos. pH  =  6,58. 13,4 Teile
gelöst pro 100 000:

Fe . 
Ca . 
%  . 
SO.

C02 . . .
CI . . .  .

. . 8,1 Na, K  . .

27,4
Spuren
0,00

Erich Kaiser.
D  A rthu r M.: Geology and Ground-Water Resources of the Dalles 

egion, Oregon. (U. S. Geol. Surv., Water-Supply Paper. 659 B
Th Washington 1932. 189 S. M it 9 Taf. u. 3 Abb.)

u’-'Pson, D. G.: Ground water supplies of the Passaic River Valley near 
atham N. J . (Dept, of Conserv. and Development New Jersey, Bull.

1932. 51 S. M it 9 Abb. u. 1 Taf.)

b) A u f l ö s u n g  u n d  A b s a t z .

GeniHn nS W ebe r: Z u r S y s t e m a t i k  de r A u s la u g u n g  (Zs. Deutsch.
0i- Ges. 82. 1930. 179—186. M it 5 Textabb.)

für dpnter BerücksichtigunS mitteldeutscher Vorkommnisse nim m t Verf.
(Steing. f 0iph° iogisclle W irkunS der Auslaugung von Chloriden und Sulfaten
Folo-pSA Z’ Kaliummagnesiumsalze, A nhydrit und Gips) eine rhythmische 

Nachstehender drei Phasen an:
• Relativ sehr rasche B e s e it ig u n g  der C h lo rid e .

Folge: Senkungsfelder, Schichtstörungen, Schichtausfall.

I I .  40 *
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I I .  Vorherrschend H y d ra t is ie ru n g  des A n h y d r its .
Unscharfe Abgrenzung gegen I I I .

I I I .  Vorherrschende, vielfach an Denudation gebundene G ip s a u f
lösung .

Folge: lokalisierte Erdfälle, Bergstürze.
Dementsprechend versucht Verf. folgendermaßen zu gliedern:
A. R e g u lä re  A u s la u g u n g , auf Sattelflanken vom Tagesausstrich her 

erfolgend und in der Fallrichtung fortschreitend.
a) P ha sen kon g rue nz .

Die Phasen fallen in  der Horizontalprojektion in  ein und den
selben Raum. Salzspiegelbildung vorherrschend.

b) P hasen d isg rue nz .
Die Phasen reihen sich in ihrer horizontal projizierten Ober

flächenwirkung hintereinander an.
Neben Salzspiegeln kommen vor allem Salzhänge in Betracht.

c) K o m b in a t io n  vo n  K o n g ru e n z  u n d  D is g ru e n z  der Phasen.
Teilweise Interferenz, teilweise räumliche Isoliertheit der 

Phasen.
B. I r re g u lä re  A u s la u g u n g , innerhalb einer im  allgemeinen intakten 

Lagerstätte, durch Z u tr it t  ab- oder aufsteigenden Wassers von 
StörungS' und Zerrüttungszonen aus.

Die in ihrer Schematisierung hier etwas beschnittene „System atik“  
gründet sich letzten Endes auf die tektonische Lagerung, die in ihrer Be
ziehung zur Oberflächengestaltung zu sehr variieren kann, als daß sie die 
Grundlage einer auch fü r einen größeren Bereich praktisch anwendbaren 
Klassifizierung abgeben könnte. E. Christa.

H . Heß von W ichd o rf: Neue B e o ba ch tu n ge n  ü b e r d ie  V o r 
gänge b e i der T r o p fs te in b i ld u n g  in  H ö h le n . (Zs. Deutsch. Geol. 
Ges. 82. 1930. 721.)

Generationsfolgen innerhalb der Tropfsteinzapfen und ähnlicher B il
dungen werden großenteils auf zeitliche und örtlich eng umgrenzte Verschlem- 
mung der Zufuhrwege des Tropfwassers zurückgeführt. Aktive Regelung 
des zumeist exzentrisch erfolgenden Kristallwachstums scheint durch zwischen
gelagerte Lehmbänder u. dergl. n icht beeinflußt zu werden.

E. Christa.

W . Biese: Ü b e r T ro p fs te in b i ld u n g  in  H ö h le n . (Zs. Deutsch. 
Geol. Ges. 82. 1930. 721.)

Es w ird zwischen Bergmilch-, Sinter-, „K a rv io l“ -, Tropfstein- und 
grobkristalliner Bildung unterschieden. Sichtbar intermittierendes Wachs
tum  erscheint auch hier so wenig wie nach den Untersuchungen von  W ic h - 
do rff ’s fü r geologisch-zeitliche Gliederung ausnützbar. E. Christa.

T . Gedeon: D ie  B ild u n g  vo n  a la u n h a lt ig e m  W asser. (Bänyäszati 
6s Kohäszati Lapok. 66. Budapest 1933. 155—157. Ungarisch, m it deutschem 
Auszug.)
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Pyritführende blaue Tone werden durch den Oxygen-Gehalt des hinzu
sickernden Wassers oxydiert. Die Schwefelsäure zersetzt den Kalk, dann den

Na-, Mg- und schließlich den Al-Gehalt des Gesteins. Der Gips is t in  der 
Oxydationszone anzutreffen, die übrigen Sulfate werden durch das Grund
wasser gelöst und fortgeführt oder sie können sich unter geeigneten Um
ständen in Schächten und Brunnen anhäufen. Alaunführendes Wasser bildet 
swh in sulfidischen Gesteinen nur in  dem Fall, wenn dasselbe keine Ver- 

uidungen von K , Na und Mg enthält, respektive wenn Schwefelsäure 
111 größerer äquivalenter Menge vorhanden ist, als der Gehalt an K , Na und Mg.

A . Vendl.
H . Keßler: D ie  A g g te le k e r  H ö h le : e in  20 km  langes u n te r 

ird ische s  E n t w ä s  serungssystem . (Tlidrologiai Közlöny. [Zs. f. Hydro- 
i°gie.] 12. Budapest 1933. 76—81.)

Oie letzten Forschungen des Verf.’s im  Jahre 1932 brachten das Ergebnis, 
qaii die Gesamtlänge der gegenwärtig bekannten und begangenen Gänge 
“ 0 km überschreitet. A . Vendl.

■stone, R. w ., e . R. Ba rn s l e y ,  W. 0. H ic k o k  and C. E. M o h r: Pennsyl
vania Caves. (Topog. and Geol. Surv., Bull. G. 3. Dept, of Intern. Affairs. 
Comm, of Penn., Harrisburgh 1932. 143 S. M it 8 Abb.)

A. Bevan : Caverns  and Ass oc ia ted  Fea tu res  in  th e  V a l le y  
of V irg in ia .  (Bull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 324—325.)

Die große Zahl der Höhlen im  Virg inia-Tal bietet Gelegenheit zum Stu- 
Uu,n vieler fü r die Geologie der Höhlen wichtiger Probleme:

1- Die Bedeutung von stehendem Grundwasser und von Grundwasser
strömen fü r die Höhlenbildung.

2- Die Beziehung zwischen Höhlen in geneigten Schichten zur Drainage, 
d- Die Ursache der Bildung merkwürdiger Formen, wie verzweigter

Stalaktiten und Stalagmiten u. a.
4- Beziehungen von Lösung und Absatz. Curt Teichert.

VV. M. Davis and C. K illingsw orth : O r ig in  o f Caverns.  (Bull. 
beoL Soc. America. 42. 1931. 308—309.)

Es wird in  Erwägung gezogen, daß absteigendes Grundwasser fü r die 
1 l‘lu 'S sehr vieler Höhlen in  Betracht kommt. Curt Teichert.

c) A r tes i sches  W asser.

2 . Schröter: D e r th e rm a le  a r tes i sche B ru n n e n  de r Wasse r 
u h r '11̂  von  Eger. (Hidrologiai Közlöny. [Zs. f. Hydrologie.] 12. Budapest 

• 65—75. Ungarisch, m it deutschem Auszug.)

Da im  Gebiet der Stadt Thermen hervorbrechen, wurde die neue Wasser- 
U|ig durch eine in  der Nähe der Thermen niedergeteufte Bohrung m it 

Zo.asser versorgt. Die 60,74 m tiefe Bohrung hat bei 51,20 m einen paläo- 
eien Quarzit aufgeschlossen, aus dem das Thermalwasser vollkommen 

UtJlr heraussteigt. Über dem Quarzit liegen (zwischen 25,50 und 49 m Tiefe) 
utereocäne kontinentale Schichten. Schon aus einer Tiefe von 49 m brach
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das Wasser reichlich auf (32,5° C, 18 000 m3/Tag), es war aber beständig 
etwas trüb, deswegen wurde dieser obere Abschnitt abgesperrt. Der gegen
wärtige Ertrag des artesischen Brunnens beträgt 8000 ms/Tag, die Temperatur 
wurde zuerst m it 32,3 0 C, später m it 31,5 0 C bestimmt. Das Wasser enthält 
etwas Kohlenoxysulfid. Zur Elim inierung der E inwirkung desselben wurde 
die HALvoK-BRADA’sche Einrichtung verwendet. A . V end l.

d) T ie fenwasse r  (e insch l. M in e ra lq u e lle n ).

H erm an n  H arrassow itz: D ie  geo log isch -chem ische  A usw er 
tu n g  vo n  M in e ra lw a s s e r-A n a ly s e n . (Zs. D. Geol. Ges. 88. 1931. 669.)

Um einen klassifikatorischen Überblick über die stoffliche Zusammen
setzung der Mineralwasser zu gewinnen, w ird hier eine formelmäßig abgekürzte, 
auch zu graphischer Darstellung geeignete Wiedergabe der Analyse versucht.

Da sich Chlor-, Sulfat- und Ilydrokarbonationen als die Anionen, Alkalien 
und Erdalkalien, als die Kationen in  einer auf Milli-Yal-Prozente umgerech
neten Analyse jeweils zu 100 ergänzen, kann man m it der so errechneten Ziffer 
fü r CI +  S04-Ionen als f-W ert und fü r A lkalien als a-Wert den chemischen 
Hauptcharakter der Mineralwasser kennzeichnen.

Bei graphischer Zusammenstellung w ird über der jeweiligen Konzen
tra tion  als Abszissenwert die Hauptzusammensetzung der Wasser m it den 
Werten f  und a angegeben. Es w ird dabei vom Verf. auf einen auffälligen 
Zusammenhang zwischen Konzentration und allgemeinem Chemismus sowie 
auf gesetzmäßige örtliche Gebundenheiten der verschiedenen Mineralwasser 
hingewiesen. Durch Kürzung und Abrundung der Hauptwerte auf 1/10 erhält 
man schließlich fü r beide Werte zusammen eine einzige zweistellige Zahl, 
die auch einen kartenmäßigen E intrag gestattet und durch Beisetzung be
sonders wichtiger Nebenbestandteile nach Bedarf ergänzt werden kann.

(Ausführliches i. d. Zeitschr. f. analyt. Chemie.) E . Christa.

F. E inczinger: D ie  w a r m en  Que l len  vo n  Esz te rgam.  (Ilid ro log ia i 
Közlöny. [Zs. f. Hydrologie.] 12. Budapest 1933. 82—84. Ungarisch.)

Die Quellen (19°—35° C) treten entlang Verwerfungslinien aus dem 
mesozoischen Grundgebirge zutage. Im  Jahre 1910 wurde vermittels Bohrung 
aus 323 m Tiefe eine neue Therme erschlossen (29 0 C, 20 000 000 1/Tag). 
Auch die chemische Zusammensetzung (Ana l.: V. H ankö) dieser Akrotherme 
w ird m itgeteilt. A . V end l.

F. Päval V a jn a :  Neue H e ilq u e lle n  be im  G e l l ö r t - B e r g e  (B u d a 
pest). (H idrologiai Közlöny. [Zs. Hydrologie.] 12. Budapest 1933. 98—109. 
Ungarisch, m it deutschem Auszug.)

Da die Thermen von Budapest auch zum Heizen geeignet sind und zu 
diesem Zweck im  St. Lukäcs-Bad (64° C) bereits erfolgreich verwertet werden, 
erschien es wünschenswert, auch im  Schutzgebiet neuere heiße Quellen zu 
erschließen. Im  Gebiet des Kudas-Bades wurden drei Probebohrungen aus
geführt (36,8, 43,4 und 151 m tief), aus welchen warmes Wasser (45° C, 46,6° C, 
45,0° C) reichlich emporsteigt. Die neuen Bohrungen haben den Ertrag und



Wasser und seine Wirkungen. 631

die chemische Zusammensetzung der benachbarten, alten, ebenfalls aus dem 
obertriadischen Dolomit entspringenden Thermen gar nicht beeinflußt.

A . Vendl.

K . Em szt: Chemische A n a l y se n  der  Q ue lle n  des Rudas -  
ßädes. (Hidrologiai Közlöny. [Zs. Hydrologie.] 12. Budapest 1933. 110-119. 
Ungarisch, m it deutschem Auszug.)

Es wurden untersucht: 1. Die Namenlose, 2. die König-Mathias-, 3. die 
Beatrix-Quelle, dann das Wasser der neuen 3 Probebohrungen.

Biese Quellwässer gehören in  die Reihe der schwefelhaltigen, alkalischen, 
erdigen Mineralwässer, die eine erhebliche Menge freier Kohlensäure führen. 
Bie gefaßten Quellen und die Bohrung Nr. I  enthalten Schwefelwasserstoff; 
die Bohrung I I  fü h rt überwiegend Kohlenoxysulfid neben etwas Schwefel
wasserstoff; das Wasser der Bohrung I I I  enthält reines Kohlenoxysulfid und 
dabei verhältnismäßig sehr viele Eisenionen. A . V endl.

R enngarten: M in e ra l sp r i ngs  i n  t he  reg ion  of  t h e  Georg ian  
M i l i t a r y  road.  (Transactions of the United Geol. and Prosp. Service of 
USSR. 156 Leningrad 1932. 1— 92. W ith  1 map and 4 plates. Russisch, 
ttdt engl. Zusammenfassung.)

In  vorliegender Arbeit behandelt Verf. Mineralquellen, die in der Um- 
gebung der Station Kob i am Nordabhang und der Station Pasanaur am 
Südabhang des kaukasischen Hauptgebirgszuges auftreten. Diese Quellen 
Wurden bis je tz t wenig beachtet und nicht systematisch untersucht.

Als das Kobi-Revier bezeichnet Verf. denjenigen Teil des Terek-Flusses, 
der im  Bereich der Grusinischen Militärstraße, zwischen der Station Kasbek 
Und dem Krestovy-Paß liegt. A uf der Erstreckung von 20 km  ist hier eine 
größere Anzahl Quellen bekannt. Der größte Teil der Quellen ist an eine 
Störungszone gebunden.

Das Pasanaur-Revier liegt beim Zusammenfließen der Belaja Aragwa 
Und Gudomakarskaja. Auch hier ist eine Reihe Mineralquellen bekannt.

Der untersuchte Teil des Kaukasus w ird ausschließlich von mesozoischen 
Besteinen aufgebaut. H ier werden unterschieden: a) Unterer Jura (Ton
schiefer und Sandsteine), b) M ittlerer Jura (Schiefer m it Sandsteineinlage
rungen), c) Oberer Jura und Untere Kreide (?) (Mergel und Kalke) und
d) untere Kreide (Flyschfazies).

Alle diese Schichtfolgen bilden große zusammengepreßte, nach S über- 
ippte Falten. Häufig werden Längszerreißungen und Überschiebungen 

(von N nach S) festgestellt.

Nach der allgemeinen geologischen Einführung g ibt Verf. eine ausführliche 
Schreibung von 63 Mineralquellen. Für etwa die Hälfte dieser Quellen 

Verden chemische Analysen m itgeteilt. Um den Vergleich dieser Quellen 
^ e in a n d e r anschaulich zu machen, fü h rt Verf. fü r jede Quelle vier Pro- 
Portionen an, die das Verhältnis zwischen wichtigsten oder charakteristischen 

estandteilen des Wassers zum Ausdruck bringen und 1. Na : Ca; 2. C I: HC03; 
d- Ca : Mg und 4. HC03 : Si04.
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Für die Klassifikation der Mineralquellen im  Bereich der Grusinischen 
Militärstraße gebrauchte Verf. die Formeln, die von Prof. M. K u r lo v  aus
gearbeitet wurden.

Diese Formel sieht z. B. fü r die kohlensaure, schwach kalkige, salzig
alkalische Quelle „Pchelscha“  N 8 folgendermaßen aus:

001,2 í ' eo,oi M-1,9
HCO|4 CI

Na64 Ca27 Mg17 l’io,5° O4000

wo einzelne Bezeichnungen folgende Bedeutung haben (von links nach rechts):
1. Die Menge im  Wasser gelösten Gases in  Gramm pro L ite r; in  be

schriebenen Quellen ist dieses Gas immer C02.
2. Die anderen aktiven oder spezifischen Substanzen. In  den kaukasi

schen Quellen is t es häufig Fe.
3. Die Summe fester Bestandteile in Gramm pro L ite r (M).
4. Der Bruch: im  Zähler sind Anionen und im  Nenner Kationen an

geführt.
Die Menge der Substanzen w ird in %  % von Milligrammion- 

Äquivalenten angegeben. Die Substanzen, die unter 5 %  Vorkommen, 
sind nicht berücksichtigt worden.

5. Die Temperatur nach Celsius (T).
6. Die Wasserergiebigkeit in  h l in  24 Stunden (D).
Alle Mineralquellen (m it Ausnahme der Quelle Abako), fü r die die 

chemischen Analysen vorliegen, sind sehr reich an Carbonaten. Sie müssen 
daher alle als Kohlensäurequellen bezeichnet werden. Das Mineralwasser 
enthält auch freie Kohlensäure (von 0,7—3 g pro Liter). E in anderes Kenn
zeichen dieser Quellen bildet der geringe Gehalt an Sulfaten (weniger als 1 %). 
Als ein aktiver oder spezifischer Bestandteil t r i t t  in  vielen Quellen Eisen auf. 
(Eisenbicarbonatgehalt beträgt 1—30 %.) Kleine Schwankungen weist der 
Kaliumgehalt (0,4—1,4 %) und die Kieselsäure (von 0,0195—0,0968 g pro 
L ite r) auf.

Bei der Anwendung des m ittleren Teiles der obengenannten Formel 
von Prof. K ur lo v  te ilt Verf. die untersuchten Quellen in folgende 7 Gruppen:

I. Kohlensäure-kalkhaltige Quellen:

HCO3 >  9Q

Ca7o_90 Na5_15 Mg7_ 12

I I .  Kohlensäure-schwachalkalisch-kalkhaltige Quellen:

HCO3 >80 Cl5_ 20 

Ca60—so N a io_25 Mg5_ 14

I I I .  Kohlensäure-salzig-alkalisch-kalkhaltige Quellen:

H C O 37 0 -^ 0 _ C ll5 —25____

Ca4o_7o Na25_40 Mg5_ 19

IV . Kohlensäure-schwach-kalkhaltige, salzig-alkalische Quellen:

H C O 370_80 CI15—25

Na4o_5o Ca3o_4o M gn _ i4
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V. Kohlensäure-schwach-kalkhaltige, salzig-alkalische Quellen:

H C Q 36q—75 CI25—30

Na45—65 Ca25_40 Mg6_19

V I. Kohlensäurehaltige, salzig-alkalische Quellen:

CUo—50 H C O 340—60

Na >  so Ca.7_ 9 Mg7

V II.  Kohlensäure-sulfat-kalkhaltige Quellen:

SO*6q HC0337 

Ca 89 Mg8

Hie Temperaturen der Quellen variieren von 4,5—15,5° C. Sie sind 
höher als die durchschnittlichen Jahrestemperaturen der Umgebung. Man 
harf annehmen, daß in den oberen Schichten der Erdkruste auch wärmere 
»asser zirkulieren, die aus tieferen Horizonten stammen. Die Ergiebigkeit 

c*er Mineralquellen variie rt außerordentlich stark. Manche sickern nur 
tropfenweise, die andere, wie z. B. die Quelle N B l Narsan-Wokljusa, lie fert 
180 000 h l pro Tag.

Hinsichtlich des Ursprungs der beschriebenen Mineralquellen glaubt Verf., 
a“  verschiedene Quellen durch die Kombination von drei Hauptwasser- 
yPen entstanden sind: 1. Das kohlensaure kalkige Wasser, welches an ober

inrassische Kalk-Mergel-Folge gebunden ist, 2. das rein salzige Wasser (der 
nnterjurassischen Tonschieferfolge) und 3. das kohlensaure, alkalische Wasser, 
reich an freier C02. Das letztgenannte Wasser stammt nach Verf. aus tiefer- 
legenden vulkanischen Zentren.

Am Schluß behandelt Verf. die Frage nach den Ausnützungsmöglicli- 
eiten dieses zweifellos großen Naturreichtums fü r industrielle und balneo- 

°gische Zwecke. N. P o lu to ff.

j D enguin: M i n e r a l  s p r i n g s  o f  t h e  c e n t r a l  T r a n s -  
a.1 k  a 1 i  a. (Upper parts of Chikoi, Onon and Ingoda Rivers.) (Trans

actions of the United Geol. Prosp. Service of USSR. 184. Leningrad 1932. 
W ith  7 plates. Russisch, m it engl. Zusammenfassung.) 

Transbaikalien is t im  allgemeinen reich an Mineralquellen. Der vom
Verf. untersuchte Teil Transbaikaliens umfaßt die Oberläufe der Flüsse

schikoi, Ingoda und Onon. Dieser Teil ste llt orographiscli ein stark ero- 
oertes und eingeebnetes Bergland dar. Der geologische Bau des Gebietes 

J ar in die letzten Jahre hinein noch wenig geklärt. Dieser w ird  durch 
as Vorwalten von Eruptivgesteinen verschiedenen Alters gekennzeichnet. 
le Sedimentgesteine des Gebietes sind meist intensiv metamorphosiert und 

enthalten keine Fossilreste, abgesehen von Pflanzenresten auf einigen Fund- 
°rten. Das geologische P ro fil des Gebietes ist, wie fo lg t:

I. la .  Quarz-Biotit und Quarz-Amphibolitscliie- 
fer, Marmore und Amphibolite. 

lb .  Quarzitartige Sandsteine und Phyllite
2. A lkalikalkgranite (hauptsächlich Gneis- 

Granite und Orthogneise).

Unteres
Paläozoicum
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3. Grauwacken-Sandsteine und Konglomerate 
m it einer schlecht erhaltenen Fauna.

4. Basische Gesteine der Gabbrogruppe.

I I .  5 a. Grauwacken-Sandsteine und Konglomerate.
5b. Sandsteine, Arkosen, grobe Konglomerate,

Kohlentonschiefer und Kieselschiefer.
6. Effusiv-Tuff-Serie (Dazit-Porphyre).

I I I .  7. E in mächtiger differenzierter Granitbatho- 
lith  (der durch die Varietäten von A laskit bis 
zum Granodiorit vertreten ist).

8. Andesite, Basalte in verschiedener Form.
9. Olivinbasalte.

Die Gneis-Granite und Orthogneise treten fast ausschließlich im  N  des 
untersuchten Gebietes (Malachanski-Gebirge) auf. Unterpaläozoische meta- 
morphe Schiefer werden hauptsächlich in den Kontaktzonen der älteren 
Gneis-Granite und der jüngeren Granite beobachtet. Die basischen Gesteine 
vertreten Gabbro-Norit, O liv in-Norit und amphibolitisierter Norit. Der Jura 
(5 a) bildet isolierte Inseln auf Wasserscheiden, wo er auf der erodierten 
Oberfläche der unterpaläozoischen quarzitartigen Sandsteine lagert. Der 
Jura (5b) kommt in  niedrigen Teilen der Flußtäler vor.

Die Effusiv-Tuffserie entspricht zwei zeitlich naheliegenden Effusions- 
perioden und besteht aus verschiedenen Tuffen und Quarzporphyren und 
Daciten. Die obermesozoische (oder nachmesozoische) Granitintrusion 
durchsetzt die oben beschriebene Sedimentfolge.

Sie n im m t im  untersuchten Teil Transbaikaliens eine ansehnliche Fläche 
bis 65 %  ein.

Am weitesten verbreitet sind: Alaskite, B iotitgranite und seltener Plagio- 
granite, Granodiorite und Diorite.

Die jüngeren Granite besitzen massige gleichartige Textur und weisen 
fast keine Spur dynamischer Wirkungen auf.

Endlich in  der letzten Phase vulkanischer Tätigkeit ergossen sich Ande
site und Basalte. Für einige Decken dieser Gesteine (Olivinbasalte) w ird 
ziemlich genau das quartäre A lter angedeutet.

Die nachtertiären Flußablagerungen sind verschiedenartig. Sie führen 
ansehnliche Grundwassermengen.

Die sedimentären Gesteine Zentraltransbaikaliens bilden Falten m it 
nordöstlicher Streichrichtung. Die Flügel der großen Falten zeigen eine 
Fältelung zweiter Ordnung. Die Schichten fallen gewöhnlich steil ein (50 
bis 80°).

Nach der geologischen Skizze des Gebietes folgt auf 20 Seiten die Be
schreibung der einzelnen Mineralquellen. Für jede Quelle werden die geo
graphischen Koordinaten, der geologische Bau der Umgebung, die physi
kalisch-chemischen Eigenschaften und auch die medizinische Heilw irkung 
des Wassers der größeren Quellen mitgeteüt.

} Unteres 
Carbon

} Oberes 
Paläozoicum (?)

J Jura

}  Kreide (?) 

Oberes
Mesozoicum —- 

Neozoicum

}■ Quartär
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Zur allgemeinen Charakteristik der Mineralwässer is t hervorzuheben: 
^  e Quellen lassen sich zuerst in  zwei große Gruppen einteilen: heiße und 

alte Quellen. Die Temperatur der ersten schwankt zwischen +  25,6 bis 
+  44°, und der zweiten zwischen 0° und +  4,0° C. A uf die Temperatur 
er Quellen w irk t der ewig gefrorene Boden herabsetzend ein.

Die chemischen Analysen zeigen, daß die Mineralisation der Wässer 
schwach ist. Der Trockenrückstand beträgt gewöhnlich 0,3—0,48 g. Nur 
ln einigen Fällen steigt er his 1,33 g/1. Unter den Anionen herrscht HC03' 
nnd unter den Kationen entweder K ’ +  Na' oder Ca”  +  M g" vor. Die 
Quellen Zentraltransbaikaliens lassen sich auf diese Weise in weitere zwei 
Gruppen gliedern:

a) alkalisch-kohlensäurehaltige Quellen und
b) erdalkalisch-kohlensäurehaltige Quellen.

Die ausgeführten Analysen zeigen einen geringen Eisengehalt. Die Summe 
ea03 +  A120 3 übersteigt gewöhnlich nicht 0,0016 g/1. Interessant is t das 
roblem der Kieselsäure. Es is t noch nicht entschieden, ob die Kieselsäure 

als Kolloid (S i02) oder als Anion (H S i03') in  den Wässern vorhanden ist (?). 

Bast alle Quellen enthalten in  mehr oder weniger großen Mengen Gase. 
ach dem Bestand des Gases kann man wiederum zwei Gruppen Quellen

ünterscheiden:

a) Stickstoffhaltige (heiße alkalisch-kohlensaure) Quellen,
b) C02-haltige (kalte erdalkalisch-kohlensaure) Quellen.

Schwefelwasserstoff wurde in  den Analysen nicht nachgewiesen. Jedoch 
ahen alle Forscher den Geruch dieses Gases in  unm ittelbarer Nähe der 

Farmen Quellen wahrgenommen. In  einigen Wässern sind seltene Gase 
Uachgewiesen.

Einige der untersuchten Quellen sind zweifellos radioaktiv. Als indirekter 
eweis dafür dienen radioaktive gelbe Salzanflüge auf Steinen einiger beson- 
ers Beißen Quellen. Sie besitzen eine Radioaktivität, die einer Menge von

% U30 8 äquivalent ist.

Die beschriebenen Quellen hängen zum größten Teil m it der Intrusion 
»jurassischer Granite zusammen. Die Mineralwässer treten entweder 

auj. Spalten in  diesem Granit an die Oberfläche oder steigen am K ontakt 
es Granites m it Sedimentgesteinen auf. Sie sind folglich postvulkanische 
alte und warme (aus tieferen Zonen) Quellen.

Viele warme Quellen sind an eine nordöstlich streichende ältere Bruch- 
™ie gebunden.

Die größte Ergiebigkeit (bis 10 000 L ite r in 24 Stunden) zeigen die 
erehne-Tschikoi- und Jamarowka-Quellen.

Die Gasausströmung beträgt nur einige m3 in  24 Stunden. Die Mineral
quellen Zentraltransbaikaliens besitzen eine große wissenschaftliche und 
Praktische Bedeutung. Die Mineralwässer einiger Quellen wurden schon 
fu  Heilzwecken verwandt. Ein großer Nachteil der Quellen is t ihre weite 

utfernung von den bevölkerten Teilen Transbaikaliens. N . P o lu to ff.
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4. Technisch-hydrologische Fragen.
R iem an n : D a s  P r e u ß i s c h e  W a s s e r g e s e t z  u n d  d i e  

k o m m u n a l e n  W a s s e r v e r s o r g u n g s a n l a g e n .  (Das Gas- 
und Wasserfach. 76. Jahrg. Nr. 4. 1933. 57—60.)

Die wichtigsten Fragen werden fü r N ichtjuristen verständlich behandelt.
Koehne.

I I  a c k  s t  r  o h , P. A. M .: Capillaire en andere werkingen van water in 
grond, bouwwerke'n enz., alsmede haar belangrijke invloed o. m. op 
het draagvermogen van grondlagen, en de stab ilite it van dijken, gebou- 
wen enz. (De Ingenieur. 38. 1932. 187—210.)

D achler: D e r  S i c k e r v o r g a n g  i n  D a m m b ö s c h u n g e n .  
(Die Wasserwirtschaft. 26. Jahrg. Nr. 4. Wien-München 1933. 37—40.)

Neue Formeln fü r das Fließen durch einen Damm werden teils auf ana
lytischem Wege, teils m it H ilfe  von Modellversuchen abgeleitet. Die Be
zeichnung „sickern“  wendet der Verf. auch auf die seitliche Bewegung des 
Wassers an; zweckmäßiger is t es, sie auf die überwiegend senkrechte zu 
beschränken. Koehne.

S t e e n h u i s ,  J. F .: De Geologische Bouw von Drenthe, u it een Oogpunkt 
van de Geschiktheid van den ondergrond voor Wateronttrekking. (Vers- 
lagen en Mededeelingen betreffende de Volksgezondheit. 1932.)

A u g . F. M eyer: D ie  B e d e u tu n g  der  T a l s p e r r e n  f ü r  die Wasser 
v e rs o rg u ng  in  D e u ts c h la n d . (Wasser und Gas. 23. 1932. 121.)

Die Hauptgebiete der Talsperren, welche einer Reihe von Städten un
m ittelbar oder m ittelbar das Wasser liefern, sind: Ruhr- und Wuppergebiet, 
sächsisches Erzgebirge m it Vogtland und Samland bei Königsberg fü r die 
Stadt Königsberg. Einzelne Trinkwassersperren und Teiche finden sich dann 
noch in  der Eifel, in  Thüringen und im  Harz. Die Sperren und Wasserwerke 
der einzelnen Städte werden beschrieben. Der Gesamtinhalt der in  Betrieb 
befindlichen Talsperren, die der Wasserversorgung dienen, beläuft sich auf 
293 M ill. cbm, wobei die Stauseen an der Ruhr selbst nicht eingerechnet sind.

Die Wasserwerke m it einer Versorgung aus Talsperren übertreffen in  
den Anlagekosten diejenigen m it Grundwasserversorgung meist sehr be
deutend. Die langen Leitungen zum Verbrauchsgebiet, sowie die oft erforder
liche Behandlung des Talsperrenwassers verteuern noch weiter.

Es werden etwa 245 Gemeinden m it etwa 6,8 Millionen Einwohnern 
m it Talsperrenwasser versorgt. Ungefähr 80 Gemeinden entfallen auf die 
unmittelbare und 167 auf die mittelbare Versorgung. M . H eng lein .

W ern ekke: D ie  V e r so rg u ng  von  Par i s  m i t  Que l lwasser .  (Ebenda.
23. 1932. 143.)

Beginnend m it der Trinkwasserversorgung aus Brunnen teils aus der 
Seine, teils aus dem Ourcq-Kanal bis 1860 w ird die Heranziehung von Quellen 
aus dem Gebiet der Dhuis, der Vanne, der Avre, aus den Tälern des Loing



und des Lunain, 73 km  südöstlich von Paris, dem Quellgebiet der Voubzie, 
des Durte in t und des Dragon geschildert.

M it dem Plan, Wasser aus dem Loire-Gebiet nach Paris zu leiten, wurden 
alte Pläne, die schon aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammen, wieder auf
genommen. Man w ill aber auf das linke Loire-Ufer übergehen, so daß die 
Leitung den Fluß kreuzen muß. Im  Zusammenhang m it diesen Anlagen 
Bussen im  Oberlauf der Loire eine oder mehrere Ta l sp e r re n  angelegt werden, 
um bei Trockenheit der Loire das Wasser ersetzen zu können, das aus dem 
Untergrund in ihrer Umgebung entnommen wird. Oberhalb Briare soll die 
Entnahme stattfinden, wo auf 60 km  Länge im  F lußtal Anlagen errichtet 
^  erden sollen, die in  der Sekunde 12 cbm Wasser, also täglich eine M illion cbm 
liefern können. Die Wasserleitung w ird auf 45 km  im. Tunnel liegen, wo ih r 
Querschnitt 4,5 m Durchmesser hat. 59 km  werden im  offenen E inschnitt 
geführt; 40 km  sind Druckleitungen. M . H eng lein .
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Eis und seine Wirkungen.
1. Allgemeines; Untersuchungsmethoden.

L o b r o wo ls ky ,  A. B .: La glace au point de vue pötrographique (Essai de 
Classification des roches de glace). (Bull. soc. fram;. de mindr. 54. 1931. 
9—19.)

A . K ies linger: Das V o l u m e n  des Eises. (Geologie und Bauwesen. 
2- "Wien 1931. 199—207.)

Verf. berichtigt den mehrfach entstandenen Irrtum , daß sich das E is  
Lei der Abkühlung noch ausdehnen solle. „D ie  Zusammenziehung des Eises 

pi der Abkühlung is t auch durch geologische Beobachtungen seit langem
sichergestellt.“

Die Drucke, die beim Einfrieren von Gesteinen entstehen können, hängen 
^ or allem von der Abkühlungsgeschwindigkeit in  dem Sinne ab, daß eine 

Prengwirkung um so mehr zu erwarten ist, je rascher abgekühlt w ird. Zu 
•Er Ausdehnung des Wassers im  Augenblicke des Gefrierens kommt noch, daß 
sich auch das umhüllende Gestein unter dem Einfluß der Kälte zusammen- 
^ eht, was allerdings nur bei sehr engen oder allseits geschlossenen Poren 
Bedeutung hat. E rich  Kaiser.

L . de Leet: D e t e r m i n i n g  the  Th i ckness  of  G la c ia l D r i f t  b y  Seis
m ic Means. (Bull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 329.)

Kurzer Bericht über die Bestimmung der Mächtigkeit glazialer Ablage
rungen auf seismischem Wege. C urt T e ich ert.

Sven Holgersson und Sven H je lm q u is t: I s p r ess n i ng en  pa Ven
1929. (Geol. Foren. Förhandl. 51. 1929. 435—441. M it 11 Abb.)

Auf der Insel Ven vor der Küste Schonens waren in  dem kalten W inter 
1928/29 starke Eispressungen vorgekommen und wurden von den beiden Verf. 
lm März und Mai 1929 untersucht. Die Eispressung hatte hauptsächlich 
' nrch starken Strom stattgefunden. In  weniger als 10 Minuten war eine Eis-



63 8 Allgemeine Geologie.

barriere von über 15 m Höhe zusammengeschoben worden. Diese Eispres
sungen haben auch sedimentkundlich.es Interesse, weil durch sie marines 
Küstenmaterial entgegen der Schwerkraft aufwärts geschoben werden kann, 
und dadurch höhere Wasserstände und Strandwälle vorgetäuscht werden 
können. Auf der Insel Yen wurden Strandkiese und Gerolle bis 1,5 m über 
dem Meeresspiegel aufgeschüttet. Zahlreiche Abbildungen geben einen guten 
Eindruck von den damals herrschenden Verhältnissen. P ratje .

R . F . F lin t: The C lass ifica tion  of g la c ia l deposits (Am. Journ. 
of Sei. [5.] 19. 1930. 169—179.)

Verf. meint, daß kein allgemeines Schema fü r die Folge der Ablagerungen 
in einem glazialen Gebiet gegeben werden könne. Die Bedingungen fü r die 
verschiedenen vereist gewesenen Gebiete wären eben, besonders beim Rück
zug, verschieden gewesen. Die Möglichkeiten fü r die Beeinflussung gibt er in 
folgendem Schema.

I.  Das Eis is t bewegt durch die Abschmelzperiode hindurch.
A. Eisende auf dem Lande.
B. Eisende im  Wasser.

1. Wasser tief.
2. Wasser seicht.

I I .  Das Eis stagniert während der Abschmelzperiode.
A. Eisende auf dem Lande.

1 Vorwiegend rasches Abschmelzen.
2. Verdunstung vorherrschend.

B. Eisende im  Wasser.
1. Wasser tief.
2. Wasser seicht.

Für jede dieser Unterabteilungen füh rt Verf. Beispiele an, soweit sie 
bekannt sind. — Mehrere der Bedingungen können aber vereinigt wirken.

Erich Kaiser.

G unnar Beskow: Om j o r d v ä g a r n a s  b ä r i g h e t  v i d  v a t t e n ö v e r -  
m a t t n m g .  (The carrying capacity of roads when supersaturated w ith  water.) 
(Stockholm, Sver. Vägförens T idskrift. 1930.158—167. M it 4 Abb. Vgl. Medd. 
fr. Sver. Väginst, Nr. 24. Stockholm 1930.)

Tauwetter veranlaßt einen höheren Wassergehalt an der Oberfläche 
von Straßen, sofern sie im  übrigen noch gefroren sind und demgemäß einen 
undurchlässigen Untergrund haben. Man kann eine Änderung erreichen, 
wenn man die Zusammensetzung des Materials ändert und entsprechende 
Drainierungsmaßnahmen einleitet. R udo lf Schreiter.

G unnar Beskow: Om t j ä l p r o b l e m e t  v i d  v äg a r  och j ä r n v ä g a r .  
(Uber das Frostproblem auf Straßen und Eisenbahnen.) (Nordisk Järnbane- 
tidskrift, Stockholm 1930. Heft 10. 290—304. M it 9 Abb.)

Der E influß der Gefrierschäden bei der Anlage von Eisenbahnen wird 
besonders hervorgehoben. Das Gefrieren selbst ist nicht das Wesentliche,
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sondern vielmehr die Unregelmäßigkeit der Erscheinung, die die Ungleich
mäßigkeit des Straßenprofils zur Folge hat. Die Gegenmaßnahmen bestehen 
m Einlagerungen von Holz oder Holzkeilen oder in  veränderter Drainage.

R udolf Schreiter.

Gunnar Beskow : Om i s o le r i n g s a t g ä r d e r  m o t  t j ä l s k o t t  och 
t j ä l s k j u t n i n g .  (Isolation gegen Frostbeulen auf Straßen.) (Stockholm, 
Svenska Vägförens T idskrift. 1930. 281—293. M it 5 Abb. Vgl. auch Medd. 
Fr. Sver. Väg. Nr. 26. Stockholm 1930.)

Verf. hat sich wiederholt m it den Maßnahmen gegen Gefrierungserschei- 
nungen auf Straßen beschäftigt. So sind Untersuchungen über Frostbeulen 
Und Drainierungsarbeiten in einer Abhandlung in Geol. För. Förh. veröffent
licht. (1930, S. 748.) Als Isolatoren kommen in erster L inie Sandschichten 
111 betracht. Dann folgen Buschholz und Holzreißig (besonders in  Lappland) 
Ull' i  Torfmoos und Moosstreu. Die Kapillarverbindung w ird durch solche 
®chichtlagen unterbrochen. M it Ausnahme von Sand wirken die angegebenen 
' 1Tt(!i  außerdem als thermische Isolatoren. R u do lf Schreiter.

Gunnar Beskow : De geo log i ska f a k t o r e r n a s  be ty de l se  f ö r  
Vagarnas t j ä l f ö r h a l l a n d e n .  (Die Bedeutung der geologischen Verhält- 
nisse bei Frostwirkungen auf Straßen.) (Stockholm, Sver. Vägförens T id- 
3krift. 1930. 12—28. M it 9 Abb. Vgl. Medd. fr. Sver. Väginst. Nr. 21. Stock
holm 1930.)

Eie Aufnahmefähigkeit der glazialen und postglazialen Sedimente als 
Wasserträger is t starken Schwankungen unterworfen und von Einfluß beim 
Gefrieren der Straßen. Der Zusammenhang m it der Entstehung von Frost
heulen ist unverkennbar. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Ah

ndungen, die diesen Zusammenhang veranschaulichen.
R udo lf Schreiter.

2 .  J u n g e  G l e t s c h e r g e b i e t e .

Lo thes ,  Hans: Neue Wege und Ziele in  der Gletscherforschung. (Geogr. 
Anz. 33. 1932. 46—50.)

rock a mp, B .: Seismische Untersuchungen auf dem Pasterzegletscher I I .  
(Zs. Geophysik. 7 .  1932. 232—240.)

nhois,  G.: Essai statistique sur les états glaciaires quaternaires et les 
états correspondants du niveau marin. (Ann. de Géogr. 1931. 655— 658.) 

Ou l i ano f f ,  N .: Tectonique et glaciers. (Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. 5 7 .  1931.
309—310.)

G orb in , Paul et Nicolas O u l i a n o f f :  Hypothèses et preuves dans le domaine 
de la morphologie glaciaire. (C. R. Soc. Géol. de France. Nr. 14. 1931. 
211- 212.)
~ Influence de la structure tectonique sur les captures des glaciers.
(Bull. Soc. Géol. de France. [5.] 1. 1931. 237—243.)

' Influence de la structure tectonique sur le capture des glaciers. 
(Bull. soc. géol. France. [5.] 1. 1931. 237—243.)
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A xel Ham berg: D ie  T e m p e ra tu rv e rh ä ltn is s e  de r B oden
s c h ic h te n  de r G le ts c h e r u n d  In la n d e is e . (Comptes rendus de la 
X IV e Session, Congrès Géologique International Madrid 1926. 4. Madrid
1928. 1891—1897.)

Auf diese fü r die Frage der Glazialerosion wichtige Arbeit sei nachträglich 
noch ganz besonders hingewiesen.

Der Druck am Boden einer mächtigen stillstehenden Eismasse — Verf. 
geht von T a m m a n n ’sehen Berechnungen aus —  muß ein Druck entsprechend 
dem Gewicht der überlagernden Eismasse bestehen. Bei 100 m mächtiger 
Eismasse muß am Boden derselben ein Druck von 9 kg/cm2 und eine Tempe
ra tur von — 0,07° geherrscht haben, bei 1000 m Eisdecke aber eine Temperatur 
der Bodenschichten von —  0,7°, insofern Wasser anwesend war.

Bei bewegtem Eise wirken aber an Luv- und Leeseite, z. B. auf Rund
höckern, verschiedene Drucke ein; an den Luvseiten zeigt sich im  Gestein 
der Unterlage eine ziemlich konstante niedrige Temperatur, an den Leeseiten 
eine einigermaßen konstante höhere Temperatur; im  Eise dagegen muß 
die Temperatur infolge der Bewegung periodisch gewechselt haben, indem 
das Eis, das sich auf der Luvseite befand und eine niedrige Temperatur 
hatte, eine höhere Temperatur bekam, wenn es an der Leeseite anlangte.

Außer dem statischen Drucke, der diese statischen Temperaturschwan
kungen in  den untersten Teilen des Eises herbeiführte, muß ein dynamischer 
Druck vorgekommen sein, der an den Luvseiten der Rundhöcker auftra t 
und je nach der Neigung dieser Seiten verschieden groß war. Die Bewegung 
des Eises ist oft nicht gleichmäßig. Das füh rt zu zeitweisem Aufhören der 
Bewegung, füh rt zum Ansteigen der Temperatur auf den Luvseiten, indem 
Wasser gefriert, und Sinken an den Leeseiten, indem Eis schmilzt. Das füh rt 
zum Festfrieren des Eises am Felsen. Das Eis kann bei weitergehender Be
wegung anhaftende Felspartien und Blöcke mitreißen, was gerade zur Aus
gestaltung der Leeseiten beiträgt. Erich Kaiser.

Herbert Knothe : D ie  B e d e u tu n g  d e s  S tu d iu m s  re z e n t v e r 
e is te r  G eb ie te  f ü r  d ie  M o rp h o lo g ie  des n o rd d e u ts c h e n  F la c h 
landes. (Pe te r m . M itt. Gotha 1932. 78. 67— 69.)

Hebt die nicht allgemein beachtete Erfahrung hervor, daß sich kreuzende 
Schrammensysteme auf dem Untergrund n ic h t  auf verschiedene Richtung 
ve rs c h ie d e n e r Eisbewegungen bezogen werden dürfen.

Verf. betont sodann, daß E n d m o rä n e n  nicht als Produkte längerer 
Stillstandslagen der Eismassen anzusprechen sind, daß sie vielmehr der 
s ta u c h e n d e n  W irk u n g  des v o rd r in g e n d e n  E ises zugeschrieben 
werden müssen (Beobachtungen von K . Gripp, vgl. Ref. dies. Jb. 1930. I I .  426). 
Dabei spielt das Eis als Zement von vorgebildeten Sedimenten, besonders 
von geschichteten Sanden, eine besondere Rolle. Die an sich n icht stauch
baren Ablagerungen werden durch dies Zement stark plastisch. Es kommt 
zur Auspressung von keilförmigen Massen und zur Schuppenbildung. Bei
spiele werden angeführt fü r die dadurch bedingte Oberflächengestaltung 
im  norddeutschen Flachlande.
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Verf. w ill dam it die Notwendigkeit von Beobachtungen in  rezent ver
eisten Gebieten dartun, um die Vorstellungen, die man sich von der E nt
stehung des norddeutschen Flachlandes macht, zu überprüfen.

Erich Kaiser.
D. von Engeln: T ype  fo rm  o f fa c e tte d  and  s t r ia te d  g la c ia l 

Peobles. (Amer. Journ. Sei. 1930. [5.] 19. 9—16.)

Nach Besprechung der vielen früheren Versuche, Gesetzmäßigkeiten 
aüfzufinden, gliedert Verf. die Hauptzüge der sicher facettierten und ge
fla m m te n  Geschiebe in : 1. roh dreiseitig gestaltet, wenn senkrecht zu der 

größten und ebensten Schliffläche angesehen; 2. die zugespitzte, aber ab
gerundete und abgeschliffene Ecke liegt am Scheitel des kleinsten Winkels 

leser Facette; 3. die Dreiecksseite an der dieser Spitze entgegengesetzten 
®i e ist nur leicht abgerundet; 4. das Geschiebe is t gerundet oder aufgebuckelt 

er der großen Facette; 5. Gegen die Spitze geneigte Facetten können auf 
®lnei 0der  beiden Seiten auftreten; 6. Abschneiden t r i t t  auf an den Ecken 

er großen Facette oder gegen die Nase h in ; 7. Schrammen auf den Seiten- 
dF 6n Sind Sewöhnlich gegen die Nase hin gerichtet; 8. Abweichen von 

vSen normalen Formen is t bedingt durch die ursprüngliche Gestalt oder 
le Gesteinsbeschaffenheit.
Allgemeine Schlüsse könnten erst nach weiteren Beobachtungen gezogen 

Werden- Erich Kaiser.

Ebers: E is z e it lic h e  L a n d s c h a fts b ild e r .  (Kosmos. 28. 1931.

der W*rd aU  ̂ d*e Bandschaftscharaktere im  N Deutschlands in  der Nähe 
er Ostsee hingewiesen, die denen im  bayerischen und schwäbischen Alpen- 

Seen*n^ au^ erordentlich ähneln. Das pommersche und mecklenburgische 
und " >Un<̂  ^ ügeHand Ist wie das Gebiet um den Starnberger, den Ammer- 

Lodensee. Die Entstehung der eiszeitlichen Formen wird geschildert. 
See ",erdon Abbildungen der Kandterrasse bei Seeshaupt am Starnberger 

es Kesselfeldes bei Iffe ldorf in  Südbayern, der Oser-Landschaft am Oster- 
g  V n Ludbayern, der Drumlinlandschaft bei Bauernbach ebenda und einer 

ruoränenlandschaft am Nordende des Starnberger Sees gezeigt.
M . Henglein.

111 °n, Ludwig: Die Gegend von Tölz in  der Nacheiszeit. 1. Die Sonder
stellung des Tölzer Isar-Sees. (Abh. d. Geol. Landesuntersuchung des 

ayer. Oberbergamtes. 3. 21—30. M it 1 Kärtchen u. 5 Taf. München 
_ •) — 2. Die Beziehungen zwischen Kirch-See, Ellbach-Moor und 
tilzer Becken. (Ebenda. 4. 35—43. M it 1 Kärtchen u. 2 Abb. München

1931.) — Vgi. Ref. dies Jb . 1933 m  23.

Si

ent F' Bertsoh: B e itra g  z u r K e n n tn is  der s p ä tg la z ia le n  W a ld - 
445 W450 n ^ ■‘ m A lp e n v o r la n d . (Zs. f. Gletscherkunde. 20. 1932.

Bohrungen und pollenanalytische Untersuchungen des Verf.’s im  
•bei Ried (Rheingletscher) ergaben einen guten E inblick in die spät-

Jahrbuch f. Mineralogie ete. Referate 1933. I I. 41
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glaziale Waldentwicklung des Gebietes. Es zeigte sich, daß m it dem Ammersee- 
stadium der Würmeiszeit ein Birkengipfel im  Pollendiagramm parallelisiert 
werden kann. Auch Bühl-, Gschnitz- und Daunstadium zeichnen sich jeweils 
durch Birkenmaxima und Kiefernminima aus. Die Höhen um das Pfrunger 
Ried ragen noch in die alpine Region hinein; infolgedessen waren Haupt
pollenlieferant während dieser ganzen Zeit Bergkiefer (P . montana) und 
Zwergbirke (B . nana). Edith Ebers.

A . Reißinger: D ie  S c h o tte r  vo n  S teu fzg en  u n d  d ie  in te r 
g la z ia le  S c h ie fe rk o h le  b e i S on tho fe n . (Naturwiss. Ges. Bayreuth.
1932. 1—32.)

Bei einer dem Verf. schon lange bekannten Kiesgrube bei Steufzgen 
im  Allgäu handelt es sich um einen Aufschluß, der in  letzter Zeit fü r die Ge
schichte des Eiszeitalters auf dem Voralpenlande Bedeutung gewann durch 
in  den Schottern gemachte Funde. Von W irbeltieren fanden sich im  Kiese, 
welcher von einer Grundmoränenschicht bedeckt ist, Equus caballus fossilis, 
Mammut und Hirsch. Verf. konnte außerdem in lehmigen Einlagerungen 
Lößschnecken feststellen und pollenanalytische Untersuchungen ergaben 
das Vorhandensein von Fichte, Waldkiefer, Lärche, Birke, Erle und Wiesen
schachtelhalm zur Zeit der Bildung der Schotter. Diese Funde deuten an, 
daß zu jener Zeit kein mildes K lim a herrschte. Die Tiere werden in  einer 
prärieartigen Umwelt gelebt haben, der Wald scheint insular vorhanden ge
wesen zu sein.

Verf. kommt zu dem Schluß, daß die Moräne über den Schottern wahr
scheinlich dem Stadium W I I I  E berl ’s angehört und der Schotter älter 
ist. E r mag einem großen interglazialen Schuttkegel entstammen. Für seine 
Aufschüttungszeit rechnet Verf. 60 000 Jahre. Diese interglaziale Ablagerung 
erweist sich als gleichzeitig m it der Imberger Schieferkohle.

Die beigefügten Photographien scheinen orgelähnliche Gebilde anzuzeigen. 
Verf. erwähnt sie leider nicht. Edith Ebers.

Joh. Solch: Z u r  G la z ia lm o rp h o lo g ie  des s ü d lic h e n  S chw arz
w aldes. (Peterm. M itt. 78. Gotha 1932. 129—133.)

E in Hauptsatz sei — die vielen wichtigen Einzelangaben hier nicht be
sprechend, da sie zu sehr regionalgeologisch sind — hervorgehoben, daß 
allenthalben aus den vom Eis überschliffenen Formen der Täler immer noch 
deutlich die alte fluv ia tile  Gestaltung herausschimmert. Erich Kaiser.

Ivar D. W ailerius: E t t  p a r b o h u s lä n sks  b lo c k n o t is e r .  (Einige 
Funde fremder Geschiebe in Bohuslän.) (Geol. För. Förh. 51. Stockholm
1929. 100— 104. M it 3 Abb.)

Geologische und mikroskopische Beschreibung einiger Geschiebe und 
Versuche, sie auf anstehende Gesteine zu beziehen. Rudolf Schreiter.

A . Bigot: R ö le  de la  s o l i f lu x io n  dans la  m o rp h o g ö n ie  des 
c o llin e s  de N o rm a n d ie  e t du M aine . (C. R. 195. 1932. 1366.)
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Die Morphologie des alten amorikanischen Massivs der Basse-Normandie 
und von Maine weist einen periglazialen Charakter auf. Verf. beschreibt von 
wnem Steinbruch nördlich Villaines-la-Juhel, wie die Solifluktion wirkte.

le Sande sind durch Gefrieren und Wiederauftauen eines Sandsteins ent
standen, mehr oder weniger tonig und auf dem Hang über den Sandstein als 
trom abgelagert. Der Sandstein is t von zahlreichen Spalten durchzogen, 

zerbröckelt sehr leicht. Der noch frische Sandstein zerfällt in  Blöcke, die am 
ud der Steinbruchwand von oben niedergefallen sind Die durch Solifluktion 

b_e üdeten Elemente sind n icht abgerollt, es sei denn, daß sie vorher schon 
ar<" M. Henglein.

Pritz Nußbaum: M o rp h o lo g is c h e  S tu d ie n  in  den ö s tlic h e n  
> renäen. (Zs. d. Ges. f. Erdk. zu Berlin. 1930. 200—210.)

Verf. deutet hier die Kare der Pyrenäen als glazial bedingt durch Aus- 
Sc eifung re la tiv kleiner Gletscher, deren ganz beträchtliche „Erosions- 

irkung“  einer sehr langen Dauer der Vereisung, sodann auch der Lage 
ln Treppenkaren zuzuschreiben sei. Karwände, Karplatte und Karseen 
^  erden besonders behandelt. Die Ausschleifung glazialer A rt sei besonders 
eilt zu sehen gewesen durch die Absenkung von Karseen zu Wasserkraft- 
n agen> wobei auf der unteren Seite des Beckens die „allerschönsten Gletscher- 
c liffe “  entblößt wurden, „d ie  vom Grunde des Sees bis auf den Scheitel 
es Riegels hinaufstiegen“ . —- Trogtäler stehen im  Gegensatz zu den V - 
rnugen oder schluchtartigen Engtälern unterhalb der von Moränen aus- 

8e 'leideten Trogtäler. — Vergleiche m it den Alpen! Erich Kaiser.

Bernhard S m ith : The G la c ie r Lakes  o f E s k d a le , M ite rd a le  
® W asda le , C u m b e rla n d  and  th e  re t re a t  o f th e  ice  d u r in g  
lp m a in  g la c ia t io n .  (Q. J. G. S. of London. 88. 1932. 57—83.)

E . Dle vorliegende Arbeit g ib t einen guten E indruck von jener großen 
die1S° de in der diluvialen Vereisung des nordenglischen Seendistrikts, als 
u ° große Masse des Eises, welches in der Irischen See lag, sich zurückzog 
sic, aus ihrer  Verschmelzung m it der lokalen Eisdecke des Lake-D istrikts 
P(C ! oste- Die Bildungen aus dieser Abschmelzzeit der Hauptvereisungs- 
^uiode der Britischen Inseln zeigen einiges Neue. In  den unteren Talstücken 
s J nnach s w  vom Seengebiet ableitenden Täler wurden zu jener Zeit Eisrand- 
z- ,n aUigestaut> deren Spiegel beim weiteren Vordringen der eisfreien Zone 
]jcpSC len den beiden großen Eiszentren sich ruckweise ahsenkte, bis sie scliließ- 
der r  aUsliefen‘ Ihre Uferiinien, Bändertone, Deltas (m it der Spezialität 
A b fl’ chuPPendeltas“ . scale deltas) und besonders ihre heute trocken liegenden 

ußbahnen müssen dem Lande im  SW des Lake-D istrikts einen höchst 
unartigen Stempel geben. Edith Ebers.

E rik  LJ"ungner: S p a lte n te k to n ik  u n d  M o rp h o lo g ie  der schw e- 
Ibun 6n ®k a Se r ra k k ü s te . (Bull. Geol. Inst. Upsala. 21. Teil 3. Lief. I. 

U’ 255—278. M it 2 Taf. u. 20 Abb.)

QestIn  (1ct obigen Abhandlung geht Verf. auf die Geomorphologie der glazialen 
" une ein. Die Wirkungsgröße der glazialen Tätigkeit hängt von den Spalten

II. 41 *
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und Klüften, von ihrer Vereinigung und ihrer Auflösung, ihrer Richtungs
änderung und ihrer Größe ab. Manche Vertiefungen m it Schrammenbildungen 
sehen ähnlich wie subärische Bildungen aus, und es erscheint in  solchen Fällen 
notwendig, von Fa ll zu Fa ll zu entscheiden, ob subärische oder glaziale Bildung 
vorliegt. Verf. belegt dies m it einer Reihe von Beispielen („P lucking“ ). 
Größere Moränenblöcke bringen bei der Bewegung schwach hohlkehlenartige 
Vertiefungen in  Gestalt von Facettenschliff en an den Seitenrändern ver
gletscherter Felsen hervor. Diese „norm al mussel-shaped fracture“  vollzog 
sich in  einer späten Phase der Vergletscherung. Auch die Tätigkeit von sub
glazialem Wasser is t in  Betracht zu ziehen. An vielen Stellen lassen sich 
nämlich kleine flache rundliche Vertiefungen erkennen, die eine gesetzmäßige 
Richtung haben und zuweilen netzförmig zusammenlaufen. Verf. deutet 
diese Erscheinungen als W irkung von rotierendem Wasser (in Verbindung 
m it Gas). Subglaziales Wasser muß sich m ith in  in  derselben Richtung wie das 
Eis bewegt haben. Diesen Vorgängen w ird näher nachgegangen und versucht, 
die Bildung der „shield-plate“  als die Summation der W irkung von Eis und 
Wasser zu betrachten. Rudolf Schreiter.

K a y s  e r ,  K u r t :  Morphologische Studien in  Westmontenegro. I. Die 
diluviale Vergletscherung des nördlichen Hochlandes. (Zs. Ges. Erdk. 
Berlin 1932. 248—279. M it 4 Taf., 2 Kartenskizzen i. T. u. 1 Kartenbeil.) 
Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  32.

Josef Keindl: U n te rs u c h u n g e n  ü b e r den H o fs - u n d  L a n g jö -  
k u l l  in  Is la n d . (Zs. Gletscherkunde. 20. 1932. 1—28.)

Schneegrenzenbestimmungen fü r die großen isländischen Inlandeise zu
sammen m it anderen Beobachtungen und Überlegungen ergeben, daß diese 
Inlandeisfelder heute nicht mehr entstehen könnten und nur als Restformen 
aus früherer Zeit zu erklären sind. Ohne die klimatische Begünstigung durch 
bereits vorhandene große Eismassen und ohne daß das Eis die absolute Höhe 
des Gebietes vergrößert, wäre heute in  Zentralisland nur eine bescheidene 
Vergletscherung zu erwarten. Die Inlandeismassen erhielten sich nur dort, 
wo in  der Eiszeit große Eis- und Firnmassen vorhanden waren, deren Ab
fluß durch die Beschaffenheit des Untergrundes behindert wurde. Die heutigen 
Gletscher sind in ihren Ausmaßen den derzeitigen klimatischen Verhältnissen 
angepaßt und befinden sich annähernd im  Gleichgewicht. Edith Ebers.

R e in h a rd , A .: Über die Herkunft der Riesenkonglomerate des Kabarda- 
Gebirges im  nördlichen Kaukasus. (Travaux Commission pour l ’Étude 
du Quaternaire. I. Leningrad 1932. 13—21. M it 2 Abb.). — Ref. dies. Jb. 
1932. I I I .  998.

F in s te rw a ld e r ,  Richard: Geodätische, topographische und glaziologische 
Ergebnisse. (Wiss. Ergebnisse d. Alai-Pamir-Expedition 1928. Teil I.
1 .  Geodätischer und glazialer Teil. 2 .  Kartenbeilagen. X  +  218 S. M it 
10 Textbildern, 7 Taf., 13 Panoramen u. 12 Karten. D ietrich Reimer. 
Berlin 1932.) —  Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  101— 103.
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H. von Ficker: D ie  e is z e it lic h e  V e rg le ts c h e ru n g  der P a m ir-  
Gebiete. (Forschungen u. Fortschritte. 9. Berlin 1933. 145—146.)

Aus den in  den Wüsten gefundenen Ruinenstädten schließt Verf., daß 
111 ^en Gebirgen glaziale und postglaziale Eismassen sehr langsam abge
schmolzen seien und daß damit bei der Besiedlung günstigere Bedingungen 
^br die Bewässerung gegeben waren.

Aus den Ergebnissen der Expeditionen 1913 (R. von K lebelsberg) 
und 1928 (L. N öth und R. F insterwalder) schließt Verf., daß die von 
dem Fedschenko-Gletscher in  einem der Quelltäler des Muksu ausgehende 

'smasse eine Länge der Zunge von m inimal 260 km, maximal 520 km 
Schabt haben müsse. Nach dem Maximalergebnis hätte die Zunge tro tz 
bcr außerordentlichen Länge des Muksu-Surchob-Wachsch-Tales fast bis 
zum Amudarja, sicher aber bis in  die Region der Vorberge gereicht. Zur 
¿eit des Eishöchststandes erhalte man fü r das 4700 km2 große Einzugsgebiet 
bes Muksugletschers eine in la n d e is a r t ig e  V e rg le ts c h e ru n g  und einen 

ahresniederschlag von etwa 1000 mm, was dem Vier- bis Fünffachen der 
Mutigen, mittleren Niederschlagsmenge entspreche. Verf. zweifelt nicht, 
daß hier, in  einem rezenten Trockengebiete, n icht Abkühlung, sondern Ver
vielfachung der Niederschlagsmenge der primäre Vereisungsfaktor gewesen 
sei- Die glaziale De*pression der F irnlin ie sei sowohl in  West- als auch in  

stturkestan größer als 1500 m, also größer wie in  den Alpen gewesen.
Erich Kaiser.

C. Visser: G le ts c h e rü b e rs c h ie b u n g e n  im  N u b ra -  u n d  S hyo ck - 
§eb ie t  des K a ra k o ru m . (Zs. Gletscherkunde. 20. 1932. 29—44.)

Verf. fand bei der D ritten Niederländischen Zentralasien-Expedition 
1929 30 auf  einigen Gletschern des Karakorum unzählige, viele Meter hohe 

lsPyramiden, von ebenen Flächen begrenzt und von rein weißer Farbe. 
' le stachen besonders durch diese, aber auch durch die Konsistenz des Eises 
®chr stark von dem darunterliegenden flächigen Eise ab. Diese Eispyramiden- 

ormation beschränkt sich im  Karakorum auf größere Talgletscher an der 
1 °rd- und Nordostseite seiner Hauptkette. Verf. kann nachweisen, daß es 

um Firneis von seitlichen Hängegletschern handelt, welches auf den 
‘luptgletscher zu liegen kam. Der letztere bewegt sich vie l schneller; daher 

" u d  das auf ihn aufgeschobene Eis des Seitengletschers auseinandergezerrt 
Ul‘d gespalten. Die Randspalten des liegenden Gletschers teilen es nochmals 
Mehr oder minder senkrecht dazu, so daß Blöcke entstehen. Durch starke 

onnenbestrahlung des Trockengebiets bekommen die Blöcke Pyramiden
form.

al ^ Us seinen Beobachtungen le itet Verf. den sehr einleuchtenden Schluß 
a ' durchaus nicht alle einander begegnenden Eisströme nebeneinander 
*m Haupttale weiterfließen müssen, sondern daß auch einer über den andern 

ogleiten kann oder mehr oder weniger tie f in  ihn einsinken. Photo
graphien aus dem Karakorum bestätigen dies. Besonders fü r das Zustande- 

mmen von Innenmoränen verschiedener A rt hat ein solcher Vorgang 
f eutung. Auch noch mehr als zwei Gletscher können übereinandergeschoben 

Werden. Verf. findet im  Karakorum auch Beweise dafür, daß zwei zusammen
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setzende Eisströme ihre markanten Eigenschaften beibehalten, auch wenn 
sie lange nebeneinander strömten. Diese Beobachtung ist bedeutungsvoll 
fü r die Anschauungen B. E berl ’s über die Lage der Stromlinien der einst
maligen Vorlandvergletscherung auf dem Alpenvorland.

Edith Ebers.
G ilb e r t ,  L. B. and J. B. A u d e n : Note on a glacier in  the Arwa Valley, 

Britisch Garhwal. (Rec. Geol. Surv. India. 66. Calcutta 1932. 388—404. 
M it 7 Taf.) — Genauere Untersuchung des Gletschergebiets wegen der 
Gefahr, daß sich hinter großen Moränenpackungen ein größerer See 
bilden könne, dessen plötzlicher Durchbruch den weiter unterhalb liegen
den Pilgerstraßen gefährlich werden könnte.

N ils s o n , E r ik :  Quaternary glaciations and p luv ia l lakes in British-East- 
Africa. (Geogr. Annaler. 13. Stockholm 1931. 249—348. M it 68 Fig. u. 
4 Taf.)

K u rtW eg en er: E in ig e s  aus den w is s e n s c h a ft lic h e n  E rg e b 
n issen  de r D e u tsch e n  G rö n la n d -E x p e d it io n  A lfred W egener. 
(Naturw. 21. 1933. 111.)

Für die Meteorologie wurden 3 Stationen angelegt, um die beiden Haupt
fragen der glazialen Antizyklone und der Vorgänge in Hochdruck- und Tief
druckgebieten beim Passieren des Inlandeises zu lösen.

E in K ap ite l behandelt die Geodäsie. Die relativen Schweremessungen 
sind noch nicht berechnet.

S e ism ik  u n d  G la z io lo g ie .

Die seismische Methode, die Eisdecke zu messen, is t praktisch die gleiche 
wie die des Echolotes. Die Eisdicke wächst vom Rande bis 120 km  Rand
abstand bis auf rund 1800 m. In  E ism itte wurde bei etwa — 30° Ausgangs
temperatur eine Temperaturzunahme nach unten von 0,10°/m beobachtet. 
Am  Boden des grönländischen Inlandeises kann höchstens dem dortigen 
Druck entsprechend Schmelztemperatur herrschen, das is t — 1,5°. Das 
Bodeneis war früher einmal an der Erdoberfläche, woselbst es eine Temperatur 
von •— 30° gehabt hat. Während des Hinabsinkens in  etwa 10 000 Jahre ist 
also dem Eis dauernd Wärme zugeführt worden. Die Plastizität des Eises 
is t in  Grönland größer als die der Alpengletscher. Der jährliche Zuwachs an 
Schnee beträgt in  etwa 200 km  Randabstand 1 |  m, in E ism itte rund 1 m. 
Dieser Niederschlag bedeutet einen jährlichen Zuwachs von rund 35 cm 
Eis und es is t klar, daß ungefähr diese Menge unten wieder abströmen muß.

M. Henglein.
F l in t ,  R .: The Stagnation and dissipation of the last ice sheet. (Geogr. Review. 

1929, 256—290.)

F. Matthes: G eo log ie  h is to r y  o f th e  Y o s e m ite  V a lle y . (Geol. 
Surv. U. S. Professional Paper. 160. 50—119. Glacial history of the Yose
mite Valley.)

Der vorliegende Band des Geol. Surv. stellt eine der schönsten 
geographisch-geologischen Arbeiten dar, welche man in  die Hand bekommen
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kann. Die Darstellung erreicht einen seltenen Grad der Anschaulichkeit 
durch die einwandfrei zielbewußte, überall auf den Grund gehende, theoretisch 
unvoreingenommene wissenschaftliche Untersuchung; die großzügige Dar
stellung und die Unmenge beigefügter ausgezeichneter Karten, Profile und 
Photographien. Außerdem beschäftigt sie sich ja  gerade m it einem der land
schaftlich seltsamsten und zugleich schönsten Gebiete der Erde, dem ka li
fornischen National-Park im  Yosemite-Tal in  der Sierra Nevada.

Die Ergebnisse des Verf.’s über eiszeitliche Landformung decken sich 
Weitgehend m it denjenigen aus europäischen Gebirgen, sind aber auch eine 
Fundgrube neuer Ideen und Anschauungen im  einzelnen.

Es erweist sich ihm, daß das Yosemite-Tal mehrfach, mindestens dreimal, 
Vereist war, wobei der vorletzte Eisvorstoß der größte war. An Hand genauer 
Horänenauf nahmen läßt sich dies nachweisen. Außer auf diese legt Verf. 
das Hauptgewicht seiner Untersuchung auf das Studium der erosiven Tätig
keit des Eises in  jenem Gebiet. Das durch selektive Erosion des Eises erzeugte 
unausgeglichene Längsprofil des Yosemite-Tales und einiger Nachbartäler 
wird genau analysiert. Das Maximum an Ausschürfung des Tales findet sich 
" a Gebiete des Talschlusses und beträgt ca. 1500 Puß. Das Zustandekommen 
der riesigen Gletschertreppe und der weiteren Stufen und Becken im  Tale 
Wird Vorwiegend auf die petrographisclien Unterschiede der Gesteine an sich 
und ihre Zerklüftung in  verschiedenen Zonen der Täler zurückgeführt. Die 
Gesteinszertrümmerung überwiegt dabei ausgesprochen über bloße Schleif- 
wirkung des Eises. Bei der Entstehung der wunderschönen Taltröge wurden 
die Täler weit mehr erweitert als vertieft. Die Hauptarbeit dabei hat offenbar 
nicht die letzte, sondern die vorletzte Vereisungsperiode geleistet.

Die Landschaftsformen im  einzelnen: Hängetäler, Klammen, vorhandene 
oder gerade fehlende Schliffkehlen, Gletscherschliffe, sog. „perched boulders“ , 
Rarseen und vieles andere mehr werden eingehend studiert. Am eigenartigsten 
a°er in jenen, die eiszeitliche Landformung noch wunderbar zeigenden Tälern 
des Nationalparks müssen wohl die als „Dome“  bezeichneten, ungeheuren, 
Massiven gerundeten Granitkuppen wirken, die z. T. noch über die ehemalige 

■reisungszone hinausragen. Früher sah man sie fü r typisch glazial geformtVei
an.
blätti

Verf. erkennt in  ihnen die riesenhaften Zeugen eines säkularen Ab- 
erungsprozesses, welcher die gerundeten Oberflächenformen hervor-

)ringt und den er auf Spannungen in den Granitklötzen zurückführt.
Von Einzelbeobachtungen seien noch jene Blockwälle erwähnt, wie sie 

iochwässer auf Schuttkegeln auftürmen und wie sie auch in  den Alpen, 
z- B. im  Naturschutzpark Stuhachtal in  den Hohen Tauern, zu finden sind.

Was die vom Verf. angenommenen Zeiträume fü r Postglazialzeit und 
lazialzeiten selbst anbetrifft, so decken sie sich ungefähr m it unseren jetzigen 

europäischen Zeitvorstellungen in  dieser Hinsicht. Edith Ebers.

P e 1 * y, J. J.: Ice Action in  Teays Valley, West V irginia. (Bull. Geol. Soc. 
America. 42. 1931. 233.)

W . a . Johnston: F r o z e n  g r o u n d  i n  t h e  g l a c i a t e d  p a r t s  
n o r t h e r n  C a n a d a .  (Trans. R. Soc. Canada. Section IV . 31—40.

1930.)
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Die maximale Tiefe des Bodenfrostes im  Klondike-Gebiet von Yukon 
beträgt 60 m; bei Norman im  McKenzi-Tal beträgt sie nur 11—13 m. 
Die m ittlere Jahrestemperatur des Klondike-Gebietes m it — 5° C is t höher 
als bei Norman m it — 7,2° C. Yerf. faßt deshalb das Bodeneis von Klondike 
als R e lik t der Glazialzeit auf. -— A uf den Kupfergruben von Kenneoott, 
Alaska, treten Frosttemperaturen noch bei 300—450 m Tiefe auf. — Am 
Rosabelle-See bei Churchill im  nördlichen Manitoba is t wenig Bodeneis bis 
zu einer Tiefe von 12 m vorhanden, das aber bis 35 m a u ftr itt. Die vorher 
größere Menge von Bodeneis sei geschmolzen unter E inwirkung des See
wassers bei den heutigen klimatischen Verhältnissen. Erich Kaiser.

G i g n o u x .  M.: Les sols polygonaux dans les Alpes et la genese des sols 
polaires. (Ann. de Gisogr. 40. Paris 1931. 610—619.)

W e i c k m a n n ,  L .: Beobachtungen an Strukturböden während der Polar
fah rt des „G raf Zeppelin“ , J u li 1931. (Ber. d. sächs. Akad. d. Wiss. 
zu Leipzig. Math.-phys. K l. 1932. 121—122. M it 2 Taf.)

Johannes F. Geliert und Arno Schüller: E i s z e i t b ö d e n  i m  
R i e s e n g e b i r g e .  (Zs. D. Geol. Ges. 81. 1929. 444—449. M it 1 Taf. 
u. 2 Textabb.)

Die Grobschutthalden oder Blockfelder im  Gipfelbereich der Schnee
koppe m it ihren eigenartig gelagerten und gruppierten Gesteinsplatten pflegen 
jedem Besucher dieses Berges aufzufallen. Die Verf. haben nun am „Plateau
gra t“  zwischen Schwarz- und Schneekoppe Steinnetzböden oder Steinnetz- 
werke, wie sie es ganz treffend nennen, festgestellt, wo die Breite der stark 
ausgewaschenen und durch kantengestellte Glimmerschieferplatten gekenn
zeichneten Steinringe etwa 1 Meter und der Durchmesser der ringsumschlos
senen locker gehäuften Innenpartie 1—2 m beträgt.

Geht die Entstehung dieser Gebilde bis in die Eiszeit zurück, wofür 
hauptsächlich das heutige Fehlen einer fü r  Polygonalböden vorausgesetzten 
perennierenden Tjäle angeführt werden kann, so überrascht der gute E r
haltungszustand der nach ihrer S truktur und Exposition als ephemere Außen
arch itektur anzusehenden morphologischen Kleinform, die fast etwas an 
Gartenbeeteinfassungen erinnern könnte. Bei ihrer Bildung spielt jedenfalls 
das Wasser in  seiner festen Phase eine entscheidende Rolle; vielleicht t r i t t  
auch ein Drehmoment hinzu, wie es bei triftenden oder in Bewegung gesetzten 
Schollen oder auch an langsam abgleitenden Gesteinsplatten beobachtet 
wird. Allein es geht n icht an, äußerlich so überaus verschiedene Erschei
nungsformen wie etwa die sedimentären Verwulstungsschlieren von Senften- 
berg oder die Schotterwirbel der Gießener Gegend oder eben jene Netzböden 
der Schneekoppe ein und demselben Begriff, heiße er Polygonal- oder Brodel
boden, unterzuordnen, wenn auch bei allen diesen Phänomenen das hier 
angedeutete Grundprinzip genetisch m it in  Frage kommen mag.

E. Christa.
F. Krekeler: F o s s i l e  S t r u k t u r b ö d e n  a u s  d e r  U m 

g e b u n g  v o n  G i e ß e n  u n d  W i e s b a d e n .  (Zs. D. Geol. Ges. 81.
1929. 458—470. M it 4 Textabb.)
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Wie schwierig es immerhin ist, in  unseren Gegenden einwandfreie Nach
weise eiszeitlicher Strukturböden beizubringen, zeigt die vorliegende Arbeit, 
bei der vom Yerf. m it anerkennenswerter Sorgfalt zu Werk gegangen wurde. 
Der Yerf. erwähnt aus der unmittelbaren Umgebung von Gießen im  ganzen 
drei an die altdiluvialen Schotter der Hauptterrasse gebundene Aufschlüsse 
ünt dem Phänomen der sog. B r o d e l b ö d e n .  Der d ritte  davon scheint 
nur kurze Zeit bestanden zu haben; die beiden andern aber, die eine sehr 
angehende Würdigung erfuhren, befinden sich in  Kiesgruben, wo dieses 
Phänomen nach des Verf.’s eigener Angabe sonst nur selten vorkommt. 
Dnd auf den zahlreichen weiteren Begehungen, die der Verf. bis in  die Gegend 
Von Marburg, Limburg und die Wetterau ausgedehnt hat, ist es ihm  nie mehr 
Seglückt, solche Strukturböden nochmals ausfindig zu machen.

Die wirbeüg-fluidale Großstruktur m it stärker betonter Vertikalkom- 
Ponente ist bei diesen Schottern unverkennbar, und die Anreicherung der 
111 s°lcher Weise orientierten Geröllstücke innerhalb der tonreicheren Partien, 
wo die Durchfeuchtung auch mechanisch von ausgiebigerer W irkung sein 
maS als in  der sandigen Nachbarschaft, darf man ebenfalls als erwiesen an- 
sehen. Sollte hier, wie man auch angenommen hat, Saugwirkung eines Kon
vektionsstromes in  Frage kommen, so wäre zu bedenken, daß es sich dabei

viele Zentnerlasten handeln würde, die pro Quadratmeter auf solche 
Weise hätten in  Bewegung gesetzt werden müssen. Der Verf. selbst glaubt 
nun> daß im  locker gepackten Innenbereich dieser wirbeligen Gebilde, wie 
er sie auch bezeichnet, infolge des Auftauens eine Aufwärtsbewegung der 
Schotter stattgefunden habe, welche jedoch an den je tz t dichter gepackten 
^wisehenwänden durch eine Abwärtsbewegung kompensiert würde. Daß 
hier eine m it Bodenfrost und molekularem Druck zusammenhängende E r
scheinung vorliegt, is t in  hohem Maße wahrscheinlich. So dürfte auch gegen 
die Weiteren Folgerungen über die Altersbeziehungen der Schotter und deren 
pfflgestaltung ebenso wenig einzuwenden sein wie gegen die Annahme einer 
ähnlichen Entstehungsursache bei den vom Verf. ebenfalls beschriebenen 
^üd erörterten V e r w u l s t u n g s -  oder Fältelungserscheinungen eines 

orkommens bei Wiesbaden, wo Mosbacher Sande m it Lößlehm in  ptyg- 
"cititähnlicher Weise verfaltet sind. Die äußere Form dieser Gebilde erinnert 
schon eher an die von K e ilh a c k  beschriebenen, gleichfalls eiszeitlichen 
Dodenphänomene bei Senftenberg (Zs. D. Geol. Ges. 79. 1927. 360 f).

Der Mechanismus jener Würfel- oder walzenartigen Verformung der 
Schotterlager bei Gießen erscheint m ir freilich, solange w ir über die sicher 
ebenfalls m it großen Komplikationen verknüpften Bewegungen der in  den 
Sedimenten zirkulierenden Gewässer höchst unvollkommen unterrichtet 

noch recht wenig geklärt. E. Christa.

Gunnar Beskow: N y a r e  s y n p u n k t e r  p a  f j ä l l t r a k -  
t e r n a s  j o r d f l y t n i n g .  (Neue Betrachtungen über die Probleme der 
Solifluktion in  den Hochgebirgen.) Geol. För. Förh. 52. Stockholm 1930. 
766—770.)

Die Betrachtung zieht Vergleiche zwischen den Gefriererscheinungen 
auf Landstraßen und ähnlichen Frostwirkungen im  Hochgebirge. Man ver-
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gleiche die Studie desselben Autors über: Erdfließen und Strukturböden 
der Hochgebirge im  L ich t der Frosthebung. —  Geol. För. Förh. 52. Stock
holm 1930. 622—638. M it 2 Abb. Rudolf Schreiter.

Gunnar Beskow: E r d f l i e ß e n  u n d  S t  r  u k  t  u r  b ö d e n d e r  
H o c h g e b i r g e  i m  L i c h t  d e r  F r o s t h e b u n g .  (Geol. För. 
Förh. 52. Stockholm 1930. 622—638. M it 2 Abb.)

Die Untersuchungen, die der Verf. über Frostschäden und Frostbeulen 
an Straßen angestellt hat, werden auf die Erscheinungen der Solifluktion 
und auf die Strukturausbildung der verschiedenen Böden im  Hochgebirge 
und in  den arktischen Revieren übertragen. Dabei w ird versucht, eine ge
netische Einteilung innerhalb der verschiedenen Strukturböden zu ziehen.

Rudolf Schreiter.
Francis Rueilan: U n e  l e v é e  d e  g a l e t s  e t  u n e  p l a t e 

f o r m e  l i t t o r a l e  f o s s i l e s  d a n s  l e s  f a l a i s e s  de  T r e z -  
B i h a n  à T e l g r u c  ( F i n i s t è r e ) .  (C. R. 195. 1932. 1098.)

In  der vertikalen K lippe bei Frez-Bihan hat Verf. Gerolle in  einem gelben 
sandig-tonigen Boden gefunden. Darüber folgen bis zum Gipfel der Klippe 
gröbere Ablagerungen m it Blöcken und kleinen eckigen Kieseln. In  der Ver
längerung der K lippe findet sich bei Guern der K ontakt zwischen Schiefern 
und Sandsteinen des Brioverien und cambrischen Gerollen. Der fossile Küsten
streifen hat eine Mächtigkeit von 5—6 m. Die Bildung wird zurückgeführt 
auf eine Kombination der Arbeit von mariner Erosion und der Erscheinungen 
der periglazialen Solifluktion. M. Henglein.

E r d t m a n n ,  G.: Literature on Pollen-statistics and related topics pub-
lished 1930 and 1931. (Geol. För. i. Stockholm Förh. 54. 1932. 395—418.)

K. Bryan: P a la e o c lim a to lo g y  in  N o r th -A m e r ic a  as a re 
s u it  o f th e  s tu d y  o f pea t  bogs. (Zs. Gletscherkunde. 20. 1932. 76—81.)

Der vorliegende Bericht über die Untersuchungen amerikanischer Pollen
analytiker in Torfmooren von Ohio, Nova Scotia, New Brunswick und Ontario 
ergibt, daß die Spät- und Postglazialchronologie Amerikas höchst wahr
scheinlich ziemlich gut m it derjenigen Europas übereinstimmt.

Edith Ebers.
3. Ältere Vereisungen.

W . P. de Kock and T . W . Gevers: The Chuos T i l l i t e  in  th e  
R e h o b o th  and  W in d h o e k  D is t r ic ts ,  S o u th  W est A fr ic a . (Trans. 
Geol. Soc. South Africa. 35. Johannesburg 1932. 115—118. M it 1 Taf.)

Rudolf Heinz: E in e  a rc h ä is c h e  V e re is u n g  in  D e u ts c h -S ü d - 
w e s ta fr ik a . Beitrag zum Problem der alten Vereisungen der Erdgeschichte. 
(M itt. a. d. Mineralogisch-Geologischen Staatsinstitut. 14. Hamburg 1933. 
41—52. M it 1 Taf. u. 5 Textabb.)

D e K ock und Gevers  berichten im Anschluß an die Mitteilungen der 
letzteren (vgl. Ref. dies. Jb. 1933. I I .  84—85) von einer weiteren Verbreitung 
dieser „T ill ite “  im Grundgebirge Südwestafrikas. Während der Chuos-Tillit
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bisher am nordwestlichen Rand der großen Mulde der Khomas-Serie nach
gewiesen war, wurde er je tz t auf dem entgegengesetzten südöstlichen Flügel 
derselben Mulde festgestellt, so daß er je tz t in einem Gebiete von 55 000 qkm 
bekannt ist, von W nach 0  auf 250 km, von N  nach S auf 180 km. Es treten 
a,d  konglomeratische Lagen m it einzelnen, aber unsortierten Gerollen und 
blocken wechselnder Häufigkeit. Die Grundmasse besteht aus Biotitschiefern, 
die fein gebändert sind und in  einen wahrscheinlich über 1000 m  mächtigen, 
metamorphen Bänderton übergehen. Durch Abnahme an B io tit füh rt er in 
ßuarzitische Gesteine über. Geröllführende schichtige Mergel und K alk- 
Phyllite führen viele gut facettierte Gerolle m it scharfen Kanten. Schrammen 
^hlen allerdings. Gleiche Facettengeschiebe treten auch in  einem kieseligen 
biälke auf, deren unregelmäßige Verteilung durch Herausschmelzen und 
Abfallen von schwimmendem Eise erklärt wird.

Während die T illite  in  dem früher beschriebenen Gebiete zwischen der 
Quarzit- und Marmor-Serie des Damara-Systems liegen, treten sie in  dem 
Jlr‘u untersuchten Gebiete auch in  der Marmor-Serie und in dem untersten 
Teile der Khomas-Serie auf.

H e in z  geht von der ersten, obenerwähnten Arbeit von Gevees  aus und 
berücksichtigt in  einem Nachtrage die Angaben von de  K ock und Gevees . 
Er fand bei Otjihaenamaparero unweit Kalkfeld im  Hereroland an der großen 
Verwurfszone der Waterberglinie, die dort Überschiebungscharakter zeigt, 
eure stellenweise 20 und mehr m mächtige tillita rtige  Lage. In  der verfestigten, 
Ouarz- und feldspatführenden Grundmasse zeigen sich zahlreiche eckige und 
gerundete, bis kopfgroße Geschiebe, die zum großen Teil zerquetscht und 
zerschrammt sind. Wenn man auch gleich an Moränenmaterial denkt, so 
erweckt doch der „tektonische Befund erhebliche Bedenken“ . Auch die 

erquetschung der Gerolle sei besser durch tektonische Beanspruchung erklär- 
cu. Verf. bespricht auch die tektonische Aufbereitung eines Konglomerates, 

'  °n Muren oder sogar echten T illites und fordert die Überprüfung der Deutung 
et an Zahl ständig wachsenden, fü r T illite  angesehenen alten Ablagerungen. 
erE erwägt weiter, ob n icht auch fü r den Chuos-Tillit von Gevees  eine 

lektonische Deutung die richtigere sei. Gerade das Auftreten der tillita rtigen 
assen am Südrande der Mulde in  verschiedenen Horizonten (neuere A rbe it; 

S1ehe oben) könnte vielleicht auf die Entstehung von Scherflächen zurück
geführt werden. [A uf die Ausführungen von H e in z  antwortet Gevees  in  
ebier demnächst im  CB1. Min. 1933 B. erscheinenden Notiz.]

Erich Kaiser.

Revers, T. W .: Ice-ages in South-West-Africa. (Veröffentl. d. Wiss. Ges. 
f- Südwestafrika. 5. Windhoek 1931.)

H e in tz , R .: War Deutsch-Südwestafrika im  Archaikum vereist? —  Ein 
Vorkommen von zerquetschten und zerschrammten Gerollen bei O tji
haenamaparero im  Hererolande m it einem Ausblick auf Norddeutsch- 
bffld. (Zs. d. Deutsch. Geol. Ges. Berlin 1932. 84. 649.)
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Allgemeine Bedeutung der Organismen.
Fritz K. M ayer: Ü b e r  d i e  M o d if ik a t io n  d e s  C a lc iu m 

c a rb o n a ts  in  S cha len  u n d  S k e le tte n  re z e n te r u n d  fo s s ile r  
O rgan ism en . (Chem. d. Erde. 7. 1932. 346—350. M it 4 Abb. i. T.)

Nachdem sich Verf. schon früher m it der Modifikation des Calcium
carbonats in  Schalen und Skeletten beschäftigt hat, hat er neuerdings Unter
suchungen an einer ganzen Reihe von Schalen wirbelloser Tiere, Foramini
feren, einiger Brachiopoden und zahlreicher Gastropoden, einiger Cephalo- 
poden, insgesamt gegen 60 Arten, durchgeführt. Es stellte sich dabei heraus, 
daß die untersuchten Foraminiferen und Brachiopoden nur Kalkspat auf
wiesen, während bei den Schnecken Aragonit fast allein vorkommt. A uf
fä llig  ist, wie bei einer Paludina in  der Innenschicht nur Calcit, in  der Außen
schicht dagegen noch Aragonit vorkommt, und daß bei den Cerithien eine 
von 4 A rten Kalkspat aufweist. H . Harrassowitz.

Verwitterungslehre (einsehl. Bodenkunde).
1. Allgemeine Untersuchungsmethoden.

J. C. D rag an : D ie  V o rb e h a n d lu n g  d e r B o d e n p r o b e n  z u r 
m ech an ische n  A na lyse . (Landwirtschaft. Jb. 74. 1931. 27—46.)

Verf. unterzieht Böden von verschiedenem K alk- und Humusgehalt 
folgenden Vorbereitungsmethoden:

1. Koch- und Reibmethode. 2. Reibmethode. 3. Schüttelmethode nach 
H is s in k . 4. RoBiNSON’sche Methode. 5. Kombinierte HCl- und Kochmethode.
6. Kombinierte HCl- und Reibmethode. 7. Internationale Methode A. 8. In ter
nationale Methode B. Hie so vorbereiteten Proben wurden im  A tterberg - 
Schlämmzylinder unter Verwendung von entkalktem Wasser weiter unter
sucht.

Je nach dem Elektro lytgehalt des Bodens wirken die physikalischen Vor
behandlungsmethoden verschieden. Bei einem geringen Gehalt der Boden
suspension an Elektrolyten w irk t Kochen der Bodenproben stärker dispergie
rend, bei einem größeren Elektrolytgehalt hingegen w irk t es stärker koagu
lierend.

Eine Vorbehandlung der Bodenproben m it Chemikalien bedingt die Auf
ladung der Bodenteilchen über das kritische Potential, so daß dadurch die 
gegenseitige Adhäsion und Koagulierung zu Aggregaten verhindert wird. 
Die kalk- und humusarmen Böden sollen nach der Koch- oder Schüttel
methode vorbereitet werden, kalk- und humusreichere Böden erfahren zuerst 
einen Zusatz von kalter 0,2 nHCl, werden sodann ausgewaschen, gekocht und 
verrieben; bei größerem Humusreichtum geschieht die Vorbehandlung nach 
der internationalen Methode A.

Kalk- und humusfreie und ebenso kalk- und humushaltige Böden können 
nach der Schüttelmethode vorbehandelt werden, falls nicht der Rohton (2), 
sondern die abschlämmbaren Teile (0,02 mm) nach K ü h n , K ü h n -W agner , 
K opecky  und Schoene bestimmt werden.
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Bei den physikalischen Vorbereitungsmethoden erscheint es zweck
mäßig, d ie Bodenproben vorher 24 Stunden in  destilliertes Wasser zu bringen.

[Die einzelnen Ergebnisse sind in  tabellarischer Form wiedergegeben, 
dadurch is t eine Übersicht fü r den Leser sehr erschwert. Die Resultate der 
Schlämmanalyse sollten grundsätzlich graphisch dargestellt werden. Ref.]

F. Neumaier.

M. Kühn: B e iträ g e  z u r  T h e o rie  u n d  P ra x is  de r m ech an ische n  
B odenana lyse . (Landwirtschaft. Jb. 67. [1928.] 485—546. M it 33 Text- 
abb.)

Über die mechanische Bodenanalyse liegen bereits eine Fülle von Ver
öffentlichungen vor, die wiederum einen noch anhaltenden und m itunter 
recht regen Gedankenaustausch hervorriefen. Solche Arbeiten streben oft 
'dchts anderes an als eine Vereinheitlichung und Verbesserung der bestehenden 
Methoden. Dies g ilt in  vollem Umfange auch fü r die vorliegende Schrift. 
M it dieser Feststellung soll keineswegs der W ert der A rbeit geschmälert 
Werden, denn gerade auf dem Gebiete der mechanischen Bodenanalyse ist 
eine gründliche experimentelle Unterlage fü r die Methodik der Untersuchungen 
notwendig. Verf. hat sie in  dieser Arbeit geschaffen, denn er überschaut 
dieses weite und schwierige Gebiet nicht nur von der rein praktischen, sondern 
auch von der theoretischen Seite aus.

Babei kommt er zur Folgerung, daß die Fallgesetze der Kugel als Grund
lage der mechanischen Analyse des Bodens benutzt werden können, und daß 
auch die Bestimmung der „Korngrößen“  m ittels der mechanischen Analyse 
ausgeführt werden könne. Die gegenseitige Beeinflussung der fallenden 
feilchen solle möglichst klein sein, man wähle daher zweckmäßig eine Kon- 
Zentration nicht über 1 % , also z. B. 10 g Boden in ein L ite r Suspension. 
Auch die Temperatur während der Dauer des Versuches müsse berücksichtigt 
Werden. Um die Methoden der mechanischen Analyse auf ihre Fehlerquellen 
hiu untersuchen zu können, hä lt Verf. die Strömungsvorgänge während eines 
Versuches auf der photographischen Platte fest.

Sodann w ird der Geltungsbereich der einzelnen Methoden abgegrenzt
Siebe sollten nur dann gebraucht werden, wenn sich ihre Anwendung 

einfach nicht umgehen läßt. Jedoch sollte man unter eine Lochweite von 
0,5 mm nicht heruntergehen.

Als unterste Grenze fü r die S p ü lm e th o d e n  nim m t Verf. einen Korn
durchmesser von etwa 0,02 mm (Schlämmgeschwindigkeit ca. 3,10~ 2 cm/sec) 
an. Alle feineren Teilchen sollten m it anderen Methoden bestimmt werden. 
Verf. gißt hier eine von ihm  modifizierte Spülmethode an, die er zur Ab
trennung der Bodenteilchen über 0,2 mm Durchmesser benutzt. E r ver
wendet dazu den m ittleren Schlämmzylinder des K o pecky-Apparates, den 
er an eine konstant laufende Wasserpumpe anschließt, um so dauernd die 
gleiche Spülgeschwindigkeit zu gewährleisten.

Bie S e d im e n tie rv e r fa h re n  sind grundsätzlich fü r die Bestimmung 
gröberer Korngrößen ungeeignet. Als oberste Grenze der Korngröße, die 
durch sie gerade noch erfaßt werden könne, n im m t Verf. einen Korndurch
messer von 0,05 mm (Fallgeschwindigkeit ca. 0,2 cm/sec) an. Das Verfahren



6 5 4 Allgemeine Geologie.

von A tterberg  erweist sich, wie die Stromlinienbilder dartun, in  der bis
herigen Form als unbrauchbar.

Die P ip e ttm e th o d e n  sind den Sedimentiermethoden sehr weit über
legen. Ih r  Geltungsbereich nach unten ist im  wesentlichen durch die Mög
lichkeit der genauen Einhaltung konstanter Temperaturen gegeben; nach 
oben scheint die Grenze bei einem Teilchendurchmesser von etwa 0,05 mm 
zu liegen. Verf. bringt hier eine Anzahl recht anschaulicher Strömungs
bilder, die zwar nicht dafür sprechen, daß bei der Pipettanalyse die ein
gesaugte Flüssigkeit aus einer horizontalen Schicht stamme. Gleichwohl is t 
diese Methode brauchbar, da der von dieser irrigen Voraussetzung herrührende 
Fehler bedeutungslos ist.

Gerade den Pipettmethoden räum t Verf. die größte Bedeutung ein. E r 
bring t die Beschreibung einer von ihm  zusammengestellten Apparatur, die 
sich besonders fü r Serienanalysen gut eignet. Die Konstruktion beruht auf 
dem Prinzip des Apparates von K ratjss.

Besonders wertvoll sind die Angaben des Verf.’s über den Geltungsbereich 
der einzelnen Methoden der mechanischen Analyse:

Sieben
Spülmethoden

[ Sedimentier- und Pipett- 
| methoden

Zentrifugierverfahren

Zum Schlüsse finden w ir noch einige Angaben über die Darstellung der 
Ergebnisse auf graphischem Wege.

Alles in  allem liegt hier eine Arbe it vor, der man es anmerkt, daß sie 
einem gründlichen Studium des betreffenden Gebietes entsprungen ist. Wenn 
Ref. aus der Fülle des Materials nur Weniges herausgegriffen hat, so geschah 
dies nicht deswegen, weil er das Übrige fü r weniger wertvoll gehalten hat, 
sondern weil die eingehenden theoretischen und mathematischen Erörterungen 
seinem Fachgebiete ferner stehen. F. Neumaier.

M. Kühn: D ie  m echan ische  A n a ly s e  des B odens m it te ls  
P ip e ttm e th o d e . (Zs.f. Pflanzenernährung, Düngung und Bodenkunde. A. 21. 
Berlin 1931. 211—222.)

Die Arbeit dürfte, ob ihres physikalischen Einschlages, nur insofern fü r 
schlämmanalytische Arbeiten von Interesse sein, als nachgewiesen wird, daß 
bei der Pipettanalyse die Form der Pipettenspitze gleichgültig ist.

F. Neum aier.
E. Ungerer: K o rn g rö ß e n b e s tim m u n g e n  nach dem  D e k a n tie r -  

u n d  P ip e t tv e r fa h re n  u n te r  dem  E in f lu ß  v e rs c h ie d e n e r V o r 
b e h a n d lu n g s m e th o d e n . (Zs. f. Pflanzenernährung, Düngung und Boden
kunde. A. 26. Berlin 1932. 330—336.)

Verschiedene Vorbereitungsmethoden (Schüttelmethode nach H is s in k , 
Ammoniakzusatz; H 20 2 . HCl-Methode nach R o b in s o n ; Basenumtausch m it 
NaCl bezw. L iC l und Dialyse, dann Schütteln; Auswaschen des Bodens m it. 
Membranfilter, Ammoniakzusatz und Schütteln; Lithiumcarbonat in stei

Korndurchmesser: >  0,05 ß

2— 0,02 n

0,05— 1 ß

< 2  ß
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gender Konzentration m it ausgekochtem Wasser; Lithiumcarbonat und 
Aatrium silikat) wurden nach dem Dekantier- und Pipettverfahren, gemessen 
an der Fraktion <  0,002, verglichen. Zur Untersuchung gelangten acht 
Verschiedene Bodenarten. Als Apparate fü r das Pipettverfahren wurden ein 
Schüttelzylinder von 1 1 Inhalt, fü r das Dekantierverfahren ein Schlämm
zylinder nach A tterberg  verwendet.

Hie beste Dispergierung der Bodenteilchen w ird durch Behandlung m it 
Hithiumchlorid erreicht. Für Serienuntersuchungen erweist sich ein Basen- 
ümtausch m it NaCl als brauchbar. Bei schweren Böden üb e rtrifft das De
kantierverfahren das Pipettverfahren an Genauigkeit. Eine Aufteilung des 
Bodens durch Lithiumcarbonat ist ungenügend, diese Vorbehandlungsmethode 
daher unbrauchbar. F. Neumaier.

E. Rauterberg: E in  e in fa c h e r S ch lä m m a p p a ra t. (Zs. f. Pflanzen- 
ornährung, Düngung und Bodenkunde. A. 15. [Berlin 1930.] 263—269. M it 
1 Abb.)

Verf. bring t die Beschreibung eines neuen Schlämmtrichters, der bei 
geringem Kostenaufwand leicht selbst zusammengestellt werden kann. Die 
Apparatur arbeitet nach dem Prinzip eines einfachen Scheidetrichters, der 
oberhalb der Hahnbohrung nicht kugelförmig, sondern zylindrisch ist. Diese 
L  eitung über der Hahnbohrung dient als Schlämmraum, in den der zu unter
suchende Boden eingefüllt wird. Der untere Teil des Scheidetrichters, sonst 
de* Abfluß, in diesem Fall aber der E influß des Wassers, steht m it dem unter 
konstantem Druck stehenden Vorratswasser in  Verbindung. Die Schlämm- 
fBissigkeit strömt demnach von unten nach oben Durch Verstellen des an 
Ben zylindrischen Teil anschließenden Ausflußrohres kann die Strom
geschwindigkeit und damit auch die Korngröße der abgeschlämmten Teilchen 
&eandert werden. So werden also von einer Bodenprobe alle die Teilchen 
abgeschlämmt, die kleiner sind als eine bestimmte Korngröße. Der Apparat 
muß vorher geeicht werden.

Verf. weist noch darauf hin, daß ganz allgemein bei Spülapparaturen 
Bio Schlämmung nicht m it voller Geschwindigkeit des Wasserstromes be
gonnen werden dürfe. Durch Abschlämmen m it einer geringeren Geschwindig- 

eit  am Anfang der Analyse w ird  verhindert, daß am Anfang, an dem die 
kleinsten Teilchen abgeschlämmt werden, auch größere von diesen mitgerissen 
Verden. F. Neumaier.

L. W o lf: Z u r K e n n tn is  der Chem ie des E rd b o d e n s . (Zs. f. 
angewandte Chemie. 43. [Berlin 1930.] 922—928. M it 5 Abb.)

Hie Fraktionen des Bodens m it einem Korndurchmesser von 2—0,05 mm 
bezeichnet Verf. als den passiven Teil des Bodens, die Fraktionen von 
0,05 >  o o i mm als den aktiven Bestandteil. In  den beiden Fraktionen
von 0,05—0,01 mm =  Staub und 0,01 mm =  Ton usw. sind jene Stoffe ent- 

ulten, die dem Boden sein besonderes Gepräge geben. Sie reagieren m it 
seiner Flora, dem Kohlendioxyd der Atmosphäre, m it den Salzen und Ver-
bind'ungen, die im  Boden gebildet oder diesem zugeführt werden. Die Haupt-



reaktionsträger sind der Ton, die Zeolithe und die in steter Umwandlung 
begriffenen Humusstoffe.

Zur Bestimmung des Sandgehaltes eines Bodens hat Verf. eine neue 
Methode ausgearbeitet, weil „eine rich tig  durchgeführte Schlämmanalyse 
zumeist mehrere Tage in  Anspruch n im m t“  [? Ref.] und weil außerdem „die 
üblichen Schlämmverfahren wohl kaum weiter entwickelt werden können“ . 
[Verf. scheint einige recht exakte und rasch zum Ziele führende mechanische 
Bodenanalysen nicht zu kennen. Ref.]

Verf. verwendet eine Zentrifuge, die drei ineinander gesetzte Trommeln 
m it Sieben enthält. Die innerste Trommel träg t das weitmaschigste Netz, die 
zweite, m ittlere ein engeres und die äußerste das feinste Sieb. Die minimale 
Größe der im  ersten Siebe zurückgehaltenen Bestandteile beträgt 0,18 mm, 
das m ittlere hä lt die Korngrößen zwischen 0,18 und 0,12 mm zurück, während 
das d ritte  Sieb alle Teilchen hindurch gehen läßt, deren Korngröße kleiner 
als 0,05 mm ist.

Zur Untersuchung gelangen 50 g Boden, die vorher eine halbe Stunde 
lang geschüttelt wurden. Das so vorbereitete Material w ird in die innerste 
Trommel eingeführt, in  die gleichzeitig Wasser unter Druck eingeleitet wird. 
Dadurch werden aus der Trommel alle Teilchen, die kleiner als 0,05 mm sind, 
abgeschlämmt und fließen ab. So, glaubt Verf., werde der gesamte aktive Teil 
des Bodens zurückgehalten und in  Fraktionen geteilt, deren Gewicht ohne 
weiteres bestimmt werden könne.

Eine solche Bestimmung des Sandgehaltes dauert nach Angaben des 
Verf.’s 15—40 Minuten. Die Genauigkeit der Analyse beträgt fü r den Gehalt 
an passiver Substanz etwa 2 %.

Eine K r it ik  des Verfahrens erübrigt sich, w ir verweisen lediglich auf das 
folgende Referat.

Die in  der Arbeit noch vorhandenen Ausführungen über Kalkfrage und 
Bodenazidität wenden sich mehr an den Agrikulturchemiker.

F. Neumaier.

Eduard Kühn: E rfa h ru n g e n  m it  der S c h lä m m z e n tr ifu g e . (Zs. 
fü r  Pflanzenernährung, Düngung und Bodenkunde. A. 25. Berlin 1932 
102—106.)

Verf. unterzog die von W olf angegebene Apparatur der Schlämm
zentrifuge einer Nachprüfung (vgl. vorhergehendes Referat).

Als Versuchsobjekte dienten ein rezenter Meeresdünensand und ein 
diluvialer Dünensand (beide als Beispiele von Sandböden m it annähernd 
kugelförmigen Körnern), ferner ein Buntsandsteinlehm und ein Molkenboden 
(als Beispiele fü r Böden m it sehr geringem Sandgehalt).

Als Vergleichsverfahren fü r die Schlämmzentrifuge wurde die Siebung 
m ittels der Normensiebe der Firm a „Chemisches Laboratorium fü r Ton
industrie“  herangezogen. Sowohl fü r die Siebung als auch fü r die Untersuchung 
m it der Zentrifuge erfuhren die Proben jeweils die gleiche Vorbehandlung. 
Die Ergebnisse der Zentrifugenanalyse wichen von denen der üblichen me- 
chanischen Analyse stark ab.

6 5 6  Allgemeine Geologie.
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Verf. bring t recht einleuchtende Argumente gegen die Brauchbarkeit 
dieses „Schnellverfahrens“  und betont, daß es zur Korngrößenbestimmung 
Praktisch nicht verwertbar sei. Jedes andere Verfahren der mechanischen 
Analyse, auch das prim itivste, is t der Schlämmzentrifuge vorzuziehen.

F. N eum aier.

J. Kozeny: Ü b er B o d e n d u rc h lä s s ig k e it.  (Zs. fü r Pflanz enernäh- 
rung, Düngung und Bodenkunde. A. 28. Berlin 1932. 54—66.)

Verf. zeigt, daß die empirische Formel Zu n k e r ’s fü r die Durchlässig
s t  bezw. fü r die Durchflußmengen von Flüssigkeiten und Gasen durch 
Böden nicht rich tig  aufgebaut ist.

Es w ird daher nochmals im  Wege einer Dimensionsmessung eine physi
kalisch richtige Durchlässigkeitsformel entwickelt und dargetan, daß diese 
Formel

k _  P • g (P—Pi)3
C . r¡ . zl2 ‘ (1—p)2

fflit den Messungen Zu n k e r ’s besser übereinstimmt, als seine eigene empirische 
Formel.

Dabei is t: p =  Dichte der Flüssigkeit bezw. des Gases, 
g =  die Schwerebeschleunigung, 
c =  Formzahl (reine Zahl).
97 =  Zähigkeit der Flüssigkeit oder des Gases.
A =  der Dispersitätsgrad des Bodens, 
p =  dessen Porenvolumen.
pt =  das fü r die Strömung infolge adsorptiver Bindung von 

Wasser und evtl. Luftgehaltes nicht in Betracht kom
mende Porenvolumen, auf dessen Berücksichtigung 
Zu n k er  hingewiesen hat.

Die wahre Formzahl is t nicht, wie Zu n k er  behauptet hat, fü r natür
liche Böden =  1. F. N eum aier.

O- Lemm ermann: Me t h o d e n  fü r  d ie  U n te rs u c h u n g  des Bodens.
Beiheft zur Zs. fü r Pflanzenernährung, Düngung und Bodenkunde. Berlin 

!932. 9o s.)

Dieses „Methodenbuch“  wendet sich an die Vertreter verschiedener 
achgebiete, angefangen vom reinen Geologen über den Bodenkundler bis 

zu_m Agrikulturchemiker. Es mag zwar manches an anderer Stelle bereits 
erörtert worden sein (Ref. denkt an B lanck ’s Handbuch der Bodenlehre), 
eine knappe Zusammenfassung dieser A rt, welche die im  Gebrauche befind- 
when Methoden sammelt und kritisch betrachtet, fehlte gewiß. Für den wert

vollen Inha lt dieser Schrift bürgen die Namen der Mitarbeiter.
Im  ersten Abschnitt w ird zunächst die Entnahme der Bodenproben be

sprochen, wobei je nach dem Zwecke einer späteren Untersuchung verschie- 
ene Methoden der Probenahme aufgezeigt werden.

Im  Teil über die physikalische Untersuchung von Mineral- und Humus- 
oclen werden die mechanische Bodenanalyse, die Bestimmung des spez. Ge-

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1938. I I .  42
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wichtes, des Wasserhaltungsvermögens, die Bestimmung der Benetzungs
wärme und der Hygroskopizität behandelt.

Sodann erfolgt im  Kapitel über die Untersuchung der Mineralböden eine 
eingehende Erörterung der chemischen Untersuchungsmethoden (für Ver
witterungsfragen wichtig sind die Angaben über die Herstellung des Salz
säureauszuges nach der Methode der Preußisch-Geologischen Landesanstalt 
und nach der Methode von Bemmelen-H issink).

Die Abschnitte über die Untersuchung der Moorböden und der anmoorigen 
Böden beschließen diese dankenswerte Schrift.

Das Buch bring t in  allen Abschnitten die moderne einschlägige L ite ratur 
und w ird dadurch besonders wertvoll, wenn man auch an manchen Stellen 
ein Eingehen auf das grundlegende ältere Schrifttum  wünschen möchte.

F. N eum aier.

E . J u n g : A lu m in iu m -B e s tim m u n g e n  d u rc h  8 -O x y c h in o lin  
u n te r  be son de re r B e rü c k s ic h tig u n g  der chem ischen  B od en 
ana lyse . (Zs. fü r Pflanzenernährung, Düngung und Bodenkunde. A. 26. 
[1932.] 1—8.)

Verf. berichtet über die Bestimmung des Aluminiums durch 8-Oxychi- 
nolin. Nach diesem Verfahren kann das A lum inium  in  einem einfachen A r
beitsgang vom Eisen und Titan getrennt und sodann direkt bestimmt werden. 
Um die Brauchbarkeit des Trennungs- und Bestimmungsverfahrens fü r die 
chemische Bodenanalyse zu überprüfen, wurden Bauschanalysen zweier Böden 
durchgeführt. Dabei zeigt sich die Exaktheit und Brauchbarkeit dieses Ver
fahrens auch fü r die Silikatanalyse. F. N eum aier.

J. N . A n tip o w -K a ra ta je w , A . S. K u z in a  und L. A . F ro la v a : V e r
g le ich en de  U n te rs u c h u n g  v o n  ve rsch ie d e n e n  M e th o d e n  z u r Be
s t im m u n g  der a d s o rb ie r te n  Basen. (Zs. fü r Pflanzenernährung, Düngung 
und Bodenkunde. 25. Berlin 1932. 187—195.)

Verf. haben auf Veranlassung der chemischen Kommission der V I I I .  Ta
gung der Bodenkundler der USSR. (1929) eine vergleichende Prüfung ver
schiedener Methoden zur Bestimmung der adsorbierten Basen ausgeführt.

Nach einer Beschreibung der einzelnen Arbeitsmethoden und ihrer Ab
änderungen zeigen Verf., daß als „Grundmethoden der Verdrängung der 
adsorbierten Basen“  einmal die ln -N H 4Cl-Methoden und dann die Methoden 
Schollenberger’s (Verdrängung der adsorbierten Basen m it 0,05 nHCl- 
Lösung) anzusehen sind. Die Verdrängung der adsorbierten Basen m it 
0,05 nHCl-Lösung (nach Gedroiz) und m it 0,02 nHCl-Lösung is t nur in  den 
Fällen möglich, in  welchen die Böden geringe Mengen an adsorbiertem Ma
gnesium besitzen.

Für carbonathaltige Böden kann die Methode H issink ’s (Verdrängung 
der Basen m it ln-NaCl-Lösung) nur fü r solche neutrale Böden angewandt 
werden, bei denen der Gehalt an adsorbiertem Magnesium gering ist.

F. N eum aier.

K . Schlacht: E in e  neue M e tho de  z u r K o n s e rv ie ru n g  vo n  B oden- 
p ro f i le n .  (Zs. fü r Pflanzenernährung, Düngung und Bodenkunde. A. 13. 
[1928.] 426—431. M it 3 Abb.)
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Es w ird eine neue Methode beschrieben, die es gestattet, Böden in natür
licher Lagerung zu entnehmen und sie dann gleich an Ort und Stelle zu kon
servieren. Als Konservierungsmittel werden Kondensationsprodukte von 
Harnstoff und Formaldehyd und ein auf dieser Basis aufgebauter Harnstoff
glaslack verwendet.

Bei den so gewonnenen Monolithen bleiben die S truktur, sowie andere 
Merkmale, insbesonders die Farbtöne, gut erhalten. Die Bodenmonolithen, die 
auf eine 2 mm starke Zelluloidplatte geklebt werden, sind gut haltbar und 
zeichnen sich durch ih r minimales Gewicht aus. Sie können kurz nach der 
Konservierung sofort transportiert werden. M it H ilfe von Parraffinuegativen 
können später dauerhafte Abgüsse in  Gips hergestellt werden.

F. N eum aier.

N o ll

V

2. Heutige Verwitterung.
W. : Die Sorption des Kaliums in  tonigen Sedimenten und ihre Be

deutung fü r die Bildung des Kaliglimmers bei der Metamorphose. (Chemie 
der Erde. 6. 1930. 1—50. M it 16 Abb.) — Ref. dies. Jb. 1933. I. 85—86.

H- H arrassow itz: S il ic iu m , A lu m in iu m , E isen  im  W echse l der
Chemie. 43. Jg. Berlin 1930.ei"w itte ru n g s v o rg ä n g e . (Zs. fü r angew.

185—190.)

Hie am Schlüsse der A rbe it gebrachte Zusammenfassung g ib t die Ge
danken so übersichtlich wieder, daß w ir uns nur an sie zu halten brauchen, 
wollen w ir den wertvollen Inha lt kurz darlegen:

Si, A l, Fe im  B e re ic h  der V e rw it te ru n g .
I. Im  F e u c h tk l i  ma.

a) M it Humuseinwirkung
W a ld  m it  R o hh um us  
stark sauer

k) Ohne Humuseinwirkung 
1- W a ld  m it  m ild e m  

H um us 
Sauer alkalisch 

2. H u m u sa rm e  
Savanne

Al-

Zunächst alkalisch 
Später sauer

H. Im  T ro c k e n k lim a . 
a) Humusfrei 

W üste
Stark alkalisch

B) Humusreich 
S teppe 

Alkalisch

dauernd feucht 
Si a n g e re ic h e r t  Sand

dauernd feucht 
Fe m äß ig  a n g e re ic h e r t 

Bildung gemengter Gele
von S i, A l,  Fe Lehm

feucht-trocken wechselnd 
A l— Fe s ta rk  a n g e re ic h e r t 
neben Gelen schon kristalline 

Phasen
S ia llit-A llit-a llit. Rotlehm 

A l—Fe zur Oberfläche L a te r i t
A llit-Eisenstein (T rihydra llit)

trocken
Si u n d  auch Fe d u rc h  

N a h fä llu n g  a n g e re ic h e r t V e r-
S ia llit-a llit. S ia llit k ie s e lu n g

trocken-feucht wechselnd 
S i, A l,  Fe n ic h t  w a n d e rn d  Schw arz- 

Gele von  S i, A l,  Fe erde

II. 42 *
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S i, A l,  Fe im  k in e t is c h e n  Ber e i ch  g e r in g e r E rd t ie fe .

Alkalisch S i s ta rk  a b g e fü h r t  B a u x it
Gele und kristalle Phasen (Mono-

von A l,  Fe. hydra llit)
F. N eum aier.

K a rl Utescher: D ie  A b h ä n g ig k e it  de r B o d e n fa rb e  vom  E isen- 
u n d  H u m u s g e h a lt. (Zs. fü r Pflanzenernährung, Düngung und Boden
kunde. A. 26. Berlin 1932. 256—270.)

Die Frage nach der Ursache der Färbung der Sedimente w ird immer wieder 
aufgegriffen und nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten behandelt. Die 
Einen stellen die kolloidchemische Betrachtungsweise in  den Vordergrund 
(vgl. Ref. dies. Jb. 1933, I I) ,  während Verf. mehr dem Mengenverhältnis 
von S i02 : A120 3 im  Salzsäureaufschluß einen Einfluß auf die Färbung des 
Sedimentes zuweist.

Verf. fertigte von Profilen, deren einzelne Horizonte durch verschiedene 
Färbungen gekennzeichnet sind, Salzsäureauszüge an. Die Auffassung, nach 
der die oberste Schicht durch Eisenoxydverbindungen braun, der Absatz auf 
den K lü ften und die tieferen Schichten durch Eisenoxydulverbindungen grau 
bis grün gefärbt sei, erwies sich als unrichtig.

Verf. überprüfte nun das, nach den Gesichtspunkten von Ganssen auf
gestellte Verhältnis von Kieselsäure zu Eisenoxyd im  Salzsäureauszug (Menge 
Kieselsäure, die auf 1 Gew.-Teil Fe20 3 entfällt), das er kurz als „Kieseleisen
zahl“  si/fe bezeichnet. Angewandt auf seine Analysenwerte errechnet sich 
fü r graue Färbung eine hohe Kieseleisenzahl (si/fe >  2,4), mehr oder weniger 
intensiv rote Tönung t r i t t  bei si/fe <  2,4 auf. Der absolute Eisengrad kann 
bis zu einem gewissen Maße den Farbton verstärken, ist aber sonst belanglos. 
Verf. konnte auch die Ansicht Reifenberg ’s nicht allgemein bestätigt 
finden (vgl. Ref. auf S. 661), welcher die wechselnde Färbung der Böden in 
Beziehung bring t zur verschiedenen Form der Eisenverbindungen im  Aus
gangsmaterial.

Was die Färbung des Bodens durch Humus anlangt, so is t neben seinem 
Verteilungsgrad auch die hervortretende Eigenfarbe des Mineralanteiles im  
Boden maßgebend. Graue Böden (si/fe >  2,4) werden durch Humus inten
siver gefärbt als braune und rote (si/fe <  2,4). Die Humusfarbe w ird fü r ge
wöhnlich von der durch das Kieselsäure-Eisenverhältnis bedingten übertönt. 
Rote Färbung steht wahrscheinlich in  Beziehung zu einem geringen Hydra
tationsgrad der Eisenverbindungen.

Die Abhängigkeit der Bodenfarbe vom Verhältnis Kieselsäure : Eisen
oxyd w ill Verf. durch die Annahme erklären, daß durch einen gewissen Über
schuß an Kieselsäure das Eisenoxyd gebunden, und damit seine Farbe zum 
Verschwinden gebracht wird. So wäre z. B. die indifferente graue Boden
färbung zu deuten. F. N eum aier.

H . Puchner: U n te rs u c h u n g e n  ü b e r B o d e n a u sb lü h u n g e n . (Kol- 
oid-Zs. 51. Dresden 1931. 87—92. M it 11 Fig.)

Bei der Ausblühung von löslichen Alkalisalzen aus gelhaltigen Massen 
und in  Gelen t r i t t  die, dem betreffenden Salze eigene Krista llform  nicht in
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Erscheinung. Es bilden sich vielmehr „nadelförmige, haarartige, fadige, 
schirmähnliche, zuweilen auch trofpsteinartige, mehlige Gebilde. Yerf. be
richtet z. B. über Ausblühungsversuche, die er m it verschiedenen Alkalisalzen 
an einem Dolomitsand und an einem reinen Quarzsand durchgeführt hat.

Bei der Versuchsreihe K a lium n itra t —  Dolomitsand sind die Aus
blühungen einerseits abhängig von der Konzentration der Salzlösung, anderer - 
seits von der Korngröße des Bodens. Je höher der Salzgehalt ist, desto deut
licher zeigen sich die nadeligen, moosartigen, dendritischen Ausblühungen. 
Sie beginnen zuerst auf dem gröbsten Sediment (4—10 mm), dann folgen 
der Reihe nach die weniger groben Dolomitsande. Am  kräftigsten sind die 
Ausblühungen beim groben Sande entwickelt; bei den feinen Sanden t r i t t  
gleichzeitig eine Volumenzunahme des Bodenkuchens ein. Die, dem Kalium 
nitra t eigene rhombische K rista llform  konnte bei keiner der Ausblühungen 
beobachtet werden.

Quarzsand m it schwachem lehmigen Beischlag zeigt die bis zu 50 mm 
hohen Ausblühungen des reinen Quarzsandes nicht, sondern is t nur von einem, 
m't  feinsten kolloidalen Bodenteilchen durchmengten Häutchen überzogen.

Zu den Versuchen wurden ferner Salze verwendet, die bei der künstlichen 
Düngung dem Boden zugeführt werden (Natrium nitra t, Kaliumphosphat) 
0<ler bei der natürlichen Bodenzersetzung im  ariden K lim a auswittern (Na- 
fchimsulfat, -chlorid, -carbonat). Auch hier zeigt keine der Salzausblühungen 
(lie dem betreffenden Salze zukommende Kristallform .

Bei den Ausblühungsversuchen m it Natriumkarbonat t r i t t  die erwartete 
Braunfärbung der Effloreszenzen n icht ein. [Natriumcarbonat löst nämlich 
Ulfolge seiner basischen Reaktion bestimmte Humusformen der Böden zu 
braunen Solen, die sich dann dem ausblühenden Salz beimengen und es braun 
färben. Quarzsand scheint aber doch zu wenig, wenn nicht gar keine Humus- 
substanzen zu haben, um diese Erscheinung auch nur einigermaßen zu zeigen. 
Bef-] F . N eum aier.

A . Reifenberg: D ie  E n ts te h u n g  de r M e d ite rra n -R o te rd e  (T e rra  
rossa). [E in  Beitrag zur angewandten Kolloidchemie.] (Kolloidchemische 
Beihefte. 28. Dresden 1929. 55—147. M it 2 Fig.)

Verf. stellt an den Anfang seiner beachtenswerten Arbeit eine neue De- 
mition des Begriffes der Mediterran-Roterden: „D ie  Mediterran-Roterden 

entstehen auf Kalkgestein unter den Bedingungen des typischen Mittelmeer- 
unas. Im  Vergleich zu ihrem Ursprungsgestein, dem Kalk, hat in  ihnen 

eme starke Anreicherung der Sequioxyde und der Kieselsäure stattgefunden. 
m 'V ergleich zu humiden Bodenarten ist ih r Gehalt an Salzen der A lkalien 

nnd der Erdalkalien ein verhältnismäßig hoher. Eisenreichtum in  Verbindung 
™it Humusmangel verleihen der Mediterran-Roterde ihre oft leuchtend roten 

arben. Es sind zumeist Böden alkalischer Reaktion und lehmigen Gefüges; 
Sle können K alk- und Eisenkonkretionen führen.“
j.. ATach Lang werden Roterden bei Regenfaktoren von 40—60 gebildet; 
Ur das mediterrane Gebiet errechnet Verf. als Annäherungswerte Regen- 
a 'toren von 40—54. Die Roterdegebiete des Mittelmeeres werden unter Be- 

rucksichtigung ihrer Regenfaktoren näher charakterisiert; die Roterdevor-
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kommnisse werden beschrieben. Hier verarbeitet Verf. in  der Hauptsache 
die fü r die Roterdegebiete von Spanien, Südfrankreich, Italien, Istrien, Dal
matien, Kroatien, Griechenland und Palästina in  der L ite ra tur vorhandenen 
Angaben.

Verf. betont sodann das ständige Gebundensein der Terra rossa an K a lk
gestein, das er auch fü r palästinensische Verhältnisse feststellen konnte und 
an einem Beispiel aus dem Gebiete zwischen Safed und Rosh Pinah erläutert.

Unter Heranziehung aller einschlägigen bisherigen Erkenntnisse kommt 
Verf. neben anderem zu dem Schlüsse, daß die Mediterran-Roterden alkalische 
Reaktionen zeigen, die durch das Kalkgestein, Humusarmut und evtl. Gegen
wart von Alkalicarbonat bedingt sind. Etwa vorhandener Humus t r i t t  in  
adsorptiv gesättigter, koagulierter Form als sog. milder Humus auf; er kann 
keine Schutzwirkungen auf Eisenverbindungen entfalten. In  Zeiten, in  denen 
die Verdunstung größer is t als die Menge der Niederschläge, ist die Wasser
bewegung und damit auch die Wanderung der Verwitterungslösungen eine 
nach aufwärts gerichtete; w ir bekommen also einen unteren E luvia l- (Aus- 
spülungs-) und einen oberen Illu v ia l- (Einspülungs-) Horizont.

In  Anlehnung an die Anschauungen von Zsigmondy, W o. Ostwald, 
v. Weim arn , Freundlich , W iegner und Fodor bringt Verf. zunächst eine 
kurze Übersicht über die allgemeine Stellungnahme der Kolloidchemie zur 
Bodenkunde und betont, daß gerade die Kieselsäure als Schutzkolloid in der 
Bodenkunde von großer Bedeutung sei.

Die im  Boden auftretende kolloide Kieselsäure is t das stabilste Boden
kolloid, sie w ird weniger ausgeflockt als Eisen- und Aluminiumhydrosol, ihre 
Teilchen sind sehr stark hydratisiert, die kataphoretische Wanderung ist eine 
aniotische, die Adsorptionsfähigkeit ist eine recht beträchtliche.

Neben der kolloiden Kieselsäure spielen noch kolloides Eisen- und A lu
miniumhydroxyd eine Rolle. Durch kolloide Kieselsäure erfolgt eine Pepti- 
sation beider.

Adsorptionsverbindungen des Kieselsäurehydrosols m it kolloidem Eisen- 
bezw. Alum inium hydroxyd können auf zweifache A rt im  Boden entstehen. 
Einerseits kann das Aufeinandertreffen von Sesqiuoxydsolen m it Kieselsäure- 
hydrosol ihre Bildung auslösen, andererseits können sie sich auch durch 
direkte peptisierende W irkung der Kieselsäure auf Metalloxyde bilden.

Kieselsäure im  Überschuß übt eine ausgesprochene Schutzwirkung auf 
Eisenhydrosol gegen die Ausfällung durch Lauge, Natrium chlorid und Calcium
chlorid aus. Eine gegenseitige Ausflockung von positivem Alum inium - bezw. 
Eisenhydroxyd und negativer Kieselsäure kann im  Boden stattfinden. Weit 
wichtiger ist aber fü r die Tonbildung die Elektro lytflockung gemischter 
Sesquioxyd-Kieselsäuresole, denn es ist nicht gerade wahrscheinlich, daß im  
Boden entgegengesetzt geladene Sole in den Mengenverhältnissen aufeinander- 
treffen, die eine gegenseitige Ausfällung ermöglichen. Bei einem Überschuß 
der Kieselsäure entsteht unter Umladung der positiven, zerteilten dispersen 
Phase lediglich eine solche m it negativen Teilchen; bei dem Überwiegen des 
Eisen- bezw. des Aluminiumhydroxydsols herrschen die positiven Ladungen 
vor, das gemengte Dispersoid ist ein Sol m it positiven Teilchen.
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Eine Anzahl von Erscheinungen, wie Identitä t in  bezug auf Ladung, 
Adsorptionen von OH-Ionen, Koagulation durch Elektro lyte und Habitus der 
Koagula, die beim Ton beobachtet wurden, lassen sich auch bei den vom 
Verf. untersuchten Sesquioxydkieselsäuresolen feststellen. Die Bedingungen, 
unter denen nämlich eine Flockung der Metalloxydkieselsole erfolgt, sind 
ähnlich wie die Fällungsverhältnisse beim Ton. Diese Analogie der Metalloxyd- 
Kieselsäuresole m it dem Ton läßt es wahrscheinlich werden, daß ähnliche 
Gebilde wie die Metalloxydsilikatadsorbate auch in den zur Entstehung von 
Ton führenden kolloiden Lösungen vorliegen.

Durch ein gründliches Studium dieser Adsorbate versucht nun Verf. das 
Problem der Roterdebildung seiner Lösung näher zu bringen. Es war bislang 
n°ch immer fraglich, welche Faktoren die primäre Löslichmachung und 
Wanderung des im  Kalkgestein enthaltenen Eisens bedingen. Von den vielen 
Erklärungsversuchen fü r die Entstehung der Roterden geht nur der von 
B ia n c k  darauf ein, wie die primäre Entstehung von Eisen- bezw. Alum inium 
hydroxydsolen auf Kalken erklärt werden könne. Es sei fü r die Peptisierung 
des im  Kalke verteilten Eisens die Gegenwart eines Schutzkolloides (Humus) 
erforderlich. Nach Ansicht des Verf.’s kommt aber bei den klimatischen Ver
hältnissen Palästinas Humus dort nur in  sehr geringer Menge vor, er ist 
außerdem bei der herrschenden alkalischen Reaktion und dem Salzreichtum 
der Böden meist adsorptiv gesättigt, so daß er nicht mehr schützend auf 
Eisensole wirken kann.

Durch die hydrolytische W irkung des Wassers aber geht in  wärmeren 
Khmaten kolloide Kieselsäure in Lösung, deren Vorhandensein Verf. in  palästi
nensischen Böden qualita tiv  durch Kataphoresebestimmungen nach weist. 
Biese im  Boden stets vorhandene Kieselsäure übernimmt bei der Wanderung 
des Eisens die Schutzwirkung, wie dies Verf. an Hand der Analyse eines Kalk- 
steins nachweist. Den Zusammenhang der Wanderung von Eisenoxyd bezw. 
Aluminiumoxyd und Kieselsäure konnte Verf. ebenfalls darlegen, indem er 
feststellt, daß die eisen- und aluminiumoxydhaltigen Adern des Gesteins 
kieselsäurereicher sind als die eisenfreien Partien.

Verf. untersucht sodann die Flockungsverhältnisse eines Fe(0H)3- und 
eines Fea0 3—Si02-Sols durch einen fein gepulverten Kalkstein. Dabei wird 
Eisenhydroxydsol in kürzester Zeit durch den Kalk geflockt, während das 
Eisenoxydkieselsäuresol sehr beständig gegen eine solche Ausflockung ist. 
Bialysierte Kieselsäure hat besonders bei alkalischer Reaktion eine stark 
Peptisierende W irkung auf das im  kolloiden Zustande befindliche Eisen.

Bei der vorherrschenden A rt der Verwitterung findet eine Wanderung 
'fer Bodenlösungen von unten nach oben statt. Die durch Kieselsäure ge
schützten Sole flocken erst bei höherer E lektrolytkonzentration, der sie bei 
ferem Aufstieg allmählich begegnen. Die Sesquioxyde flocken unter Umhüllung 
der Bodenpartikelchen vollständig oder unter Umständen getrennt von der 
Hauptmasse der Kieselsäure aus, weil letztere wesentlich beständiger ist. So 
erklärt Verf. auch das Vorkommen freier Tonerde und freien Eisenhydrates. 
Bie entstehenden Koagula können im  Laufe der Zeit physikalisch-chemischen 
Änderungen unterworfen sein.
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Die, hauptsächlich von zu Lein ingen  vertretene Rückstandstheorie, die 
besagt, daß die Sesquioxydanreicherungen im  Kalkstein das einzige gewesen 
seien, was der Verwitterung standhielt, während K a lk und Magnesia fo rt
geführt wurden, besteht tro tz  vieler Einwände zum Teil zu Recht. Sie kann 
allerdings die primäre Löslichmachung und Wanderung des im  Kalke ver
teilten Eisens auch nicht erklären.

In  einem Anhang zeigt Verf., daß unter den obwaltenden klimatischen 
Bedingungen des Mittelmeergebietes n icht nur bei der Verwitterung von 
Kalken, sondern auch bei der Verwitterung von kieselsäurereicheren Gesteinen 
(mariner Kalksandsandstein) eine Anreicherung der Kieselsäure erfolgt.

Während im  Mittelmeergebiet Kalkstein durchwegs zu einer typischen 
Roterde verw ittert, zeigt das Zersetzungsprodukt des Basaltes eine schoko
ladebraune Färbung. Die aus den beiden verschiedenen Ausgangsgesteinen 
hervorgegangenen Böden sind aber von ähnlicher chemischer Zusammen
setzung. Ih r Farbenunterschied scheint einmal in einer Verschiedenheit des 
im  Boden enthaltenen Eisens begründet zu liegen. Das Verhältnis Fe20 3 : FeO 
im  Basaltboden is t 10 : 4, das in der Roterde 10 : 1. Zur weiteren Erklärung 
der ungleichen Färbung beider Böden nim m t Verf. an, daß ähnlich wie bei 
den Laboratoriumsversuchen auch im  Boden die koagulierten Eisonoxydsole 
verschieden gefärbt sind, je nachdem sie prim är aus Eisenoxyd- (Kalkstein) 
oder aus Eisenoxydulverbindungen (Basalt) entstanden sind.

Den M itte lpunkt dieser aufschlußreichen Arbeit stellen Modellversuche 
dar, die zusammen m it eingehenden Beobachtungen in der Natur ausgewertet 
werden. Die Ergebnisse haben nicht allein fü r die Roterdebildung Gültigkeit, 
sondern können auch auf anders geartete Bodenbildung übertragen werden. 
Wie weit es aber rich tig  erscheint, den Mechanismus des Prozesses, der zur 
Roterdebildung führt, als eine Vorstufe der Lateritbildung anzusehen, mag 
dahingestellt sein.

[Die Ansichten des Verf.’s sind n icht ohne Widerspruch geblieben. So weist 
H arrassowitz darauf hin, daß die Schlußfolgerungen, nach denen das Kiesel- 
säuresol eine Schutzwirkung auf die Sole der Sesquioxyde ausübe, m it diesen 
gemeinsam nach oben wandere, um endlich durch E lektro lyte ausgeflockt zu 
werden, gerade auf die reinen Kalke des Mittelmeeres nicht anwendbar sei. 
Der frische K a lk  schneide nämlich m it scharfer Grenze gegen die Roterde ab, 
irgendein Übergangshorizont (Zersatz), aus dem gemeinsam S i02, A120 3 und 
Fe20 3 abgeführt werden könne, sei nicht bekannt und auf den Kalken des 
Mittelmeeres m it ihren geringen Rückstandsmengen auch n icht möglich. Ref.]

F. N eum aier.

F r. Behrend und K . Utescher: E in ig e  B o d e n t y p e n  aus v e r
sch iedenen K lim a g e b ie te n  des s ü d lic h e n  A f r ik a .  (Zs. fü r Pflanzen
ernährung, Düngung und Bodenkunde. A. 26. Berlin 1932. 175—203.)

Während durch Humussubstanzen gefärbte Böden in flächenhafter 
'Verbreitung in großen Teilen des afrikanischen Kontinentes fehlen, ist ein 
Bodentyp auffallend, der tro tz  seiner Humusarmut intensiv schwarz gefärbt 
is t und dessen Verbreitung auf basische Gesteine beschränkt ist. Dieser 
schwarze Tonboden, in Transvaal als „b lack tu r f “ , in  anderen Gebieten als
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„black cotton soil“  und als „b lack vlei soil“  bezeichnet, kommt im  nördlichen 
Teil der Kapkolonie, in  Natal, in  Transvaal, in  Süd- und Nordrhodesien, 
in Katanga, in  Ostafrika vor und geht nach N bis zum Sudan hinauf. Im  
eigentlichen Kongobecken scheint dieser Boden zu fehlen.

Der schwarze Tonboden, Verf. bezeichnet ihn als Schwarzboden, ist, 
wie schon betont, auf basische E ruptiva beschränkt; das gleiche Ausgangs
gestein kann aber hier einen schwarzen, dort einen ziegelroten, tiefgründigen 
Lehmboden lie fern1. Der Schwarzboden bildet sich überall dort, wo im 
Boden, durch geologische oder topographische Verhältnisse verursacht, eine 
merkliche Wasserbewegung ausgeschlossen ist. Die löslichen Bodenbestand
teile werden daher vom Grundwasser nicht fortgeführt, es bildet sich sogar 
eine Anreicherung von Calcium- und Magnesiumcarbonat.

Wo aber das Grundwasser, wie etwa an geneigten Hängen, die löslichen 
Bestandteile angeführt hat, bildet sich aus dem gleichen basischen Gestein 
der rote Lehmboden.

Der Verschiedenheit der beiden Bodentypen is t nicht durch den Mineral
gehalt des in häufigem Schichtwechsel differenzierten Ausgangsgesteins be
gründet, denn das Muttergestein zeigt einen basischen Habitus von naher 
T erwandtschaft.

Der Rotlehm is t im  wesentlichen das Produkt einer tonigen Verwitterung, 
die an die humiden, kühleren und gemäßigten Zonen gebunden ist. Das 
Klima des Gebietes is t zwar gemäßigt bis subtropisch, an den Hängen m it 
starker Wasserzirkulation aber, an denen der Botlehm a u ftr itt, hat es als 
„Bodenklima“  humiden Einschlag.

Beim Schwarzboden dagegen haben w ir es m it einem ariden Bodenklima 
zn tun ; seine Zusammensetzung spiegelt den hydratischen, im  wesentlichen 
ohne Materialverlust vor sich gehenden Verwitterungsverlauf arider Gebiete 
wieder. Die fortgesetzte Zufuhr von Kolloiden vertsärkt den ariden Charakter 
des Schwarzbodens immer mehr.

Der Rotlehm is t danach ein schwach saurer Lehmboden m it lateritischem 
Einschlag, der Schwarzboden ein schwach alkalischer, leicht geschlämmter 
Tonboden. Der Rotlehm verdankt seine Färbung einem im  Verhältnis zur 
Kieselsäure hohen Eisengehalt bei wenig Humus. Der Schwarzboden hat 
zwar nur einen wenig geringeren Eisengehalt, dessen Färbung aber durch 
den hohen Kieselsäuregehalt verschwindet, so daß auch ein mäßiger Gehalt 
an Humus nicht mehr färbend w irk t.

Aus der südlichen Kalahari wurde ein aus Granitgneis entstehender 
Gesteinsgrus untersucht, der dem extrem ariden K lim a zufolge eine weit
gehende Aufarbeitung des Mineralbestandes zeigt. Die eigentliche Boden- 
Bildung ist jedoch noch n icht weit fortgeschritten, es sind erst die Anfänge 
der Hydratation festzustellen, die vorwiegend die basischen Bestandteile 
und einen Teil der Kieselsäure erfaßt hat. Feinste Teilchen unter 0,05 mm 
sind nur wenige entstanden.

1 Fleckenhaft liegt o ft der eine Bodentyp auf der gleichen Gesteins- 
nnterlage innerhalb des Gebietes des anderen Bodentyps. Allgemeine 
Kegeln sind nicht erkennbar, wie ich mehrfach bei meinen Reisen in Süd
afrika, bis nach Nordrhodesien hinauf, feststellte. E rich K aiser.
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Das Verwitterungsprodukt eines Serpentins, das einem annähernd 
tropischen, stark humiden K lim a seine Entstehung verdankt, zeigt bereits 
reichlich feinste Anteile. Die chemische Aufspaltung durch Hydratation 
is t hier schon vollkommener, die Basen sind bereits weitgehend ausgewaschen. 
Es entsteht so ein rotgefärbter lehmiger Tonboden m it lateritischem E in
schlag, der dem Rotlehm ähnlich ist, obwohl er aus einem ganz anderen 
Muttergestein entsteht.

Die Arbeit, in  der auch chemische Analysen dieser Böden angeführt 
werden, bringt ein gut beobachtetes und sinngemäß ausgewertetes Beispiel, 
welches deutlich zeigt, daß im Laufe der Verwitterung nicht nur Konvergenz
erscheinungen, sondern auch Divergenzerscheinungen auftreten. Die Aus
wertung der chemischen Analysen ist vorbildlich. F. N eum aier.

J. van Baren: D ie  B ild u n g  vo n  Ac k e r e r d e  aus Lö ß  in  H o l-  
lä n d is c h -L im b u rg .  (Zs. fü r Pflanzenernährung, Düngung und Boden
kunde. 22. Berlin 1931. 359—373.)

Die Veröffentlichung ist im  wesentlichen die gekürzte Wiedergabe einer 
in der holländischen L ite ra tur erschienenen Arbeit des Verf.’s (vgl. Ref. dies. 
Jb. 1931. I I .  397) in  einer deutschen Zeitschrift. W ir verweisen darauf, 
weil dadurch die beachtenswerte Arbeit des holländischen Autors dem deutschen 
Leser leichter zugänglich gemacht ist. F. N eum aier.

R . A lb e rt:  A ll i t is c h e  Ro t e r d e  a ls Ü b e rg a n g s b ild u n g  zu t r o 
p is c h e r Ro t e r de  u n d  L a te r i t .  (Zs. f. Pflanzenernährung, Düngung 
und Bodenkunde. 18. [1930.] 1—5.)

Verf. untersuchte ein Roterdeprofil von schokoladebraunem bis rein 
braunem Farbton m it dem dazugehörigen Muttergestein (Basalt) aus der 
ehemals deutschen Kolonie Kamerun. Aus den mitgeteilten Daten über 
Jahresniederschlag und Temperatur zu schließen, scheint hier ein Gebiet 
extrem tropischer Verwitterung vorzuliegen.

Dem widersprechen aber die Werte der Bauschanalysen und der Salz
säureauszüge. Der stattgehabte tropische Verwitterungsprozeß bedingte 
zwar einen starken Verlust an Kieselsäure, sowie eine Anreicherung an Eisen- 
und Aluminiumverbindungen; die chemische Gesamtcharakteristik des 
Bodens spricht jedoch nicht fü r ein lateritisches Material.

Verf. n im m t nun an, daß dieser zwar heute noch braun gefärbte Boden 
sich in einem fortgeschrittenen Übergangsstadium zur tropischen Roterde 
befände. Während z. B. die Verwitterung älterer Basalte (Tertiär) schon 
bis zur Lateritbildung fortgeschritten sei, soll das Verwitterungsprodukt 
des hier vorliegenden jüngeren Basaltes (Quartär) nur ein Vorstadium der 
Lateritbildung sein. F. N eum aier.

3. Fossile Verwitterung.
W ieseneder, H .: Zur Frage der fossilen Verwitterungshorizonte im  Löß 

Niederösterreichs. (CB1. Min. 1933. B. 199—209.)
D i t t le r ,  E m il und 0 . K ü h n : Über die Genesis der Bauxite des oberen Sann- 

tales. (Akad. Anz. Wien 1931. Nr. 17.) — Ref. dies. Jb. 1933. I. 93—94.
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Jacques de L a p p a re n t : E x te n s io n  des b a u x ite s  ä d iasp o re . 
(C. R. 196. 1933. 187.)

Als Diasporbauxite bezeichnet Verf. Bauxite, welche Kristalle von 
A102H, nämlich von Diaspor, enthalten. Es gibt aber noch im  Bauxit ein 
Mineral von derselben chemischen Formel, aber anderer S truktur, nämlich 
den Boehmit. In  Pays de Fenouillet und in  den Ostpyrenäen sind die Bauxite 
durch Diaspor charakterisiert. Diese Vorkommen sind die stratigraphischen 
Äquivalente der Bauxite von Ariege, welche hauptsächlich der Boehmit 
charakterisiert. Aber auch hier findet man Typen m it geringen Mengen 
v°n Diaspor. Man stellt fest, daß letzterer einer jüngeren Generation angehört 
Ms der Boehmit.

Man findet Diasporbauxit ferner in  Katalonien. In  der Provence, wo die 
Bauxite jünger sind als in  den Pyrenäen. Wo man Bauxite m it Boehmit 
und Diaspor zusammen findet, erkennt man, daß Diaspor die allerletzte 
Bildung ist. Bauxite finden sich außerdem in gefalteten Gegenden alpinen 
Alters, die als Dinariden und Helleniden bekannt sind. In  den Dinariden 
kommen Bauxite in  Dalmatien und in der Herzegowina vor. H ier is t das 
Trihydrat der Gibbsit. In  den Helleniden is t der Diaspor charakteristisch; 
Manche Typen enthalten 70 % und wohlentwickelte Kristalle.

Der Diaspor hat sich bei höherer Temperatur gebildet. In  der m ittleren 
Kreide und anfangs des Eocän erhitzten die Eruptivmagmen, die zum 
Hervorbrechen bereit waren, in  der Tiefe das Gebiet. M . H eng le in .

V . t . A lle n : O rd o v ic ia n  B e n to n ite  in  M is s o u ri. (Bull. Geol. 
S°c. America. 42. 1931. 224—225.)

Angaben über einige Bentonitlokalitäten in Missouri. Betonung ihres 
Mertes fü r die stratigraphische Korrelation. C urt Teichert.

S. K le in : D ie  B ild u n g s w e is e  de r n u t z b a r e n  se d im e n tä re n  
K a o lin fe ld s p a ts a n d v o rk o m m e n  de r n ö rd lic h e n  Obe r p f a l z  u n d  
l b r Z usam m enhang  m it  e inem  c r e t a c i s c h - t e r t i ä r e n  U rn a b — 
U rv ils -S y s te m . (Zs. D. Geol. Ges. 84. 1932. 129—157. M it 4 Textabb.)

Die Kaolinlagerstätten der Oberpfalz haben genetisch, wie die sich 
damit befassende L ite ra tur ersehen läßt, recht verschiedene Deutungen 
erfahren. Wenn sich nun die Vorstellungen des Verf.’s zu den bisherigen 
Beurteilungen in  einem starken Gegensatz befinden, so bezieht sich dies 
Mcht einmal so sehr auf die Genesis — über die ja wohl noch nicht das letzte 
y ° r t  gesprochen ist — , als vielmehr auf die gesamt e geo log ische  
S itu a t io n .  Man darf wohl davon ausgehen, daß nach dem heutigen Stande 
der Forschung die Kaolinfrage an sich verschiedene Lösungen zuläßt; so 
ist denn auch beim Oberpfälzer Vorkommen wohl schon auf die meisten 
dieser Möglichkeiten zurückgegriffen worden. Es sei deshalb vorausgeschickt, 
daß Verf. in  der W irkung des Grundwassers die Hauptentstehungsursache 
erblickt, also jedenfalls nicht in  lokalisie it wirkenden aszendierenden Agenzien
irgendwelcher Art.

Die den Kaolin führenden, gebleichten und bis zu einer Maximaltiefe 
v°n 40 m bislang erschlossenen Arkosesandsteine oder Feldspatsande, wie
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sie Verf. unter Einbeziehung seiner „kaolinisierten Restschotter“  und „Feld- 
spatkiese“  auch nennt, hat man bisher der Hauptsache nach zu den eisen
haltigen Berggipsschichten des Keupers, teilweise auch zum Rotliegenden 
gerechnet. Das wahre Hangende dieser naturgemäß stets oberflächennah 
aufgeschlossenen oder angefahrenen Schichtlagen ergibt sich, wie schon 
aus dem älteren Schrifttum  zu entnehmen ist, nicht völlig klar, und so kommt 
Verf., dessen Untersuchungen an den Oberpfälzer Kaolinvorkommen sich 
auf mehrere Jahre ausgedehnt haben, zu dem Resultat, daß es sich hier nur 
um A u s fü llu n g s s c h u tt  c r e t a c i s c h - t e r t i ä r e r  U rs tro m r in n e n  un d  
E ros ion sseen  ha nd le , wie sie zunächst, teilweise schwankend in  ihrer 
Abflußrichtung, fü r die radikale Enteisenung oder Ausbleichung die ent
sprechenden Bedingungen abgeben und zugleich auch die vom Verf. kon
statierte Ungleichmäßigkeit und Geringfügigkeit des Silifizierungsphänomens 
erklären könnten. Für die Kaolinisierung selbst aber w ird im  allgemeinen, 
und zwar unter Annahme eines warmen Klimas, eine langdauernde E in
wirkung des in  seiner Strömung durch tektonischen Einfluß zeitweise gehemmten 
Grundwassers als des Trägers ständig nachgelieferter Kohlensäure oder ent
stehender kohlensaurer A lkalis verantwortlich gemacht. In  den Rand
gebieten jeweiliger Wasseransammlungen eingetretenen Vermoorungen wird 
eine damit parallelgehende, indes nur nebensächliche kaolinisierende Wirkung 
zuerkannt. Die Kaolinisierung aber erstreckte sich, da die autochthone 
A rt dieser Umwandlung nicht ganz in Abrede gestellt werden kann, nicht 
allein auf die locker gepackten, mehr oder weniger vergrasten und während 
ihres langen Transportes auch innerlich zerrütteten Gemengteile des Auf
füllungsschuttes, sondern teilweise auch auf die zu solcher Umwandlung 
prädestinierten, im  Urstromgebiet ausstreichenden Schichten, so daß nach 
Ansicht des Verf.’s hier ein „a l lo c h th o n -a u to c h th o n e r “ , m. a. W. ein 
M i s c h - L a g e r s t ä t t e n t y p u s  m it vorherrschend allochthoner Komponente 
vorliegen würde — an sich eine durchaus diskutable und wohl in  manchen 
Fällen noch zu wenig berücksichtigte Vorstellung. Das Zufuhrgebiet er
streckt sich, wie aus der petrographischen Beschaffenheit der in den Kaolin
schichten nachweisbaren Gesteinsgemengteile geschlossen wird, vom nahen 
Granitkomplex der Naabgebirgsaufwölbung bis hinauf zum Krista llgran it
bereich der nördlichen Oberpfalz, dessen lichtgefärbte Feldspäte Verf. im  
gröberen klastischen Material der Schotter unzweideutig zu erkennen glaubt. 
Demgemäß betraf der zur Kaolinisierung führende Verwitterungsprozeß in 
seinen Modalitäten den gesamten Verwitterungsrückstand nicht nur an Ort 
und Stelle seiner Entstehung und am Ort der letzten Ablagerung, sondern 
auch während des letzten Ablaufs des schubweise (S. 147) erfolgten Material
transportes (S. 153). Verf. hat überall fü r die Fülle der Einzelheiten seiner 
Darlegung m it Sachkunde und Umsicht Belege beizubringen verstanden, 
von denen allerdings manche, wie etwa das nesterartige Auftreten typischen 
Kaolins, auch in  ganz anderer Weise sich deuten ließen. Eine sichere Diagnose 
jener Kaolinlager als einer verhältnismäßig jungen Sedimentbildung im  Sinne 
des Verf.’s setzt jedenfalls eine nur durch gründlichste Detailkenntnis gerade 
der Sandfazies des Keupers zu gewinnende Übersicht voraus. Die Ver
quickung des Kaolinproblems m it der Frage des Oberpfälzer Bleierzvorkom
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mens, die sich durch Analogieschlüsse nicht ohne weiteres abtun läßt, erschien 
m ir um so mehr entbehrlich, als Verf. es hier beim spättriassischen Entstehungs
alter bewenden läßt. Nur auf eines sei noch hingewiesen: Handelt es sich 
Mer in  der Tat um Schuttablagerung innerhalb eines ganzen Systems aus
geweiteter Urstromtäler, so dürfte man Kaolinvorkommen, die man bis je tz t 
doch mehr strichweise auftretend kennt, gestützt auf die Theorie des Verf.’s, 
immerhin in recht wesentlich größerer Ausbreitung zu erhoffen haben.

E . Christa.

4. Bodenkunde.
K l e e k a m m ,  M a x :  Die geologisch-bodenkundlichen Verhältnisse der

Umgebung von Regensburg m it besonderer Berücksichtigung der land
wirtschaftlichen K u ltu r. (Ber. d. Naturwissensch. Ver. zu Regensburg.
18. H eft fü r das Jahr 1926/27. Regensburg 1927. 206 S. S. M it 1 Karte.)
—  Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  24/25.

P. V age ier und F. A lten : B ö d e n  d e s  N i l  u n d  G a s h .  (Zs.
Pflanzenernährung, Düngung und Bodenkunde. A. 21. [1931.] 44—57, 

323—346; 22. [1931.] 21—51, 191—267; 23. [1932.] 149—207, 208—339; 
24 [1932.] 50—92, 179—242.)

Es darf auf diese A rbe it hingewiesen werden, trotzdem sie mehr unter 
dem Gesichtswinkel des Agrikulturchemikers aufgebaut ist. Verf. meistern 
aber den Gegenstand in  einer Weise und zeigen ihn in  einer so vielseitigen 
Beleuchtung, daß auch manches enthalten ist, was fü r den Geologen von 
wesentlichem Interesse ist. Verwiesen sei z. B. auf die allgemeinen Erör
terungen über die sedimentpetrographischen Untersuchungsmethoden, auf 
die Abschnitte über die Hygroskopizitätsbestimmungen und Korngrößen
bestimmungen der Böden. F. N eum aler.

P. V ageier: T r o p i s c h e  R o t e r d e n .  (Ernährung der Pflanze. 
2e- [1930.] 350—355. M it 8 Abb.)

E in in  natürlichen Farben wiedergegebenes typisches Rotlehm- und 
Lateritprofil bereichert die sonst auf eine Zusammenfassung der bisherigen 
Erkenntnisse abgestimmte Arbeit. F . N eum aler.

J. Jakob: F o r t s c h r i t t e  d e r  A  g r  i k  u 11 u r  c h e m i  e s e i t  
d e m  J a h r e  1 9 1 8 .  (Zs. fü r angew. Chemie. 44. Jg. Berlin 1931. 1—9.)

Eie Arbeit kann gewissermaßen als erweitertes Sammelreferat ange
sprochen werden, aus dem fü r geologisch eingestellte Leser manches zu ent
nehmen ist. Wer sich m it Fragen der modernen Bodenkunde beschäftigt, 
darf diese Zusammenfassung nicht übersehen. F . N eum aler.

W . W o lff :  Ü b e r  d i e  E i n w i r k u n g  d e r  g e o l o g i s c h e n  
F o r m a t i o n e n  a u f  d i e  B o d e n b i l d u n g  i n  N o r d d e u t s c h 
l a n d  (Zs. fü r Pflanzenernährung, Düngung und Bodenkunde. 20. 1931.
110—183.)
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Verf. zeigt am Beispiel des norddeutschen Tertiärs und Diluviums, daß 
die geologischen Formationen und Formationsglieder fü r die Bodenbildung 
von durchgreifender Bedeutung sind.

Die meist limnischen Bildungen des Tertiärs bringen saure, durchlässige 
trockene Waldböden hervor, bei humidem K lim a können sie mächtige Ort
steinbildungen erzeugen. Die marinen Tertiärbildungen geben, ob ihres 
häufig vorkommenden Glaukonitgehaltes, eisenoxydreiche, rostige Böden, 
die zur Bildung von Eisenortstein neigen.

Die Bodenbildungen des Jungglazials unterscheiden sich von denen des 
Altglazials durch die Entkalkungstiefe, S truktur und Podsolierung.

Endlich beeinflussen die stofflich sehr verschiedenen Bildungen des 
A lluviums den daraus entstehenden Bodentyp. F. Neumaier.

K . Utescher: D ie  E i n t e i l u n g  d e r  M i n e r a l b ö d e n  u n t e r  
B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  K  o r  n g r  ö ß e n g 1 i  e d e r  u n g u n d  
d e s  G e h a l t e s  a n  s a l z s ä u r e l ö s l i c h e r  T o n e r d e .  (Zs. fü r 
Pflanzenernährung, Düngung und Bodenkunde. 28. Berlin 1933. 224—241.)

Yerf. hat sich die Aufgabe gestellt, die Abgrenzung der Mineralböden 
nach ihrer sandigen, lehmigen oder tonigen Ausbildung auf Grund ihrer 
Korngrößengliederung und ihres Gehaltes an salzsäurelöslicher Tonerde 
vorzunehmen.

Die 244 untersuchten Proben von Sanden, Flottsanden, Lehmen, Mergeln, 
Tonen und Schlicken zeigen, daß ih r Gehalt an salzsäurelöslicher Tonerde 
die Gliederung der Bodenarten hinsichtlich ihrer sandigen oder tonigen Aus
bildung ermöglicht, das A lter des Materials spielt dabei keine Rolle.

Weniger geeignet fü r eine E inteilung der Bodenarten scheint ih r Korn
größenbild zu sein. Es steht zwar in  einem bestimmten gesetzmäßigen Zu
sammenhang m it dem Charakter des Bodens, die Werte fü r die einzelnen 
Böden überschneiden sich aber vie l zu sehr, als daß es m it Erfolg als Grundlage 
einer derartigen Klassifikation benutzt werden könnte. Auch die Hygro
skopizität kann als K riterium  fü r eine Bodeneinteilung nicht herangezogen 
werden.

Löß und Lößlehm m it ihrer eigenartigen Korngrößenverteilung (starkes 
Überwiegen der Anteile zwischen 0,05 und 0,001 mm) zeigen fü r die einzelnen 
Tonerdewerte ein anderes Körnungsbild als die Sande. Kennzeichnend is t 
aber auch hier wieder die Menge der salzsäurelöslichen Tonerde.

Schließlich kommt Yerf. auf Grund der Untersuchungen von über 300 
Bodenproben zu dem Schlüsse, daß die Abgrenzung der Mineralböden nach 
dem Gehalte an salzsäurelöslicher Tonerde vorgenommen werden könne.

Dabei is t ein Boden von % A120 3 zu bezeichnen als:

<  0,7 Sand
0,7—1 schwach lehmiger Sand
1—  1,3 lehmiger Sand
1,3— 2 sandiger Lehm
2— 3 schwach sandiger Lehm
3— 4 Lehm

>  4 Ton. F. Neumaier.
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Gabriel Bertrand et L. Silberstein: Sur l ’ i m p o r t a n c e  des su l- 
f a t es c omme engra is . (C. R. 195. 1932. 1349.)

Nach Versuchen kann man nur gute Ernten erzielen, wenn man dem Boden 
eine gewisse Menge Schwefel, kom biniert m it A lka li- oder Calciumsulfat, 
zugibt. Die Verf. werfen die Frage auf, ob dasselbe auch in  der praktischen 
Landwirtschaft zu trifft. Die Agronomen halten im  allgemeinen die Zugabe 
yon Sulfatdüngern fü r zwecklos. G. Bertrand hat schon früher gezeigt, 
^ le diese Meinung entstehen konnte. Die Verf. haben die Versuche weiter 
Verfolgt und festgestellt, daß die Pflanzen zur Bildung ihres Gewebes vie l 
größere Schwefelmengen verlangen, als man vermutete (C. R. 189. 1929. 
886 u. 1045), obgleich die Böden nur kleine Mengen assimilierbaren Schwefel 
enthalten, manchmal sogar weniger als einige Dezigramm im  Kilogramm 
(L. R. 184. 1927. 1388). Es war daher logisch, anzunehmen, daß der in  Gestalt 
ßiues löslichen Sulfates hinzugefügte Schwefel eine günstige Rolle spielt. 
Lie Verf. haben Versuche angestellt, Böden von Perrigny bei Auxerre ana
lysiert, um den Schwefel- und Bariumgehalt zu finden. N im m t man an, 
daß Bariumsulfat vorliegt, so bleiben nur 0,013 g Schwefel pro Kilogramm, 

lese Erde wurde auf drei Töpfe verteilt, Kaliumphospaht, Barium- und 
'a trium n itra t, sowie Natrium sulfat wurden zweien derselben zugefügt. 

Bas zugesetzte Wasser war destillisert; kleine Mengen von Schwefel wurden 
eingeführt (1 mg pro Liter). Die Resultate m it Raps werden beschrieben. 
Ls zeigte sich, daß dort, wo der Schwefel durch Barium gebunden wurde, 
6® Raps nicht einmal Blüten trug  und der Umfang nicht einmal ein Fünftel 
Von dem der sulfatisierten Pflanzen betrug. Is t dem Boden Natriumsulfat 
zugefügt, so zeigt die Rapskörnerernte einen Überschuß von 83,3 % gegen
über der Ernte ohne dieses Sulfat. Is t der Schwefel durch das Barium gebunden, 
80 sind die Ernten m it dem löslichen Natrium sulfat 207 % höher.

Es w ird empfohlen, den Düngern Ammonium- oder Kalimsulfat, sogar 
'alciumsulfat zuzusetzen. NI. Henglein.

O- Tam m : Den a n d ra  in te r n a t io n e l la  ma r k l ä r ek o ng r es s e n  
i L e n in g ra d  och Mos k v a ,  J u l i  1930. (Der zweite internationale Boden
kunde-Kongreß in  Leningrad und Moskau, Ju li 1930.) (Geol. För. Förh. 
°2 . 1930. 772—773. Stockholm.)

Bericht über den Verlauf und über die m it ihm  verbundenen Lehrausflüge.
Rudolf Schreiter.

Olof Tam m : Om b r u n j o r d e n  i  S verige . (Die Braunerde in  Schwe* 
en.) (Sveriges Skogsvardsförens T idskrift 1930. 1—41. M it 1 Taf, u. 2 Abb. 
usammenfassung in  deutscher Sprache.)

Die Braunerde (im  Sinne von R a m a n n )  stellt einen häufigen Bodentyp 
ln v ielen forstlichen Gebieten des südlichen Schweden dar. Doch lassen 
S1ch einige Untergruppen aufstellen, die ihre Abhängigkeit von geologischen 
ünd klimatischen Verhältnissen besonderer A r t  bekunden. Es werden be
sonders die Profile untersucht, in  denen die Umwandlung von Braunerde 
m Podsolboden klar zutage t r i t t  (Kiefernwald) oder auch Neubildung von
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Braunerde im  Birken-Weideland erfolgt. Da Land- und Forstwirtschaft 
die W ichtigkeit der Braunerde erkennen, w ird u.a. besonders die geographische 
Verbreitung der Braunerde behandelt. Rudolf Sch reifer.

Gunnar Beskow: Om jo rd a r te rn a s  k a p i l la r i te t .  E n  n y  m e tod  
fö r  b e s tä m m in g  av k a p i l lä r k r ä f te n  (e lle r  k a p i l lä r a  s tig h ö jd e n ). 
(Über die kapillaren Verhältnisse in  den Böden. Eine neue Methode zur Be
stimmung des Kapillardruckes.) (Stockholm. Sver. Geol. Unders. Ser. C. 
Nr. 356. Zusammenfassung in  englischer Sprache.)

Zur Bestimmung des Kapillardruckes bezw. des Kapillarsteigens in den 
Böden schlägt Beskow  einen einfachen, leicht zu bedienenden und w irk
samen Laboratoriumsapparat vor, der kleine Proben anzuwenden gestattet 
und ein schnelles Arbeiten ermöglicht. Soweit reines, gesiebtes, homogenes 
Material in  Anwendung kommt, ist das Kapillarsteigen umgekehrt proportional 
der Korngröße. Unter den natürlichen Böden zeigen die Moränen die er
heblichsten Abweichungen. Rudolf Schreiter.

G. Sundein och O. Franck: R e a k t io n s t i l ls ta n d e t  och k a lk -  
b e h o v e t i  de svenska  o d lin g s jo rd a rn a . (Bodenreaktion und K a lk
bedürfnis der schwedischen Ackerböden.) (Stockholm. Kungl. Landtbruks- 
akademiens Handl. 0. T idskrift. 1930. 91S. M it 4 K art. u. 11 Abb. Zusammen
fassung in  deutscher Sprache.)

Die Abhandlung enthält Bestimmungen der Bodenazidität, die an rund 
27 000 Ackerbodenproben durchgeführt worden sind. Das Material ist ver
schiedenen Gebieten in  Süd- und Mittelschweden entnommen worden. Mineral
böden m it geringerer Bodenreaktion als pH  6 brauchen Grundkalkung, solche 
m it pH  6,0—6,4 benötigen Unterhaltungskalkung. Titrationskurven er
läutern die Darstellung. — Das Kalkbedürfnis ist größtenteils in  den 14 ver
schiedenen Ackerbaugebieten unterschiedlich und m it Ausnahme von 2 Silur- 
und Kreideprovinzen erheblich. U. a. enthält die Darstellung Schätzungen 
über das jährliche Kalkbedürfnis in  den Ackerbaugebieten.

Rudolf Schreiter.
Carl M alm ström : V ilk a  to rv m a rk e r  lä m p a  s ig  fö r  skogs- 

p ro d u k t io n  e f te r  d ik n in g ?  (Welche Torfboden eignen sivh nach E n t
wässerung fü r Waldwuchs.) (Stockholm. „Skogen“ . Nr. 18. 1930. 5 S. M it 
4 Abb.)

Für die Beurteilung is t es notwendig, die geographisch-klimatischen, 
physikalischen und chemischen Verhältnisse zu erforschen. Insbesondere 
spielen Temperatur, Niederschläge und Aufsaugevermögen eine wichtige 
Rolle. Auch darf die gesamte natürliche Vegetation nicht außer acht ge
lassen werden. Nur die Gesamtheit aller genannten Faktoren entscheidet, 
ob sich entwässerte Torfböden fü r Waldwuchs eignen und in welchem Grade 
dies möglich ist. Rudolf Schreiter.

Simon Johannsson: H y d ro lo g is c h e  A rb e ite n  be i de r geo
lo g is c h e n  L a n d e s a n s ta lt  von  Schweden. ( I I I .  Hydrologische Kon
ferenz der baltischen Staaten. Warszawa 1930.)



Meer und seine Wirkungen. 673

Ein Überblick über die hydrologischen und bodenkundlichen Unter
suchungen der geologischen Landesanstalt von Schweden. Berücksichtigt 
sind besonders: Grundwasserverhältnisse, Solifluktion, Frostwirkung, Durch
lässigkeit, Porosität, allgemeine kapillare Verhältnisse und Fragen der Düngung 
und Entwässerung. Rudolf Schreiter.

Meer und seine Wirkungen.
M a rs h a ll, P.: The Wearing of Beach Gravels. (Trans. New Zealand Inst. 

58. 1927. 507—532.)
' Colloid substances formed by abrasion. (Ib id . 59. 1928. 609—613.) 
~~ Beach Gravels and Sands. (Ib id . 60. 1929. 324—365.)
E re yb e rg , B. v o n : Zerstörung und Sedimentation an der Mangrove-Küste 

Brasiliens. (Leopoldina-Festschr. f. J oh. W alther . 6. 1930. 69—118. 
M it 16 Abb. im  Text u. 10 Taf.)

E ip m a n , C. B .: The Chemical composition of sea-water. (Carnegie Institu tion 
of Washington. Publ. 391. Papers from  the Tortugas Laboratory. 26.
1929. 249—257.)

Hermann W attenberg: Ü b e r den K a lk g e h a lt  des O z e a n -  
Wassers. (Ann. d. Hydrographie. 58. [1930] 277—282. 59. [1931] 273—281.)

Aus der A lka lin itä t des Meerwassers kann auf den zugehörigen Gehalt 
an CaC03 geschlossen werden. Die A lka lin itä t kann durch eine im  Prinzip 
sehr einfache T itra tion m it 0,1 n  HCl bestimmt werden. Nun sind aber die 
Differenzen im  Kalkgehalt des offenen Meeres derart gering, daß nur eine 
Arbeitsmethode die Werte rich tig  erfaßt, die auch alle möglichen Fehler
quellen ausschaltet.

Verf. bestimmt den Alkalin itätswert einer Probe, indem er eine ab
gemessene Menge des zu untersuchenden Wassers m it HCl im  Überschuß 
versetzt, die Kohlensäure durch Kochen entfernt und die nicht verbrauchte 
Salzsäure alkalimetrisch oder jodometrisch bestimmt. Die bisherige Haupt
fehlerquelle aller Bestimmungen, die E inwirkung der Luftkohlensäure während 
der T itration w ird durch Arbeiten im  kohlensäurefreien Luftstrom  aus
geschaltet. Als Indikatoren bei der T itra tion haben sich Methylrot und ein 
Mischindikator (3 Teile Bromkresol und 1 Teil Methylrot) bewährt.

Die auf eine solche A rt gewonnenen sicheren Ergebnisse erlauben es 
die im  Meerwasser vorkommenden kleinen Konzentrationsunterschiede an 
CaC03 zahlenmäßig zu erfassen und sie auszudeuten.

Zur E rm ittlung der vertikalen Verteilung des Kalkgehaltes dienten 
236 Bestimmungen der A lka lin itä t, die im  Atlantischen Ozean zwischen 
20° Nord- und 20° Südbreite vorgenommen wurden. Dabei zeigte sich einmal 

euie strenge Proportionalität zwischen dem Kalkgehalt und dem Salz
gehalt des Meerwassers. Das Minimum an CaC03 im  Meerwasser liegt nicht 
unmittelbar an der Oberfläche, sondern etwa zwischen 50 und 1000 m Tiefe.

le Kalkverarmung der obersten Schichten bestätigte die Vermutung, daß 
' om Plankton dem Wasser beträchtliche Mengen K a lk entzogen werden. 

le Feststellung der Zunahme des Kalkgehaltes über dem Meeresboden 
F. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  43
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in großen Tiefen weist wiederum auf eine Auflösung des Kalkschlammes 
am Meeresboden hin. Je tiefer also das Meer ist, desto größer w ird auch 
der Kalkgehalt des Ozeanwassers sein.

Die regionale Verteilung des Kalkgehaltes is t in  den m ittleren Meeres
schichten immer dieselbe, Unterschiede treten erst in  den Oberflächen- und 
Bodenwasserschichten auf. In  den kalten Zonen m it ihrer starken vertikalen 
Konvektionsströmung is t der Kalkgehalt an der Oberfläche fast genau so 
groß als in der Tiefe. In  niederen Breiten haben w ir eine starke Verarmung 
an CaC03 im  Meerwässer.

Die Frage nach dem Sättigungsgrad des Meerwassers beantwortet Verf. 
dahin, daß das Wasser der wärmeren Zonen an K a lk  sehr stark übersättigt 
sei. Das Tiefenwasser unterhalb 2000 m is t an K a lk  ungesättigt.

F. Neumaier.

E. Kolumbe: E in  B e itra g  z u r K e n n tn is  de r S a lz g e h a lts v e r-  
h ä ltn is s e  des E lb m ü n d u n g s g e b ie te s  von  B ru n s b ü tte l b is  C u x 
haven . (Arch. Hydrobiologie. 23. 1932. 381—390.)

Die Mündungsgebiete der großen Ströme haben sedimentkundlich große 
Bedeutung, weil sie die Kampfzone zwischen Salz- und Süßwasser darstellen 
und dadurch eigenartige Sedimentationsbedingungen aufweisen sowie stark 
wechselnde Lebensmöglichkeiten fü r Organismen haben. Verf. hat das 
Mündungsgebiet der Elbe bearbeitet und gibt eme große Zahl von Salzgehalts
bestimmungen an. E r betont ausdrücklich, daß dieser Beitrag zur Kenntnis 
der Salzgehaltsverhältnisse eine Materialsammlung sei, die als Nebenergebnis 
einer umfangreichen Wattuntersuchung entstanden ist. Ihm  standen die 
langjährigen Beobachtungen der Baubehörde fü r Strom- und Hafenbau in 
Hamburg zur Verfügung, von denen er eine große Anzahl in Tabellen ver
öffentlichen kann. Der Salzgehalt wurde in  den verschiedensten Wassertiefen 
und zu den verschiedensten Zeiten fortlaufend beobachtet, so daß ganze 
Serien über verschiedene Tiden hinweg vorliegen. Außerdem bring t Verf. 
Werte über die Wasserführung der Elbe in  den verschiedenen Monaten, um 
deren Einfluß auf den Salzgehalt zu gewinnen. Die verschiedenen Arme, 
die durch Sandbänke getrennt sind, zeigen verschiedenartiges Verhalten und 
so ist diese Arbeit, die als Grundlage fü r biologische Untersuchungen gemacht 
ist, gleichzeitig eine wertvolle Grundlage fü r sedimentkundliche Unter
suchungen. Pratje.

Chester K . W entw orth: P eb b le  W ear on th e  J a rv is  Is la n d  
Beach. (Washington University Studies. New Series. Science and Tech
nology. Nr. 5. Contributions to Geology. St. Louis 1931. 11—37.)

An der Küste der Jarvis-Insel im  Stillen Ozean war ein Schiff gestrandet, 
dessen Kohlen nun einer 11jährigen Abrollung durch die Brandung aus
gesetzt waren. Um die Abnützung experimentell festzustellen, benützte Verf. 
verschiedene Kugelmühlen, von denen sich am geeignetsten fü r die vorliegende 
und andere [vgl. das folgende Referat] Untersuchungen die folgende Kon
struktion erwies: Zwei Abrasionskammern sind an den Enden einer 2zölligen 
Stahlwelle von 16 Zoll Länge angebracht und bestehen aus geschweißtem
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Kesselblech. Der äußere Teil ist aus l  zölligem Blech hergestellt, während der 
innere Teil an ¿zölligem Blech gebildet wird. An den äußeren Teil jeder 
Kammer is t ein Yierkantstab zur Bildung eines Randes angeschweißt, an 
welchen durch Flügelschrauben die äußere abschließende Platte befestigt ist. 
Kie Hauptwelle bewegt sich in  zwei geschützten Lagern, jedes von 4 Zoll 
Länge. Sie träg t eine Zahnradübertragung, m ittels deren die Abrasions
trommeln etwas über 19 Umdrehungen pro Minute von dem J-P.S.-Motor 
aus in Bewegung gesetzt werden. Die Kammern sind m it 1J zölligem Zypressen
holz ausgefüttert, welches 6—8 Wochen bei ununterbrochener Arbeit aushält 
und leicht erneuert werden kann.

Die Messungen der Abrasion werden auf eine 4 cm dicke, feingesehliffene, 
at>er nicht polierte Quarzkugel bezogen. Deren Abnützung wird in  Be
gehung gebracht zu Porzellankugeln, welche als zweites Maß benützt 
werden.

Als Abrasion w ird in  diesen Versuchen nach dem Vorbilde von 
P- Marshall das reine Abreiben, als Schlag („im pact“ ) das Auftreffen größerer 
Gerolle auf kleinere, als Abschleifen („grind ing“ ) das Zerreiben von kleineren 
Gerollen zwischen größeren durch Berührung und Druck bezeichnet. Schlag- 
Marken können auch durch das Auftreffen von kleineren auf größere Gerolle 
hervorgerufen werden. Als Abnützung („wear“ ) bezeichnet Verf. die Ge
samtheit der Verkleinerungsvorgänge. Daraus ergibt sich der Reduktions- 
“ 'dex. Als E inheit der Abnützung schlägt Verf. die Entfernung von ^  g, 
Von einer 100-g-Quarzkugel, welche Einheit er daubröe  nennt, vor.

Die Kohlengerölle der Jarvis-Insel haben nun in 11 Jahren ungefähr 
1800 daubröes Abnützung oder 0,45 daubröe täglich durchgemacht. Das 
entspricht ungefähr 600 Abrasionstagen in der Abrasionsmühle unter den 
gegebenen Versuchsbedingungen und dies wiederum einer Bewegung von 
25 800 km am Rande der Mühle. Alles das aber stellt n icht in Rechnung 
Mögliche Verwitterung und andere Veränderung als mechanische Abrollung.

[Wenn solche Laboratoriumsversuche auch einen gewissen W ert haben, 
so möge man doch m it der Übertragung auf die Vorgänge in  der freien Natur 
recht vorsichtig sein. Ref.] Erich Kaiser.

A rthu r B. Cozzens: R ates  o f w ear o f com m on m in e ra ls . 
(Washington University Studies. New Series. Science and Technol.. Nr. 5. 
Gontributions to Geology. St. Louis 1931. 71—80.)

Versuche wurden gemacht zur Feststellung des Gewichtsverlustes durch 
Abnützung in einer Kugelmühle m it 8 Mineralien vom Härtegrad 2—9 der 
MoHs’schen Skala, bei Benützung verschiedener Mischungen von Calcit, 
F luorit und Hornstein (chert). Die Abnützung der Mineralien m it einer Härte 
unter der des Quarzes w ird hauptsächlich durch Abrollung bedingt, wogegen 
boi härteren Mineralien die Zerkleinerung durch den Stoß den geringen Verlust 
durch Abnützung überdeckt. Die physikalischen Eigenschaften der der 
Abschleifung unterworfenen Mineralien in bezug auf den Stoß seien zurzeit 
nur zu ungenau bekannt, um in Rechnung gestellt zu werden. Die Härte des 
abschleifenden Materials is t weniger bedeutsam, als die Härte des Minerals, 
welches der Abschleifung unterworfen wird. Größere Bedeutung als die Härte

II . 43 *
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hätten die Form der Substanz und geringe Unterschiede in ihrer durchschnitt
lichen Größe. Die Bedeutung des Schlages der einzelnen M ineralpartikel 
aufeinander kann nicht auf einfache Weise auf die Härte bezogen werden. 
Abnützung und Schlag müssen bei weiteren Versuchen besser auseinander 
gehalten werden.

Untersucht wurden Gips (Spat, Alabaster), Calcit, F luorit, T itan it, 
Orthoklas, Quarz, Beryll, Korund. Erich Kaiser.

L. J. Krige: P e c u lia r  l i t t l e  ro c k  bas ins  a t Is ip in g o  B each , 
N a ta l.  (South African Journ. of Science. 29. 1932. 262—264.)

A uf der Brandungsterrasse der Isipingo-Bucht in  Natal (Südostafrika) 
hat Verf. Becken beobachtet, die an die Becken der Sinterterrassen bei heißen 
Quellen erinnern. Es handelt sich hierbei um Hohlräume, die bis zu 15 m 
im  Durchmesser haben können und im  Durchschnitt nur 10—20 cm tie f sind. 
Der Rand besteht aus durch kalkiges Bindem ittel verfestigten Sanden und 
Verf. denkt sich die Entstehung in  der Weise, daß die Becken, nachdem sie 
bei Hochwasser vom Meere gefüllt worden sind, bei Niedrigwasser durch die 
hohe Lufttem peratur ihre Salzkonzentration sehr stark erhöhen, so daß der 
kohlensaure K a lk aus der Lösung ausfällt und m it angeblasenem Sand zu
sammen die Wälle um die Becken herum aufbaut. Die Form der einzelnen 
Pfannen is t unregelmäßig, so daß sie auch in  dieser Beziehung den Sinter
terrassen ähneln. 4 Abbildungen ergänzen das geschriebene Wort.

Pratje.
Paul Jakuschoff: Ü b er d ie  S a n d w a n d e ru n g  an de r ru ss ische n  

K ü s te  des S chw arzen  Meeres. (Zs. Schiffbau, Schiffahrt und Hafenbau.
33. Berlin 1932. 206— 209 u. 222—224. M it 6 Abbildungen.)

1. A llg e m e in e s  ü b e r d ie  S a n d w a n d e ru n g  an de r M eeresküste .

Die W irkung der Wellen auf die Sandwanderung reicht bei bestimmten 
Windverhältnissen, Ufer- und Meeresgrundformen, sowie hei bestimmtem 
spezifischem Sandgewicht nur bis zu einer ganz bestimmten Tiefe. Die Sande, 
welche unter eine bestimmte Größttiefe hinabgelangen, sind daher fü r den 
Küstentransport dauernd verloren. Das Vorhandensein einer solchen Grenz
linie wurde schon von Gotthilf H agen festgestellt. Der italienische Ingenieur 
Paul Coknaglia nannte diese von ihm  ebenfalls beobachtete L inie die 
„neutrale L in ie“  und stellte fest, daß auf ih r befindliche Körper weder auf 
den Strand zu, noch meereinwärts getrieben werden, während zu beiden 
Seiten der Linie ein Trieb nach entgegengesetzten Richtungen herrscht. Die 
Lage der „neutralen L in ie “  is t an ein und derselben Küste je nach der Heftig
ke it der Meeresbewegung verschieden. Im  Mittelländischen Meer liegt sie 
nach Angaben von Cornaglia in  etwa 10 m, an der Ostseeküste nach H eiser 
in  8—9 m Tiefe, abgesehen von einigen der K raftw irkung der Wellen besonders 
ausgesetzten Stellen. Für das Schwarze Meer beträgt die Tiefe der neutralen 
Linie nach B oschitsch mehr als 10 m; doch scheint die von ihm angegebene 
Höchstgrenze von 20 m reichlich weit gegriffen zu sein.

Die Feststellung dieser Linie is t fü r die Erbauung oder Verbesserung von 
Hafenanlagen von großer W ichtigkeit, da sie, wie auch auf dem 11. In ter
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nationalen Schiffahrtskongreß in St. Petersburg betont wurde, unm ittelbar 
die Grenze angibt, über die hinaus die Hafenmolen zu verlängern sind, wenn 
eine Versandung der Hafeneinfahrt wirksam verhindert werden soll.

Hie Vorausberechnung der Wirkungen, die ein geplantes Küstenbauwerk 
auf die Sandwanderung und den Verlauf der Küstenlinie als Ursache von An
landungen oder Abtragungen haben wird, is t bisher noch sehr schwierig, 
da die Gesetze der Sandbewegung wenig erforscht und die Wege zu ihrer 
Erforschung noch nicht einmal k la r ausgearbeitet sind. Der vorliegende A uf
satz soll einen Beitrag zur K lärung dieser wichtigen Fragen liefern.

2. A n g r i f f  des S chw arzen  M eeres a u f d ie  ru ss isch e  K ü s te

Am deutlichsten zeigt sich die zerstörende W irkung am Schwarzen Meer 
®uf der Küstenstrecke Gagry— Suchum, wo der durch die Wellenkraft ver
ursachte Landverlust stellenweise einen bedrohlichen Umfang angenommen 
hat. Das angegriffene Ufer besteht hier zum größten Teil aus schwerem Gerolle 
und Kieselsteinen, deren Bewegung nur auf die Wellenwirkung zurückgeführt 
werden muß.

An der Küste von Suchum is t während der letzten 30 Jahre ein Streifen 
Land von 30—40 m Breite durch das Meer weggespült worden. In  Nowyi 
Afon, Gudanty, sowie auch in  Otschemtschiry weisen die Ufer in ähnlichem 
Maße zahlreiche Spuren der zerstörenden Tätigkeit des Meeres auf. Die in  
der Gegend von Gagry schon immer vorhandene Abtragung des Ufers wurde 
hier durch den 1915— 1917 erfolgten Bau einer 150 m langen Mole bis auf 
2 m jährlich verstärkt. Die zum Schutz der Küste in 30 m Abstand von
einander errichteten 8—9 m langen Buhnen hatten guten Erfolg; jedoch er
höhte sich die Abtragung am ungeschützten Ufer (Jewgeniewskije Gagry und 
Nowyje Gagry) bis auf 3—4 m jährlich. Nach Erweiterung der Befestigungs
bauten hörte die Küstenabtragung nach Herstellung einer ungehinderten 
Sandwanderung nach O fast ganz auf.

Auch in  den übrigen größeren Häfen der russischen Schwarzmeerküste 
~~ Datum, Poti und Eupatoria — macht sich die Tätigkeit des Meeres durch 
die stetige intensive Sandwanderung, Auswaschungen, Anlandungen und Ver
sandungen der Hafeneinfahrten stark bemerkbar. Die dadurch notwendig 
gemachten kostspieligen Bagger- und Befestigungsarbeiten führten frühzeitig 
zur Erforschung der Ursachen dieser Erscheinungen und ihres Zusammen
hanges m it geologischen, hydrologischen und meteorologischen Einflüssen. 
Die angestellten Beobachtungen sind nicht minder kennzeichnend und prak
tisch interessant als solche von anderen Küsten und liefern wertvolles Material 
zur weiteren Klärung der Gesetze der Sandwanderung, sowie ihrer Wirkungen 
auf Hafenanlagen und Molen.

Die Beobachtungen, über die Verf. u. a. auf Grund der Angaben von 
Boschitsch berichtet, geben ein allgemeines B ild der Sandwanderung an 
einzelnen Stellen der russischen Schwarzmeerküste.

3- S an dw and e ru ng  in  H a fe n g e b ie te n  der S chw arzm e erküs te .

a) Eupatoria: Zur leichteren Übersicht über die Sandwanderung empfiehlt 
es sich, nach bisheriger Anschauung die maßgebenden Faktoren des Windes,
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seine Häufigkeit und Stärke miteinander zu multiplizieren und für alle so 
entstehenden Vektoren die Resultante zu ermitteln. Diese von B oschitsch 
empfohlene Größe, die sog. „Triebstärke“ , bietet einen ersten Anhalt bei der 
Beurteilung der Windwirkung.

Der Grund der Bucht von Eupatoria befindet sich trotz dauernder Sand
wanderung im  Gleichgewicht, da eine Verlandung der Bucht nur beim Über
wiegen der Geschiebezufuhr von der Kapseite über die Abfuhr eintreten kann, 
die Abfuhrgeschwindigkeit aber bei einem Flacherwerden des Meeresgrundes 
selbsttätig steigt, was zu einem gewissermaßen sich selbst regulierenden 
Vorgang führt.

b) Batum: Wenn die Küste von Eupatoria fü r die nächste Zeit als im  
Gleichgewicht befindlich angesehen werden kann, so bietet die Ostküste des 
Schwarzen Meeres auf der Strecke von Gagry bis Batum ein wesentlich anderes 
Bild, da hier jahrein, jahraus mehrere Meter Landes durch das Meer abgetragen 
werden.

Die Abschnitte c) und d) behandeln die Verhältnisse bei Poti und Suchum 
und bringen Vorschläge fü r die dortigen Hafenanlagen.

Ganz allgemein kommt Verf. zu folgender Schlußfolgerung:
Aus der geographischen Lage der Mehrzahl der betrachteten Buchten 

des Schwarzen Meeres ergibt sich, daß sie westöstlich gerichtet und den aus 
der westlichen Himmelsrichtung kommenden Winden in  besonders starkem 
Maße ausgesetzt sind. Die ganze betrachtete Schwarzmeerküste zerfällt in 
Teile, entlang denen eine ständige Sandbewegung in entgegengesetzten Rich
tungen stattfindet. Die Grenze zweier solcher Teile weist Abbruch oder An
landungen auf, je nachdem die Sandmassen der zusammenstoßenden Strecken 
aufeinander zu- oder voneinander wegwandern. Unter Berücksichtigung der 
Richtungen der Küste und der Triebstärke können die Grenzen solcher 
Strecken leicht gefunden werden.

In  einem Schlußabschnitt weist Verf. auf die Untersuchungen hin, welche 
Br . Tiedem ann  im  H inblick auf die Verhältnisse des Neukuhrener Hafens 
an der ostpreußischen Samlandküste über die Sandwanderung an der Samland- 
küste angestellt hat und die m it seinen Ergebnissen in Einklang stehen.

K. Andrée.

v. Zychlinski: U fe rs c h u tz b a u  an de r d e u tsche n  O stseeküs te  
(„D ie  Bautechnik“ . 9. 1931. 523—528. M it 19 Abb.)

Verf. beschreibt die im  Bereich des Hafenbauamts Kolberg ausgeführten 
umfangreichen Buhnenbauten, die sich auf die Ausführung von insgesamt 
301 Buhnen beziehen. Wenn auch der Hauptteil der Arbeit sich m it der Aus
führung und m it der zweckmäßigsten Ausgestaltung der Buhnen beschäftigt, 
so sind, doch einige Beobachtungen gemacht worden, die fü r die Sandwande
rung an der Küste von Bedeutung sind. So wurde festgestellt, daß es nicht 
ausreicht, wenn man nach einer größeren Anzahl von Buhnen die letzten 
Buhnen allmählich verkürzt, so daß das äußere Ende der Buhnen m it dem 
Strand einen Winkel von weniger als 6» bildet. Es stellte sich heraus, daß der 
Strom die Küste hinter dem Buhnenfeld noch stark angriff, nachdem er bereits 
vorher den Sand im  Buhnenfeld abgegeben hat. Durch Zufall kam man darauf,



Meer und seine Wirkungen. 67 9

daß man die letzten Buhnen durchlässig bauen muß, um Schädigungen des 
anschließenden ungeschützten Küstenstriches zu vermeiden. Diese Beob
achtungen lassen sich auch auf natürliche Strandverhältnisse übertragen. 
Dichte Blockpackungen am Strand werden eine Zerstörung der Küste an der 
-Leeseite zur Folge haben, während eine lockere Streuung m it Blöcken, die 
den Strom hindurchläßt, keine Zurückverlegung des folgenden Küstenteils 
bewirken wird. Weiter sind Versuche gemacht worden, den Buhnen andere 
Dörmen als bisher zu geben, um die Sandwanderung senkrecht zur Küste 
nach Möglichkeit zu unterbinden. Man hat an der M itte der Buhnen senkrecht 
dazu kurze Querstücke angebaut, welche die auflaufenden Wellen brechen 
üad andererseits den zurücklaufenden Sand festhalten. Auch die Land
anschlüsse der Buhnen ergeben manche Einzelheiten fü r den Aufbau und die 
Zerstörung von Küsten. Pratje.

H . H ochholzer: D ie  K ü s te n fo rm e n  des G o lfs  vo n  T r ie s t.  (Zs. für 
Geomorphologie. Berlin 1930. 5. 145—166.)

Die Arbeit enthält u. a. eine gute Übersicht über die einzelnen Stadien 
des Werdens und Vergehens einer K liffküste. Erich Kaiser.

F. Spieß: W ie s ie h t de r a t la n t is c h e  M eeresboden aus? (Kosmos. 
28- 1931. 372.)

Der Leiter der Meteor-Expedition berichtet hier über die Ergebnisse der 
67 400 Bestimmungen der Meerestiefe, die in 2 f Jahren auf einer Strecke 
v °n 67 500 Seemeilen von 20° Nordbreite bis zur Antarktis vorgenommen 
Wurden. Es w ird  die Wirkungsweise des Echolotes geschildert. Die m itte l
atlantische Schwelle m it der S-Form der Westküste Afrikas und der Ostküste 
Amerikas und die Romanechetiefe werden beschrieben. Eine Bodenkarte des 
A tlan tik  zwischen Südamerika und A frika ist beigegeben. NI. Henglein.

F. P. Shepard: S a in t L a w re n ce  (C abo t S t ra it )  S ub m arine  
T roug h . (Bull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 240.)

Stellungnahme gegen die in  neuerer Zeit aufgetauchte Ansicht, die in  
ßßr St. Lorenz-Rinne einen tektonischen Graben sehen w ill. Die bekannten 
Tatsachen, sowie neue Lotungen sprechen fü r Beibehaltung der alten Erosions- 
theorie. Vielerlei deutet auch auf glazialen Ursprung. Curt Teichert.

H ä n tz s c h e l, Walter und A lf r e d  S e ife r t :  Groß- und Kleinrippeln im  Elb
sandsteingebirge. E in  Beitrag zur Paläogeographie des Oberkreide
meeres in  Sachsen. (Sitz.-Ber. u. Abh. Naturw. Ges. Isis, Dresden. 79.1931.
100—110. M it 1 Taf. Dresden 1932.) — Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  962—963.

Idrac: R echerches s u r les phénom ènes sous-m arines de la  
b aie de V il le f ra n c h e -s u r -M e r .  (C. R. 195. 1932. 1410.)

Verf. sucht die periodische Wiederkehr geologischer Tiere in  der Bucht 
von Villefranche-sur-Mer zu klären und beschreibt einen Apparat zur Mes
sung feinster Temperaturunterschiede, um die Strömungen und die physi
kalische Meereskunde dieser Bucht zu klären. Die vertikale Verteilung der
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Temperaturen gestattet, die Höhe der Wellen zu bestimmen. Man findet, 
daß die Oszillationen von langer Dauer Amplituden von 2—8 m haben, die 
schnellsten von wenigen ccm bis 3 m. Die horizontalen unterseeischen Strö
mungen haben sich während dieser Periode als schwach erwiesen und gingen 
kaum unter 10 cm pro Sekunde. Verf. weist auf die Bedeutung der Kennt
nis der Dynamik der Meere hin, die noch sehr wenig bekannt ist.

M. Henglein.
W . Beuermann: U n te rs u c h u n g e n  ü b e r d ie  S c h a lla u s b re itu n g  

b e i U n te rw a s s e re x p lo s io n e n . (Zs. Geophys. 8.1932. 1—16. M it 13 Abb.)

Es w ird durch Experimente festgestellt, daß die bei Echolotungen be
nutzten Unterwasserknalle keine Überschallgeschwindigkeiten in  der Nähe 
der Explosionsstelle aufweisen. p Errulat.

Diagenese.
L iese gan g , Raphael Ed.: Achatstrukturen an Palmwurzeln. (Umschau. 34.

1931. 102—103.) —  Ref. dies. Jb. 1933. I. 88.
Pseudomorphosen und verkieselte Hölzer. (Natur und Museum. 61. 1931.
137—143.) —  Ref. dies. Jb. 1933. I. 88—89.

W il ls tä t te r ,  Richard: Über Kieselsäurewanderung und Verkieselung in  der
Natur. (Natur und Museum. 61. 1931. 89.) —  Ref. dies. Jb. 1933. I. 89. 

W a lth e r ,  K .: Sedimentos geliticos y  clastogeliticos del cretáceo superior
y  terciario uruguayos. (Ins titu to  de geología y perforaciones. Uruguay.
Bolet. 13. Montevideo 1930. 94 S. M it 12 Taf. Deutsche Zusammen
fassung.) — Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  351—352.

M ax Storz: D ie  se k u n d ä re  a u th ig e n e  K ie s e ls ä u re  in  ih re r  
p e tro g e n e tis c h -g e o lo g is c h e n  B e d e u tu n g .

I. Teil. V e rw it te ru n g  u n d  a u th ig e n e  K ie s e ls ä u re  fü h re n d e  Ge
ste ine . (Monographien zur Geol. u. Pal., herausgeg. von W. Soeegel, Serie I I .  
H eft 4. Berlin, Gebr. Borntraeger, 1928.)

I I .  Teil D ie  E in w ir k u n g  der s e ku n d ä re n  a u th ig e n e n  K ie s e l
säure  a u f vo rh a n d e n e  G este ine  (E in k ie s e lu n g  u n d  V e rk ie s e lu n g ) 
(Ebenda, Serie I I .  Heft 5. Berlin 1931.)

(Zusammen 480 S., 202 Fig. im  Text und 202 Abb. auf 25 Tiefdruck
tafeln.)

Es w ird uns hier auf Grund von sehr eingehenden eigenen Untersuchungen 
des Verf.’s eine Monographie über die Bildung, Absätze und Einwirkungen 
auf die Gesteinswelt der sekundären authigenen Kieselsäure, soweit hierfür 
exogene Prozesse in Frage kommen, geboten. Aus einer scheinbar einfachen 
Erscheinung heraus werden zahlreiche Beobachtungen und Theorien aus einem 
Spezialgebiete der Verwitterungskunde, Diagenese und Sedimentbildung ge
geben, die fü r die Petrogenesis, fü r Fragen der allgemeinen Geologie und zum 
Teil fü r die Mineralogie von Bedeutung sind.

Verf. bezeichnet m it dem Sammelnamen „ S i l iz i f ik a te “  solche Gesteine, 
die als wesentlichen Gemengteil sekundäre authigene Kieselsäure in irgend
einer Form fuhren. Die beiden Hauptgruppen endogener und exogener Silizi-
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fikate, internen und externen Charakters, werden unterschieden. Die vor
liegende Arbeit beschäftigt sich m it den exogenen Silizifikaten, hei denen die 
S i l iz i f ik a t io n  (V e rk ie s e lu n g , D u rc h k ie s e lu n g  und E in k ie s e lu n g )  
jene Vorgänge umfaßt, welche eiu bestehendes Gesteinsgerüst voraussetzen, 
während unter „N e u b ild u n g e n “  selbständige Sedimente und gangartige 
Ausfüllungen, die sich aus der Verwitterungskieselsäure aufbauen, eingegliedert 
smd. Um die Bausteine zu schildern, welche bei a ll diesen Vorgängen eine 
Rolle spielen, werden anschließend die Modifikationen, in  welchen die sekun
däre authigene Kieselsäure in  Erscheinung t r i t t  —  Opal, Chalcedon und 
Quarz — , der Form, S truktur, Größenordnung und insbesondere dem Ver
bände nach, an zahlreichen Beispielen dargelegt. Auch die innere „T rach t“  
der Kristalle des Quarzes (Interpositionen, undulöse Auslöschung, parallele 
Streifung), soweit sie fü r die Vorgänge selbst und die Erkennung der sekun
dären authigenen Quarzbildung von Bedeutung ist, w ird  an zahlreichen Bei
spielen, die m it einer Fülle von Abbildungen und Figuren belegt sind, ge
schildert.

In  einem längeren Abschnitt w ird  dann die V e rw it te ru n g  in  ih re r  
Rßd e u tu n g  f ü r  d ie  B ild u n g  der seku n d ä re n  a u th ig e n e n  K ie s e ls ä u re  
und in  ihrer G ru n d la g e  fü r  d ie  exogenen S i l iz i f ik a te  behandelt. Dabei 
Jst der leitende Gedanke, welcher schon vorausgehend an drei schematischen 
Profilen entwickelt wurde (S. 11), der, daß die regionale Verbreitung der Sili
zifikate (in einem bestimmten Klimabereiche) und das Gebundensein an eine 
Randoberfläche auch nur durch einen ebensolchen gleichwertigen Vorgang 
bedingt sein kann. Dieser liegt in  der Verwitterung vor. An Hand verschie
dener Analysen der Meteorwässer w ird  die Aufstellung einer Bilanz über die 
durch die Verwitterung entstehende und transportierte Kieselsäure versucht. 
Ras Ergebnis dieser Untersuchung is t: Es entstehen reichliche Mengen von 
Kieselsäure freier A rt durch die Verwitterung, über deren Verbleib der 
» W a sse rh a u sh a lt“  eines Verwitterungsgebietes entscheidet. Der letztere 
(interne und externe Wasserführung) begründet die an allgemeinen Formeln 
uud einem schematischen Diagramm k la rg e le g te n  k lim a t is c h e n  U n te r 
schiede in  de r B ild u n g  der S i l iz i f ik a te .

Diesen allgemeinen Gesichtspunkten über die Verwitterung, in  ihrem 
Zusammenhänge m it der Bildung der sekundären authigenen Kieselsäure, 
folgen spezielle Beispiele, welche aus der mikroskopischen Untersuchung an 
ui Verwitterung begriffenen Eruptivgesteinen und einzelnen Silikatmineralien 
der Namibwüste Südwestafrikas die Bildung der freien Kieselsäure im  ariden 
Klim a beweisen sollen. Eine besondere Bedeutung w ird  dabei aber der Ver
witterung sandiger und konglomeratischer Ablagerungen gegeben, die ein- 
mal wegen ihrer dispersen Form fü r den A ngriff der Verwitterung besser 
geeignet sind, und die vor allem wegen ihrer überdeckenden regionalen Lage- 
rung die Silizifikate in  ihrer weitläufigen Verbreitung bedingen können. Bei 
dieser „internen Verw itterung“  unterliegen die prim är im  Sandkorn m it 
Quarz verwachsenen Feldspäte einer selektiven Verwitterung unter Zurück
lassung der dann m it klastischen und Verwachsungsgrenzen behafteten 
Quarzkörner. Die so neu entstehenden Kornformen werden als R e lik t -  
Quarze bezeichnet, die o ft Anlaß geben, sie als korrodierte Quarze anzu
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sprechen. Daneben entstehen bei diesem Verwitterungsprozeß auch sekundär
klastische Komponenten neben stets vorhandenen Kieselsäureneubildungen. 
Diese letzteren und die Reliktquarze bieten einen guten Beweis fü r den Ab
lauf einer internen Verwitterung und damit auch fü r die Abhängigkeit der E nt
stehung der sekundären Kieselsäure von solchen Vorgängen. An einem der 
untersuchten Beispiele w ird eine Berechnung durchgeführt, welche ergibt, 
daß bei der Verwitterung eines derartigen Sandsteines die frei werdende Kiesel
säure etwa 10 Gewichtsprozent betragen würde unter einer Raumvermehrung 
von etwa 3 %. Das heißt: Bei der internen Verwitterung eines Arkosesandes 
reicht die entstehende Kieselsäure nicht nur zur Verkittung (Einkieselung) 
des eigenen Materials aus, sondern es kann außerdem noch freie Kieselsäure 
an die engere und weitere Umgebung (Einkieselung anderer Sedimente; Ver
kieselung; Bildung von Kieselsäure-Geliten) abgeführt werden.

Die in  größeren Mengen a b g e w a n d e rte  K ie s e ls ä u re  sammelt sich 
in  großen Hohlräumen oder Sedimentationsräumen und g ib t Anlaß zu den 
Neubildungen selbständiger A rt, zu den k o llo id -d is p e rs e n  S ed im e n ten , 
den G e lite n . Das Vorhandensein derartiger Sedimente aus sekundärer 
authigener Kieselsäure im  Zusammenhänge m it eingekieselten, intern ver
w itterten Sanden, kennzeichnet die Bedeutung der sekundären authigenen 
Kieselsäure in  hohem Maße. Es w ird  daher, als Abschluß des ersten Teiles, 
den kolloiden Sedimenten, den Geliten ein eigener Abschnitt von über 50 Seiten 
gewidmet. Einleitend w ird zunächst darauf hingewiesen, daß unsere Sed i
m e n tg e s te in e , genetisch genommen, sich vor allem d u rc h  den D is p e rs i
tä ts g ra d  u n te rs c h e id e n  lassen , und daß die klastischen Sedimente im  
wesentlichen allen möglichen Gruppen der grobdispersen Zerteilung und die 
chemischen Sedimente der maximaldispersen Zerteilung entsprechen würden. 
Der m ittlere Zerteilungsgrad, der kolloid-disperse, fehlt dagegen in  den bis
herigen Sedimentgesteinstabellen, obwohl gerade dieser die Verwitterungs
sphäre unserer Erde charakterisiert. Die diesbezüglichen Zusammenhänge 
sind in  einer Tabelle zusammengestellt. Voranstellungen der allgemeinen Be
ziehungen der Gelite, wie Entstehung, Strukturen, gehen den im  speziellen 
Teil beschriebenen Vorkommen voraus. Unter diesen lernen w ir neben den 
E is e n -K ie s e l-G e lite n  besondere K ie s e lg e lite  der Namib kennen, bei 
denen uns, neben den eingehenden Stoff- und Strukturbeschreibungen, deren 
sekundäre Umwandlung, die Kristallisation — das Umstehen — geschildert 
wird, dessen tatsächliches Vorhandensein die einwandfreiste Beweiskraft in  
der Entdeckung des „rhythmischen Umstehens“  findet. Einen Kieselsäure- 
Gelit besonders wichtiger A r t  lernen w ir dann in  der W eiß  erde kennen. 
Neben diesen mehr oder weniger reinen Geliten sind dann auch solche be
schrieben, die Carbonat führen. Das Carbonat kann dabei entweder gleich
zeitig m it der gelbildenden Kieselsäure auskristallisieren oder nach der B il
dung eines Geles über dieses und durch dieses hinwegkristallisiert sein. Im  
ersteren Falle sind es die Elektrolyt-Gelite, im  zweiten Falle ist es der als 
Durchkristallisation bezeichnete Vorgang. Beide Vorgänge sind vom petro- 
genetischen und mineralogischen Standpunkte aus von besonderem Interesse. 
Bei der Bildung der E lektrolyt-Gelite steht die Frage zur Diskussion über die 
-Gestaltung der Tracht der unter dem Einfluß von Gelen kristallisierenden
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Materie. Zur K lärung dieser wichtigen Frage w ird von eigenen Versuchen aus
gegangen; deren Ergebnisse werden durch Beobachtungen an Dünnschliffen 
ergänzt. Dabei werden auch die Verhältnisse in  dem „v e rk ie s e lte n “  K a lk e  
des S te in h e im e r B eckens behandelt, die uns unter neuen Gesichtspunkten 
v orgeführt werden. Man gewinnt daraus den Eindruck, daß auch uns zufällig 
und nebensächlich erscheinende Mineralien, in  Verwitterungsprodukten und 
Sedimentgesteinen, n icht unwichtige petrogenetische Hinweise zu geben ver
mögen, und daß gerade Nebensächliches bei petrogenetischen Arbeiten zu 
Wichtigem werden kann. Das gleiche g ilt auch von der Durchkristallisation, 
deren Vorhandensein in  den verschiedensten Verwitterungsprodukten und 
Gesteinen nachzuweisen sein dürfte. Die Gegenüberstellung von Schliff
bildern von carbonatführenden Geliten im  ursprünglichen und entkalkten 
Zustand g ib t uns eine gute Vorstellung über die verschiedenen, hier nur kurz 
gestreiften Probleme.

Der umfassendere zweite Teil der genannten Arbeit macht uns m it 
der Silizifikation der eingangs erwähnten Nomenklatur bekannt. Die E in
führung spricht von einer p a ss ive n  u n d  a k t iv e n  A n re ic h e ru n g  der 
K ie se lsäu re  in  vorhandenen Gesteinen, wobei m it  e rs te re r die E in 
k ie se lu n g , m it der z w e ite n  die V e rk ie s e lu n g  gemeint ist.

Die E in k ie s e lu n g  is t an genetisch verschieden bedingte Hohlräume 
geknüpft. Progenetische und syngenetische Hohlräume werden unterschieden, 
Wobei die Dimensionen makroskopisch und mikroskopisch (in der Einkieselung) 
Und submikroskopisch (in der Durchkieselung) sein können. Dabei gewinnt 
die Größenordnung der Hohlräume einen gewissen Einfluß auf die Einkieselung. 
Bie Raumanordnung der Kieselsäure w ird  in  k o n fo rm  und d i f fo rm  unter
schieden. Reine Einkieselungen und solche verbunden m it Verkieselung 
werden beobachtet. Die Untersuchungen über die Einkieselungen an sandigen 
Ablagerungen geben Anlaß, einleitend über Raumausfüllung und Raum
anordnung des Bindemittels, über Stützzement, Porenzement, In terstitia l- 
zement und dergl. mehr zu berichten. Von größerer W ichtigkeit sind die 
Untersuchungen über das sogenannte e rgänzende Z em en t, das von der 
Beschaffenheit der Oberflächen der allothigenen Komponenten und jener des 
Bindemittels abhängig ist. Je nachdem w ird ein direktes und indirektes 
ergänzendes Zement beobachtet. Für die quantitative Entwicklung des 
ergänzenden Zementes und dam it auch fü r die S truktur des Gesamtverbandes 
ist die Lage des c-Achse der klastischen Quarze von grundlegendem Einfluß 
(Gesetz der c-Achse). Aus der V ielheit der hier gemachten Beobachtungen sei 
schließlich noch erwähnt, daß durch das ergänzende Zement eine Abbildung 
der undulösen Auslöschung des klastischen Kornes, nicht aber eine solche der 
zwillingsähnlichen Streifungen erfolgt, woraus fü r die S truktur der Quarz
kieselsäure Schlüsse gezogen werden können. Bei dem umfassenden Einfluß, 
■welchen die Einkieselungen in  sandigen Ablagerungen gewinnen, w ird es not
wendig, daß den Erörterungen allgemeiner A r t  solche spezieller folgen, die 
sich besonders m it der Systematik und Nomenklatur der klastischen Gesteine 
m*t k ie s e lig e m  B in d e m it te l,  der „K ie s e ls a n d s te in e “ , befassen. Die 
miriorogene und strukturelle Ausbildung des Bindemittels wurden hierzu 
als besondere Kennzeichen der Kieselsandsteine gewählt und in  einer Über
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sichtstabeile zusammengestellt. Opal-, Chalcedon- und Quarzsandsteine 
bilden die Hauptgruppen, nach der M odifikation der authigenen Kieselsäure, 
wobei eine weitere Gliederung der wichtigen Vertreter der Q u a rzsa n d s te in e  
in Z e m e n tq u a rz ite  und K r is ta l lq u a r z i te  vorgenommen wurde. Zu all 
diesen Typen werden besondere Beispiele beschrieben. Für die besonders 
wichtige Gruppe der Quarzite g ib t eine Tabelle (S. 207) einen raschen Über
blick über die genetisch wichtigsten Phasen der Sedimentation, der internen 
Verwitterung und der Verkittung, die vor allem von allgemeinem geologischen 
Interesse bei der Bewertung der Sedimentquarzite sein dürfte.

Der Abschnitt: V e rk ie s e lu n g  der G este ine  beginnt m it Darstellungen 
allgemeiner A rt über die physikalischen Grundlagen, die chemischen Grund
lagen, die verschiedenen Verkieselungsvorgänge und die dabei auftretenden 
Modifikationen der Kieselsäure. Jede Verkieselung hängt in  ihrem Ablaufe 
von einer Summe von Eigenschaften, dem A n g r if fs w e r t ,  ab, der eine F u n k 
t io n  der A n g r if fs g e s c h w in d ig k e it  und der A u f lö s u n g s g e s c h w in d ig 
k e i t  bildet. Unterschiede dieser A rt bewirken jene Unterschiede, die sich als 
A u flö s u n g s -  und M o le k u la rv e rk ie s e lu n g  bemerkbar machen. Das 
w ic h t ig s te ,  aber am schwierigsten zu lösende P ro b le m  l ie g t  in  dem  
A b la u f  de r chem ischen  Prozesse der Verkieselung, denn bei allen Unter
suchungen dieser A rt, seien sie an silikatischen oder carbonatischen verkie- 
selten Stoffen gemacht, zeigen sich neben den Resten der verkieselten Stoffe 
nur die Kieselsäure selbst und keine Zwischen- oder Nebenprodukte. Is t die 
Verkieselung der carbonatischen Gesteine in dem chemischen Ablauf noch 
re la tiv  einfach, so kom pliziert sich der Fall bei den verkieselten S ilikat- 
gesteinen ganz erheblich. Von den zahlreichen Stoffkomponenten der Silikate 
kann alles, bis auf verhältnismäßig geringe Mengen von Eisen und Mangan, 
aus den dunklen Gemengteilen entfernt sein. Am  schwierigsten is t die Ab
wanderung der etwa 20— 25 % betragenden Tonerde zu erklären, die ebenfalls 
meist fast vollständig entfernt wurde. Dabei sind Silikatgesteine, die bei der 
Verkieselung sekundären Kaolin aufweisen, eine Seltenheit. Verf. schließt 
daher, daß die Bedingungen fü r die Kaolinbildung bei der Verkieselung keine 
günstigen sind, daß die von Schwarz und Walker  geforderte sauere Reaktion 
fehlt. Dam it in  Zusammenhang wird außerdem auch das Vorherrschen der 
kristallinen Modifikationen der Kieselsäure, bei der Verkieselung von s ilika ti
schen Gesteinen, gebracht. Anschließend an diese Ausführungen über den 
Mechanismus der Verkieselung folgen dann solche über den quantitativen 
und qualitativen Ablauf. Der Grad der Verkieselungen ist ebenso wechselvoll, 
wie die Arten derselben. Unter den letzteren spielt vor allem die s e le k t iv e  
V e rk ie s e lu n g  eine besondere Rolle, die sich an die Strukturunterschiede 
primärer A rt hä lt und vor allem auch Anlaß zur Bildung der umstrittenen 
C herts  gibt. Es g ib t aber ebenso auch zahlreiche Unterschiede bei den ver
kieselten Gesteinen nach der S truktur der sich abscheidenden Kieselsäure 
selbst. Durch die Bezeichnung h y p e r- ,  o lig o -  und p o ly b la s t is c h  sollen 
die Beziehungen der Größenordnung der Kristalle der Kieselsäure zu den 
Größenverhältnissen der vorhandenen Kristalle der verkieselten Mineralien 
gegeben werden und durch die Bezeichnung e in h e it l ic h e ,  u n e in h e it l ic h e  
und p o rp h y ro g e n e  Verkieselung die Änderungen der Kristallgrößen der
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Kieselsäure in  ein und demselben Gestein unter sich selbst. Von großer Be
deutung is t dann ferner die Feststellung, daß die K r is ta l le  der K ie s e l
säure n ic h t  im m e r re g e llo s  (heteroblastisch), son de rn  v ie lfa c h  
g e re g e lt in  dem  v e rk ie s e lte n  G es te in  (Gefügeregelung — homo- 
blastisclie Verkieselung) vorhanden sein können. Diese Regelung erfolgt 
teilweise nach der Schichtung und Schieferung (z. B. bei verkieselten Sericit- 
schiefern), ebenso aber auch beispielsweise nach den Spaltflächen einzelner 
Mineralien. Hierdurch w ird auch in vollständig verkieselten Gesteinen eine 
Erkennung einzelner Strukturen und Texturen möglich, ebenso aber auch 
jene einzelner besonderer Mineralien (z. B. porphyrischer Feldspäte oder 
Ägirine in  verkieseltem Foyait). Einen besonderen W ert gewinnt diese E r
kenntnis der „A bb ildung“  derartiger Merkmale durch die Verkieselung wohl 
darin, daß es hierdurch sogar möglich wird, bei durchbewegten Carbonat
gesteinen die sonst nur schwierig feststellbare Gefügeregelung des Carbonates 
durch den Vorgang der Verkieselung festzustellen.

Einen größeren Raum nehmen dann noch im  allgemeinen Teil dieser Ab
handlung die Ausführungen über die Erkennung der Verkieselung ein. Die 
Darstellungen zielen darauf ab, bei der großen Möglichkeit an Täuschungen 
aUe jene Punkte herauszuarbeiten, die es ermöglichen, m it S ic h e rh e it  fest
zustellen, ob überhaupt eine Verkieselung vorliegt und dann auch, welches 
Gestein verkieselt wurde. Neben geologischen Merkmalen werden petro- 
gfaphische und jene der Strukturabbildung angeführt. Es würde zu weit 
tühren, hier alle Einzelheiten hervorzuheben, welche aus den langwierigen 
und mühevollen, verdienstvollen Untersuchungen des Verf.’s gewonnen wurden.

Dem allgemeinen Teil über die Verkieselung schließt sich dann der 
spezielle über diesen Gegenstand an. Dabei werden der Übersicht halber 
und wegen der stofflichen Problemstellung die verkieselten Nichtsilikate 
v°n den verkieselten silikatischen Gesteinen getrennt. Die ersteren umfassen 
die verkieselten Carbonate, wie Gänge und Kluftausfüllungen und Carbonat
gesteine im  allgemeinen, wobei uns Gelegenheit gegeben wird, die s e le k t iv e  
V e rk ie s e lu n g  an besonders wichtigen Beispielen kennenzulernen. Ferner 
sei noch hervorgehoben die Verkieselung sandiger Carbonate und die der 
gefügegeregelten Carbonate, verkieselte Kontaktmarmore und endlich die 
verkieselten Süßwasserkalke. Bei den verkieselten silikatischen Gesteinen 
werden auf über 60 Seiten, neben verkieselten Eruptivgesteinen, verkieselte 
kristalline Schiefer, und z-war Gneise und Sericitschiefer, an zahlreichen Bei
spielen vorgeführt. Daß bei den Eruptivgesteinen, sogar o ft bei vollständiger 
Verkieselung, Bostonite, Camptonite, Tinguaitporphyre, E läolitlisyenite und 
deren Aplite, Euko lit-Lu jaurit-Porphyr u. dgl. unterschieden werden konnten, 
beweist wohl vor allem, daß die im  allgemeinen Teil bearbeiteten und er
worbenen Grundlagen ihre berechtigte Bedeutung haben. Die angeführten 
Beispiele zeigen aber auch ebenso, welch e ig e n a rt ig e  p e tro g e n e tis c h e  
u n d geochem ische S te llu n g  d ie  K ie s e ls ä u re  als p s e u d o m o rp h o - 
s ie rende S ub s tanz  einnimmt. Dabei konnten selbst noch solche E rup tiv 
gesteine erkannt werden, die bereits einen anderen Umwandlungsprozeß 
durchgemacht haben, nämlich jenen einer Kaolinisierung. Als besonders 
eigenartige Vorgänge seien dann noch die verkieselten Sericitschiefer erwähnt.
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Sie dürften wohl das schwierigste K ap ite l der vorliegenden Untersuchungen 
darstellen. Dies g ilt  vor allem fü r die partiell-verkieselten Sericitschiefer. 
Bei diesen erkennt man, ähnlich wie bei der Verwitterung der sandigen Ab
lagerungen (siehe I. Teil), den Ablauf und die Bedeutung der internen Ver
w itterung oder allgemeiner den der hydratischen Verwitterung. W ir können 
hier den chemischen Abbau des vorgegebenen Stoffes schrittweise feststellen 
und die dam it verbundene Bildung der sekundären authigenen Kieselsäure. 
Dabei werden die Gesteine in  der Erhaltung des Großverbandes nicht be
einflußt. Der Stoffumsatz erfolgt im  gleichen Gestein ohne Zerfall desselben. 
M it Beispielen vollständig verkieselter Sericitschiefer schließt dann die 
Arbeit ab.

Im  allgemeinen kann gesagt werden, daß die Arbeit eine überraschend 
große Fülle von Erkenntnis fü r Fragen der allgemeinen Geologie, vor allem 
fü r die Verwitterungslehre, ebenso aber auch fü r die Sedimentbildung (R e lik t
quarze, Gelite) bringt, daß sie darüber hinaus aber auch Anregungen zu kolloid
chemischen, petrogenetischen und mineralogischen Fragen gibt. Hervor
gehoben werden muß noch das in mühevoller A rbe it geschaffene Material 
an Tabellen und Abbildungen, das sowohl in  den 202 Textabbildungen, als 
auch in den 202 Tiefdruckabbildungen, der Eigenheit des behandelten Stoffes 
entsprechend, die Übersicht und Anschaulichkeit der verdienstvollen Arbeit 
hebt, der selbst ein so langes Referat wie das vorliegende nicht vo ll gerecht 
werden kann. Erich Kaiser.

E. Stromer, H . Kraut und M. Storz: E rg e b n isse  der F o rs c h u n g s 
re ise n  P ro f. E. Stro m er ’s in  den W ü s te n  Ä g y p te n s . IV . D ie  fo s s ile n  
F lo re n  Ä g y p te n s . 3. D e r E rh a ltu n g s z u s ta n d  u n d  d ie  E n ts te h u n g  
der K ie s e lh ö lz e r  Ä g y p te n s . (Äbh. d. Bayer. Akad. d. Wiss. Math.- 
naturw. Abt. Neue Folge. H. 16. 1933.)

A) E. Str o m er : U n se r b is h e rig e s  W issen ü b e r d ie  B ild u n g  
der K ie s e lh ö lz e r.

Verf. hat sich der dankenswerten Aufgabe unterzogen, aus der reich
haltigen L ite ratur über Kieselhölzer das Wichtigste und fü r den vorliegenden 
Stoff Wesentliche herauszuholen. Daneben bring t Verf. auch wertvolle 
eigene Beobachtungen und gelangt schließlich zu folgenden Ergebnissen:

Kieselsäure kommt zwar in merklichen Mengen in lebenden Pflanzen vor; 
eine stärkere Verkieselung lebender Hölzer scheint aber trotzdem ausge
schlossen. Meist is t abgestorbenes oder wenig zersetztes Holz verkieselt. 
Gewöhnlich feh lt bei den Kieselhölzern die Rinde. Daß sie durch E inwirkung 
kieselsäurehaltiger Thermen entstehen, gehört zu den Ausnahmen. Die Ver
kieselung kann sowohl von innen nach außen als auch umgekehrt vor sich 
gehen. Wahrscheinlich spielt bei der Verkieselung die Monokieselsäure eine 
ausschlaggebende Rolle, sie diffundiert leicht durch die Zellmembranen, 
scheidet sich in  den Zellräumen als Opal aus und w ird endlich im  Laufe der 
Zeit unter Zerstörung der organischen S truktur des Holzes in kristalline 
Kieselsäure umgewandelt. Die organische Substanz der Zellwände zersetzt 
sich sehr langsam, die Zellstruktur bleibt lange erhalten. Verf. zeigt an Hand 
von 11 aus dem Schrifttum entnommenen Analysen verschiedener Kiesel
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hölzer, daß sie neben einem geringen Glühverlust über 90 % Kieselsäure 
enthalten, während sich in den Rest der Analysensumme wechselnde Mengen 
an Fe und A l teilen.

B) H. K r a u t : D ie  chem ische  U n te rs u c h u n g  der ä g y p tis c h e n  
K ie s e lh ö lz e r.

Verf. hat von 8 ägyptischen und zum Vergleich von 9 europäischen 
Kieselhölzern die quantitative chemische Zusammensetzung erm ittelt. Dabei 
z«g t sich, daß die Kieselsäure Ägyptens, wie auch anderer Fundpunkte, 
unabhängig von ihrem geologischen A lter im  wesentlichen aus Kieselsäure 
(88—97 %) bestehen, der geringe Mengen von Eisen, A lum inium , Calcium, 
Natrium und Kalium  beigemengt sind. Wasser und Mangan konnten n ich t 
nachgewiesen werden. Die organische Substanz is t bis auf ganz geringe 
Mengen verschwunden (meist weniger als 1 %  der ursprünglichen Gewichts- 
menge). So kommt Verf. auf Grund eigener Analysen und unter Verwendung 
der unter C von Storz niedergelegten Ergebnisse zur Anschauung, daß vor 
und während des Prozesses der Silizifikation ein Abbau der Holzsubstanz 
stattfand. Der Zellinhalt verschwand dabei und wurde durch Kieselsäure 
ersetzt. Die widerstandsfähigen Zellwände sind m it a ll ihren Feinheiten 
erhalten, weil sie, von Kieselsäure durchtränkt, vor dem Abbau mehr oder 
weniger geschützt waren. Die Kieselsäure drang als echt wasserlösliches 
Ä lka lis ilikat in  das Holz ein, wurde durch die bei der Holzzersetzung ent
standenen Säuren ausgefällt und festgehalten.

C) M. Sto ez: Z u r P e tro gen es is  de r K ie s e lh ö lz e r  Ä g y p te n s . 
(Mit 14 Abb.)

Ben Inha lt dieser Schrift auch nur einigermaßen zu erschöpfen, besteht 
hier keine Möglichkeit. Wenn w ir aber das Hauptergebnis gleich an den Anfang 
stellen wollen, so hat sich einwandfrei gezeigt, daß die Zellwände organisiert 
erhalten sind, und daß gerade deshalb die Holzstruktur so gut sichtbar bleibt. 
Um aber diesen wichtigen Befund kla r zu erkennen — die chemischen Analysen 
sprechen ja  eher dagegen als dafür — , mußte Verf. sich zuerst ganz allgemein 
rmt der Frage über den Erhaltungszustand der Kieselhölzer auseinander
setzen. In  diesen einleitenden Bemerkungen aber g ib t er, sein Name bürgt 
dafür, vieles unm ittelbar und bring t Anregungen, die manchen neuen Weg 
weisen. Verf. zeigt u. a., daß die Zellwände starken Substanzverlust auf- 
leisen. Die Kieselsäure t r i t t  in  den Hölzern entgegen anderen Befunden nie 
als Opal, sondern meist als Quarz, in  wenigen Fällen als Quarzin und Chalcedon 
auf- O ft erfü llt ein Quarzkristall allein einen Zellraum, wobei Kristalle be
nachbarter Zellen nicht selten die gleiche Orientierung zeigen. Neben der 
Silizifizierung t r i t t  vereinzelt nur eine Carbonatisierung der Hölzer auf; 
Ferritisierung is t nur „eine Teilerscheinung untergeordneter A r t“ .

Aus eingehenden experimentellen Versuchen erhellt die Tatsache, daß 
zwischen der organischen Substanz und der Kieselsäure ein inniger Verband 
besteht; die organische Substanz is t durch die Kieselsäure „getarnt“ .

Verkieselungspseudomorphosen im  Sinne einer Verdrängung der ursprüng
lichen Substanz durch die Kieselsäure liegen, wie Verf. zeigt, nicht vor; 
wir haben es nur m it einer Einkieselung und Durchkieselung zu tun. Die



688 Allgemeine Geologie.

Kieselsäure stammt aus einer Zersetzung klastischer Silikate, in  denen die 
Hölzer eingebettet waren. Verf. w ill bei der Durchtränkung und Durch
dringung der Zellwände durch Kieselsäure nicht allein an die molekular 
gelöste Form der Kieselsäure denken. E r sieht vielmehr auch die kolloid 
gelöste, freie Kieselsäure befähigt, durch die topochemisch abgebauten und 
physikalisch aufbereiteten Zellmembranen hindurchzugehen. Dam it stellt 
er sich in  die gleiche Reihe wie R. E. L ie s e g a n g , der betont, daß auch kolloide 
Kieselsäure die Zellmembranen durchdringen könne.

Die Untersuchungen verwerten auch die an kolloiden Systemen im  
Laboratorium gemachten Erfahrungen (rezente Hölzer wurden zum Ver
gleiche herangezogen), die zusammen m it den Befunden der mikroskopisch
chemischen Beobachtungen die Theorie über die Entstehung der ägyp
tischen Kieselhölzer ergaben. Die klaren, schematischen Abbildungen 
machen die mikroskopischen Bilder auch dem Leser zugänglich.

F. Neumaier.

K. Hummel: D ie  D o lo m it is ie ru n g  d e r  m it te lt r ia d is c h e n  
K a lk e  in  S ü d t iro l.  (Zs. D. Geol. Ges. 80. B. 1928. 287—290.)

Verf. sucht von den sehr mannigfachen Möglichkeiten der Dolom it
bildung die fü r  das hier in  Frage kommende Gebiet w a h rs c h e in lic h s te  
ausfindig zu machen. Die Annahme eines maßgeblichen Einflusses normalen 
Meerwassers auf langsam sinkende R iffbildung vermag beispielsweise die 
geringe räumliche Entfernung des Marmorlatakalkes von dem ebenfalls ladini- 
schen und im  übrigen sehr ähnlich entwickelten Schlerndolomit nicht zu er
klären. Verf. fand nun, daß die Dolomitisierung dort ausgeblieben ist, wo 
die Kalke nicht durch die meist undurchlässigen vulkanischen Tuffe vom 
Raibler Horizont m it seinen Gips- und Rauhwackeneinschaltungen getrennt 
erscheinen. Wenn also die Dolomitisierung m it dem Raibler Horizont, wo 
ja  die vom Grundwasser aufgenommenen Lösungen s a lin a re r  Bestand
massen die Dolomitisierung des Liegenden begünstigen konnten, in unm itte l
barem Zusammenhänge steht, so wäre vielleicht doch auch zu untersuchen, 
inwieweit diese Regel fü r jene Räume der nördlichen Kalkalpen zu trifft, 
wo unter den an Zeugen solcher Salzauslaugung besonders reichen Raiblern 
die ladinischen Carbonatmassen in  kalkiger Ausbildung folgen und der Schicht
aufbau des seinen Namen mineralogisch durchaus rechtfertigenden Haupt- 
dolomits von den sehr undurchlässigen marinen Kössener Mergeln überlagert 
wird, wozu noch kommt, daß die norische Schichtserie in der Fazies des Platten
kalkes oft eine ausgesprochene Wechsellagerung von K alk- und Dolom it
bänken aufweist. Die in höheren Lagen jener ladinischen Kalke oft zu be
obachtenden Übergangsbildungen in  Dolomit, unter Umständen vielleicht 
auch die starke örtliche Reduktion karnischer Schichten über Ramsaudolomit 
mag Verf. fü r seine Auffassung vorerst in  Anspruch nehmen. Im  allgemeinen 
scheint es m ir, daß man m it der Heranziehung der sekundären, durch das 
Grundwasser erfolgten Dolomitbildung, sofern man sich beispielsweise die 
Komplexe wohlgebankten Hauptdolomits und die zur sekundären Bildung 
des Doppelsalzes hierbei in  Betracht kommenden Umstände vor Augen hält, 
oft schon zu weit gegangen ist. E. Christa.
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Karl-Ernst Micke: S c h w e fe lk ie s k o n k re tio n e n  aus dem  O ber
devon  be i La ng en aub ach . (Zs. D. Geol. Ges. 84. 1932. 554—558. M it 
1 Taf. u. 6 Textabb.)

In  den Cypridenschiefern von Langenaubach finden sich geodenartige 
Gebilde, deren Chemismus bei mäßigem Eisengehalt erhebliche Schwankungen 
an S i02 (66,2—93,7) und CaC03 (25,2—1,3) aufweist. Kontaktmetamorph 
veränderte Begleitschiefer des Hangenden enthalten eingewachsene Adern 
und „Mandeln“  unzersetzten Pyrits. Die knollligen, oft wie aufgebläht 
erscheinenden, dabei leicht auseinanderspringenden eigentlichen Konkretionen 
zeigen im  Innern die fü r Septarien typischen vielverzweigten Hohlraum
bildungen; sie können, offenbar dem schwankenden Chemismus entsprechend, 
erfü llt sein m it Kalkspat oder m it Resten von Kalkspat, Brauneisen und 
Schwefelkies. E in Teil des Eisens scheint an Eisen-Alumosilikate gebunden 
zu sein, die Schale setzt sich mikroskopisch aus Zellen zusammen, die aus fein
kristallinem Quarz sich aufbauen und einen Kern von Calcit umschließen 
können. Die Oberfläche der Konkretionen is t m it teils vollen, teils hohlen 
Knötchen bedeckt, die letzteren Falles, wenn aufgeplatzt, der Oberfläche 
ein blasenartiges Aussehen verleihen.

Verf. n im m t an, daß die Konkretionen noch vor Verfestigung des M utter
gesteins nach A rt der erwähnten „Schwefelkiesmandeln“  entstanden seien 
und unter diagenetischer Abgabe von Eisen und Aufnahme von Kieselsäure 
hier eine Pseudomorphose von Kieselsäure nach P yrit sich gebildet habe. 
Gie Lösungen selbst seien, „wahrscheinlich epigenetisch, gegebenenfalls in 
kolloidal-amorphem Zustand, durch Spalten und Fugen eingedrungen, wobei 
das Muttergestein kontaktmetamorph verändert wurde“ . Was Verf. ge
nauer m it diesem Satze meint, ist keinesfalls klar. Im  übrigen wäre es er
wünscht, eine sorgfältig herausgearbeitete und bewährte petrographische 
und mineralogische Nomenklatur dementsprechend anzuwenden. Kon
kretionen sind Bestandmassen, keinesfalls aber accessorische Gemengteile; 
^ür „Pseudomorphosen“  wäre ein Nachweis fü r Erhaltung der ursprünglichen 
Kristallgehalt unbedingt erforderlich usw. E. Christa.

Sedimentgesteine.
1- Allgemeines. Untersuchungsmethoden. Einzelne Bestandteile.
H a rk o r t ,  H .: Die Dispersitätsanalyse von Stoffgemischen nach Schulze-

H arkort . (Tonindustrie-Ztg. 1932. Heft 33. 1031— 1033.)
B rehm , V .: Einführung in  die Limnologie. (Berlin, Julius Springer, 1930.

[Biologische Studienbücher X .] 261 S.)

E- M. Kindle: S e a -B o tto m  Sam ples f ro m  th e  C a bo t S t r a it  
Earthquake Zone. (Bull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 237—238.)

Bei Kabelreparaturen wurden in  einem Seebebengebiet Grundproben 
genommen. Wahrscheinlich existiert ein E influß der Seebeben auf die Sedi
mente durch Verlagerung von Material in  der Nähe von Bruchlinien. Kabel

ruche in der Nähe des Epizentrums deuten auf submarine Gleitungen.
Curt Teichert.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 4 4
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E. Jung: W e ite re r  B e itra g  z u r ag g re g ie re n d e n  W i r k u n g  
des F ro s te s  a u f den E rd b o d e n . (Zs. f. Pflanzenernährung, Düngung 
und Bodenkunde. A. 24. Berlin 1932. 1—20.)

Frühere Untersuchungen des Verf.’s über die aggregierende W irkung 
des Frostes auf den Erdboden haben enge Beziehungen zwischen dem Grad 
der Dispersitätsveränderungen und der Gefriertemperatur gezeigt (vgl. 
Ref. dies. Jb. 1933. I I .  100/101.)

Aufgabe dieser Arbeit is t es nun, beim Gefrieren eines Bodens die A rt 
und Weise des Übergangs der Gelflüssigkeit in  die feste Zustandsform u. d. M. 
zu verfolgen. Weiter wurde dem im  Bodengel beim Gefrieren sich einstellen
den Phasengleichgewicht, Eis-Wasser, nähere Betrachtung gewidmet. Dabei 
ergab sich, daß der Mechanismus des Gefrierens eines Bodengels abhängig 
is t 1. von der Abkühlungsgeschwindigkeit, 2. vom Wassergehalt des Boden
gels und 3. von der spezifischen Oberfläche des Bodengels.

Beim Gefrieren der Bodenflüssigkeit treten, wie mikroskopische Unter
suchungen dartun, zwei Erscheinungsformen auf. Einmal zeigt sich das 
Ausfrieren der Bodenflüssigkeit und dann aber das homogene Erstarren 
der Bodensubstanz.

Die Dilatometeruntersuchungen erwiesen, daß das jeweilige Phasengleich
gewicht, Eis-Wasser, abhängig ist von der Gefriertemperatur, vom Wasser
gehalt und von der Bindungsintensität des Bodenwassers. Eine Gruppierung 
des Bodenwassers in Okklusionswasser, Kapillarwasser und kolloid gebundenes 
Wasser auf Grund der Bindungsintensität is t nur qualita tiv  möglich.

F. Neum aier.

M. Vendl: E in e  V o r r ic h tu n g  z u r S ch lä m m a n a lyse  k le in e r  
S ubstanzm engen. (Mitteilungen der berg- u. hüttenmännischen Abteilung 
an der königl. ungarischen Hochschule fü r Berg- und Forstwesen zu Sopron, 
Ungarn. 4. Sopron 1932. 104—119.)

Der neue Apparat ermöglicht die bequeme Feststellung der Sv e n  Od e n , 
sehen Masse-Zeitkurve. Verf. m ißt das Gewicht der abgesetzten Substanz
weiche auf die Oberfläche einer stark vernickelten, unten kegelförmigen 
Messingwaagschale im  gläsernen Schlämmzylinder herunterfällt. Die Wägung 
wird durch die Anwendung einer Spiralfeder wesentlich vereinfacht. Zur 
Erhaltung der unveränderlichen Fallhöhe während der Schlämmung und 
Wägung dient eine einfache Vorrichtung.

Bekanntlich is t die Dehnung einer Spiralfeder bis zur Elastizitätsgrenze 
der Belastung proportional und der Längenzuwachs ergibt die auf der Schale 
befindliche Sedimentlast. Vermittels des spezifischen Gewichtes w ird aus 
der gemessenen Sedimentlast das dem Sediment in  der L u ft zukommende 
Gewicht berechnet. Die Feder w ird vor der Analyse durch einen Tag maximal 
belastet, d. h. m it einem Gewicht, welches dem Gewicht der ins Wasser ge
tauchten Waagschale samt Träger nebst dem auf die Schale abgesetzten 
Sedimente entspricht oder auch etwas mehr ausmacht.

Der Inha lt des Schlämmzylinders beträgt etwa 3000 cm3. Die benutzte 
Fallhöhe liegt bei etwa 700 mm. Bei dieser Fallhöhe kann man m it dem 
Apparat auch gröbere Fraktionen (0,2 mm) trennen. Der Durchmesser der
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kreisförmigen Waagschalenfläche is t um 14 mm kürzer als der Durchmesser 
des Schlämmzylinders. Dadurch w ird die Wandwirkung ausgeschaltet. Der 
Schlämmzylinder w ird oben m it einem entsprechenden Metalldeckel ver
schlossen. Als Wärmeisolator (während der Messung) w ird über den Schlämm
zylinder ein etwa 1 cm dicker Filzmantel angebracht. Der Zylinder kann 
uni eine horizontale Achse gedreht werden (wie beim Apparat von W ie g n e r - 
Gessner). Trotz der vorteilhaften Eigenschaften is t der Apparat verhältnis- 
mäßig b illig . Zum Schluß te ilt Verf. den Gang und die Messungsergebnisse 
der Analyse eines sandigen Mergels m it. Bezüglich der Einzelheiten muß 
auf die Originalarbeit verwiesen werden. A . Vendl.

J A - H j. Olsson: O m  a n r i k n i n g  a v  d i a t o m a c é e r  u r  j o r -  
d a r  t  e r. (Über Methoden der Anreicherung von Diatomeen aus Boden- 
arten-) (Geol. För. Förh. 51. Stockholm 1929. 30—36.)

I b der schwedischen geologischen Landesanstalt sind eine Reihe von 
Methoden ausprobiert worden, um Diatomeen aus den Bodenproben anzu- 
reichern. Eine Beschreibung dieser Versuche w ird im  vorliegenden gegeben. 
Auch werden Methoden von anderen wissenschaftlichen Stellen beschrieben. 
Weiterhin g ib t Verf. eine Anleitung zwecks Anfertigung von mikroskopi
schen Präparaten. Rudolf Schreiter.

H . J. Fraser: M e t h o d s  f o r  S a m p l i n g  I n c o h é r e n t  
■ a n ds a n d  D e t e r m i n i n g  T h e i r  P o r o s i t y .  (Bull. Geol. 
S°c- America. 42. 1931. 223.)

Beschreibung zweier Methoden fü r die Konservierung lockerer Sande 
unter Anwendung von Paraffin. Curt Teichert.

Hans K lähn: S u b a e r i s c h e  S e d i m e n t a t i o n  u n d  H o c h 
s p a n n u n g s e r s c h e i n u n g e n .  (Zs. D. Geol. Ges. 82. 1930. 601—603. 
M it 4 Textabb.)

Daß durch die L u ft bewegter Sand elektrisch wird, is t eine bekannte 
rscheinung. Anläßlich eines Sandsturms bei Bloemfontein gelang es bei

spielsweise R u d g e , sehr hohe Spannungsdifferenzen am Sande nachzuweisen. 
n ^er Absicht, einen etwaigen Einfluß solcher Spannungen auch auf son- 

sBge Eigenschaften des Sandes festzustellen, hat der Verf., anschließend 
an Baboratoriumsversuche von Ph il ip s , K a h le r , D orno und Stäger , durch 
einfache Versuche teils m it, teils ohne Erdung —  selbst das Gleitenlassen 

es Sandes von einer Hand über die andere auf einen Pappkarton ergab 
‘V^adungseffekte — Spannungen bis zu 50 000 Volt erzielt. Sowohl m it 

ustensand als auch Kristallsand und Quarzmehl operierend, konnte er bis 
1 % Volumenvergrößerung nachweisen. Ausführlicherer Bericht is t in  

Aussicht gestellt. E. Christa.

2. Junge Sedimente.
T. W . Vaughan: In v e s t ig a t io n s  o f G e o lo g ic a l S ig n if ic a n c e  

a t 4Be S c rip p s  I n s t i t u t io n  o f O cea nog rap hy . (Bull. Geol. Soc. 
America. 42. 1931. 293—294.)

I I .  44



692 Allgemeine Geologie.

1. U n te rs u c h u n g e n  ü b e r d ie  p h y s ik o c h e m is c h e n  B e d in g u n g e n , 
u n te r  denen C a C 0 2 i n  Seewasser a u s g e fä llt  w e rde n  k a n n . Die 
abweichenden tatsächlichen Ausfüllungen gegenüber den theoretisch errecli- 
neten w ird  auf Vorhandensein von vereinigtem Ca und Phosphat zurück
geführt. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen.

2. Ö ko lo g isch e  B ez ie h u n g e n  zw ischen  F o ra m in ife re n  u n d  
ih re m  q u a n t i ta t iv e n  A n te i l  an de r B ild u n g  m a r in e r  B oden
sed im en te .

3. G rößere  F o ra m in ife re n .
4. M a rin e  B o d en sed im en te .
5. M a rin e  K ü s te n e ro s io n . Quantitative Untersuchungen über den 

Kückgang von Steilküsten, Untersuchung der Beziehungen desselben zu 
Küstenhöhe und -material, Wellenschlag, Strömungen usw. Curt Teichert.

W . Bavendamm: D ie  m ik ro b io lo g is c h e  K a lk fä l lu n g  in  der 
t ro p is c h e n  See. (Archiv f. Mikrobiologie. 3.1932. 205—276. M it 9 Textabb.) 
[Vgl. auch das Referat von H. Sc h n eid e r h ö h n  in  dies. Jb. 1932. I I .  747.]

In  der Frage nach der Entstehung der strukturlosen Kalksteine stehen 
sich zwei Ansichten gegenüber. Handelt es sich bei der Kalkfä llung um einen 
rein physikalisch-chemischen Vorgang, oder sind dabei Organismen entschei
dend mitwirkend? Daß zahlreiche Süßwasscrkalke auf die Lebenstätigkeit 
gewisser Algen zurückzuführen sind, dürfte heute unbestritten sein. Wie 
steht es aber m it den marinen Kalksedimenten? Hier haben besonders die 
Kalkschlammablagerungen an den B a h a m a s in s e ln  Beachtung gefunden, 
für deren Entstehung besondere Organismen (Bacterium calcis D rew s) ver
antwortlich gemacht worden sind. Weitere „ K a lk b a k te r ie n “  hat dann 
M olisch  beschrieben. Andererseits hat L ip m a n  gemeint, daß die Bakterien
menge des Meerwassers v ie l zu gering ist, um so große W irkungen hervor
zurufen, wie sie die Geologie verlangen muß.

Die Untersuchungen Ba v e n d a m m ’s, die er im  Bahamasgebiet ausführen 
konnte, sind geeignet, neue Aufklärung zu geben. E r konnte feststellen, 
daß der S ch lam m  überaus reich an Bakterien aller A rt ist, und daß diese 
Kalkfä llung bewirken. Von besonderen „Kalkbakterien“  kann allerdings 
nicht die Rede sein, vielmehr sind darunter Schwefelbakterien ebenso wie 
agarlösende, Zellulose-, harnstoff- und stickstoffbildende Bakterien ver
treten. Es gibt also ta ts ä c h lic h  genug B a k te r ie n ,  die in  der Lage 
sind, die großen Umsetzungen hervorzurufen, die heute in der tropischen 
See stattfinden und in früheren geologischen Perioden stattgefunden haben. 
Als Standorte ist dabei an Lagunen, abgeschlossene Buchten und vor allem 
M a n g ro ve sü m p fe  zu denken. H ier is t zeitweise eine rein chemisch-physi
kalische Abscheidung von CaC03 zwar möglich, die überwiegende Masse 
muß aber unter Beteiligung von Organismen ausgefällt werden. Und als solche 
kommen in  erster Linie die Bakterien in  Betracht. Kräusel.

Dodo W ildfang: D e r ü b e rs c h lic k te  W a r f  vo n  E m d e n - W o l t 
husen  u n d  seine B e d e u tu n g  fü r  d ie  G esch ich te  des O s t f r ie 
s ischen  M a rs c h a llu v iu m s . (Jahrb. Preuß. Geolog. Landesanst. Berlin 
fü r 1930. 51. Teil 2. 1931. 805—818.)
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Östlich von Emden wurde ein neuer Vorflutkanal ausgehoben, und 
bei dieser Gelegenheit kamen gute Profile heraus, die der Verf. untersucht 
hat. Er stellt dabei folgende Geschichte des Ems-Alluviums fest: Auf dem 
diluvialen Sandboden liegt ein Schilf- und Bruchwaldmoor, auf das ein Heide
moor fo lg t; die obersten Schichten hiervon sind verw ittert. Im  F rü lia tlan ti- 
kum geht die Moorbildung weiter und aus einem Bruchwaldtorf entsteht 
allmählich ein reiner Schilftorf. In  der folgenden Subborealzeit (Bronzezeit) 
schließt die Moorbildung ab und der Mensch bewohnt die verw itterte Ober
fläche. Im  Subatlantikum w ird das Gebiet überschwemmt, das Moor w ird 
an der verw itterten Zone des Boreais aufgespalten und der so entstandene 
Zwischenraum fü llt  sich m it Schlicktonen. Dann wird das Moor immer wieder 
v°n Brackwasser überflutet und aufgeschlickt. Aber erst in  jungalluvialer 
Zeit gerät das Gebiet unm ittelbar an den Bereich der Nordsee und erhält 
eme rein marine feingeschichtete Sturmflutaufschlickung, die künstlich 
durch die Errichtung der Deiche vor etwa 1000 Jahren beendet wird. Diese 
Feststellungen interessieren besonders wegen der verhältnismäßig späten 
Überflutung durch die Nordsee, da vielfach große Strecken des Landes im  
frühen Postglazial als überflutet angegeben werden. Der Verf. schließt einen 
kurzen archäologischen Abschnitt an, in  dem er nachweist, daß in  dem er
schlossenen Gebiet das Flachmoor schon vor der Aufschlickung eine starke 
Besiedlung besessen hat. Pratje.

Erich Kolumbe: E in  B e itra g  z u r K e n n tn is  der E n tw ic k lu n g s 
gesch ich te  des K ö n ig s h a fe n s  b e i L is t  a u f S y lt .  (Wissenschaft!. 
Meeresuntersuch. Abt. Kiel. 21. 1932.)

Die Insel Sylt verbreitert sich an ihrem Nordende zu der Halbinsel 
Bistland, an die sich nach N noch ein Haken der „Ellenbogen“  anschließt. 
Zwischen dem Haken und der Halbinsel liegt eine große flache Bucht, der 

Königshafen“ . Nach den Untersuchungen von M a g ee , die in  dies. Jb.
1929. I I .  545 referiert worden sind, bestehen Unterschiede zwischen seinen 
historisch-geographischen Ergebnissen und der geologisch-morphologischen 
Untersuchung. Nach M agee  soll der Königshafen früher eine tiefe Bucht 
gewesen sein, während der Verf. es wahrscheinlich macht, daß diese Bucht 
stets sehr flach gewesen is t und daß das D iluv ium  im  ganzen Bereich sehr 
hoch heraufkommt. Es is t wahrscheinlich, daß früher m it „Königshafen“  
ein Teil des Lister Tiefs bezeichnet worden is t und Platz fü r große Schiffe 
geboten hat. Der heutige „Königshafen“  w ird durch Sandhaken, die von S 
nach N  in  der Nähe des Ortes L is t sich bilden, verkleinert. Der Verf. unter
sucht die Bildungsgeschichte dieses Teiles und kann 5 verschiedene Haken 
feststellen, von denen er die jüngsten im  Laufe seiner Untersuchungen selber 
hat wachsen sehen.

Die Arbeit w ird durch 4 Textabbildungen und 2 Flugzeugaufnahmen 
unterstützt. Pratje.

Otto Pratje: D ie  S e d im e n ta t io n  v o r  d e r  S a m la n d kü s te . 
(Zs- D. Geol. Ges. 83. 1931. 668.)

Im  Samland herrscht an der Westküste eine Süd- und an der Nord- 
küste eine Ostströmung. Dementsprechend konnten in den beiden Küsten
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gebieten Sandwanderungen zahlenmäßig festgestellt werden, und zwar vor
nehmlich durch den Nachweis einer deutlichen, der Strömungsrichtung fo l
genden Verdünnung der Sedimentation eines feinkörnigen, im  wesentlichen 
nur an einer Stelle zugeführten Glaukonits.

Die Mächtigkeiten der strandnahen Sedimente erwiesen sich als gering.
E. Christa.

Erich Wasmund: B itu m e n , S a p ro p e l u n d  G y tt ja .  (Geol. För. 
Förh. 52. Stockholm 1930. 315—350.)

Die Abhandlung stellt eine Monographie in deutscher Sprache dar. Der 
Verf. hat das Thema wiederholt auch in  Vorträgen bei der Tagung der Deut
schen Geologischen Gesellschaft behandelt. Es werden eine Abgrenzung der 
Begriffe, eine vergleichende Betrachtung über die Bildungsbedingungen und 
mehrfach geographische Hinweise über die Vorkommen gegeben. Der chemisch
geologische Gesichtspunkt t r i t t  stark in den Vordergrund.

Rudolf Schreiter.

L. S. Berg: T h e  O r i g i n  o f  L o e s s .  (G er l . Beitr. 35. 1932. 
130—150.)

Verf. wendet sich gegen die äolische Theorie der Lößentwicklung unter 
Betonung der folgenden Gesichtspunkte: Die äolische Lößbildung wird 
nirgends beobachtet; die fü r diese Theorie notwendige Gleichförmigkeit von 
W indrichtung und Stärke ist nicht vorhanden. Dem Löß fehlt jede humose 
Durchsetzung, er kann also nicht auf Steppenboden entstanden sein. Löß
ähnliche Moränen, m it Geschieben, sind bekannt, aber äolisch unerklärbar. 
Der sogenannte Seelöß ist nicht unter Wasser gebildet, sondern nur ein Löß, 
der aus Seealluvium entstanden ist. Der glaziale Föhn kommt fü r die Löß
bildung nicht in Frage. Löß ist ein Verwitterungsprodukt von kohlensaurem 
K alk in feinkörniger Sedimentation, in situ durch bodenbildende Kräfte 
entstehend, bedingt durch trockenes Klima.

Erst dam it w ird  die Verbindung zwischen Glazial und Löß verständlich. 
Das Ursprungsmaterial des europäischen Lößes ist im  D iluvium  fluv ia l sedi- 
mentiert; die Umbildung in Löß geschah im  trockenen Interglazial und 
Postglazial. Der Übergang vom typischen Löß zu lößähnlichen Sedimenten, 
die nicht äolisch sein können, is t verfolgbar. Die äolische Theorie von R ic h t 
h o fen  stützt sich nicht auf Tatsachen, sondern auf Ansichten.

F. E rru lat.

Hermann Harrassowitz: D ie  chem ische  Z usam m e nse tzu ng  
der Lösse. (Zs. D. Geol. Ges. 83. 1931. 659.)

Unter Hinweis auf die beträchtlichen stofflichen Verschiedenheiten der 
Lösse w ird zum Zwecke einer übersichtlichen Kennzeichnung dieser äolischen 
Sedimente vom Charakter der Verwitterungsprodukte die Anwendung folgen
der einfacher, auch im  rechtwinkligen Koordinatensystem darstellbarer 
Bauschanalyse- Quotienten empfohlen:

S i02 CaO +  Na20  +  K 20
------- und ba = ------------- ——-------------
A120 3 A120 3

k i =
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Es ergab sich auf Grund der bisher angestellten Vergleiche u. a. ein 
jeweiliges Anwachsen der k i- und ba-Werte nach 'S hin, und zwar nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in Rußland und Polen. E. Christa.

J. D. Solomon: On th e  H e a v y  M in e ra l A ssem blages o f th e  
g re a t C h a lk y  B o u ld e r -c la y  and  C a n n o n -s h o t G rave ls  o f E a s t 
A n g lia ,  and  th e ir  S ig n ific a n c e . (Geol. Mag. 69. 1932. 314—320.)

Die glazialen Ablagerungen eines großen Gebietes von N o r fo lk  und 
S u ffo lk  wurden auf den Gehalt an schweren Mineralien untersucht. Die 
Vorbereitung der Proben ging so vor sich, daß ca. 80 g Geschiebelehm geknetet, 
in Salzsäure gekocht, gewaschen und getrocknet wurden, um beispielsweise 
den starken Gehalt an L im on it zu beseitigen. Nach einer Trennung der 
Mineralbestandteile durch Bromoform, neuerliche Behandlung m it Salzsäure 
und Waschen erfolgte eine elektromagnetische Trennung des Rückstandes 
in  magnetische und unmagnetische Bestandteile. Die m a g n e tisch e  F ra k 
t io n  enthielt: Granat 32,2, Turmalin und Staurolith 4,2, Amphibole 7,4, 
Epidot 9,3, Pyroxene, Ilm en it und Magnetit. An u n m a g n e tis c h e n  Be
s ta n d te ile n  wurden bestimmt: Zirkon, R u til, Disthen, Apatit, Andalusit 
und T itan it. Die Mineralien sind ihrer Häufigkeit nach abfallend geordnet. 
In  einigen Proben von Ost-Suffolk wurden auch Körner von Markasit, Siderit, 
Dolomit und R u til gefunden.

Die entnommenen Proben enthalten je nach Fundort ganz bestimmte 
Mineralvergesellschaftungen. Daraus w ird auf den Ursprung des Materials 
und den zurückgelegten Weg des Eises geschlossen. O. Zedlitz.

E. Mitchell Gunneil and W allace L. W ilgus: M i n e r a l s  f r o m  
V ir g in ia  Coas ta l  P la in  Te r race  F o rm a tio n s . (Washington Uni- 
versity Studies. New Series. Science and Technology. Nr. 5. Contributions 
in Geology. St. Louis 1931. 55—68.)

Die auf der Küstenebene Virginias gesammelten Sand- und Geröllproben 
bestehen z. T. aus natürlichen Konzentraten von schweren Mineralien und 
z. T. aus Korngrößenkonzentraten. Sie bilden einen guten Durchschnitt 
des Inhaltes an ungewöhnlicheren Mineralien in  den postmiocänen Terrassen
bildungen.

Quarz, Feldspat, Ilm en it und Zirkon walten vor. In  abnehmender Reihen- 
folge treten weiter auf Hornblende, Epidot, Staurolith, Magnetit, Granat, 
Cyanit, B io tit, Muscovit, Chlorit, Topas, R u til, Turmalin, S illimanit, Glau
konit und Zoisit.

Angaben über die Eigenschaften der einzelnen Mineralien.
Erich Kaiser.

P. D. Trask and H. E. H am m ar: D is t r ib u t io n  o f O r g a n i c  
M a t t e r s  i n  Recen t  S ed im ents . (Bull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 
184—185.)

Auf Grund von Stickstoffbestimmungen an 1500 Sedimenten aus allen 
Weltteilen w ird  festgestellt, daß der Stickstoffgehalt in  Sedimenten sich 
zwischen 0,01 und 0,56 %  bewegt, was einem Gehalt von 0,1—7 %  an
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organischen Substanzen entspricht. Einige wichtige Zahlen: Der Stickstoff
gehalt beträgt auf 10 000 Teile im  Südpazifik 3 Teile, Nordpazifik 8, Süd
atlan tik  4, Nordatlantik 6, Bering-See 37, Golf von Kalifornien 53, Florida- 
Bucht 41, Golf von Guinea 32, Schwarzes Meer 36, Ostsee 29, Tiefseegräben 
Japans 38, Davis-Straße 9, Golf von Mexiko 11, Rotes Meer 4, Mittelmeec 14.

Curt Teichert.
Byron F. King: M in e ra l c o m p o s i t i o n  of  sands f r o m  M o n o n -  

gahe la, A lle g h e n y , and  O h io  R iv e rs . (The Amer. Miner. 17. 1932 
485—490.)

Die Flußsande des Monongahela, Allegheny und Ohio wurden unter
sucht. Es zeigte sich, daß die Zusammensetzung beim Allegheny und Ohio 
verschieden war, von der der Sande des Monongahela und des Cheat, einem 
Nebenfluß des Monongahela. Die beiden letztgenannten Flüsse führen ledig
lich Mineralien, die typisch sind fü r Sedimente, während die ersteren vielfach 
Reste von Erstarrungs- und metamorphen Gesteinen führen. Obwohl alle 
genannten Flüsse Sedimente paläozoischen Alters durchfließen und keinerlei 
Eruptiva, so erodieren die erstgenannten Flüsse doch die Moränen des großen 
nördlich von Pennsylvanien und Ohio gelegenen Eisschildes. Und diese 
enthalten das nicht sedimentäre Material, das sie von N  übernommen haben.

Der weitaus überwiegende Bestandteil is t in  allen Fällen Quarz. Sein 
Ante il beträgt beim Allegheny und Ohio 95 % neben 4 % schweren Mineralien. 
In  den Sanden der übrigen Flüsse ist der Quarz m it 97%  vertreten.

Auch die Zusammensetzung des Flußwassers beeinflußt die mitgeführten 
Mineralien. So füh rt der Monongahela Sulfationen, die sicher dafür verantwort
lich zu machen sind, daß Calcit fast völlig  in  den Sanden fehlt.

Hans Him m el.
M. R. Campbell: A l lu v ia l  Fans o f P o t o m a c  R iv e r . (Bull. 

Geol. Soc. America. 42. 1931. 182.)

Für den marinen Ursprung der Küstenebene des südlichen Maryland 
und des nördlichen Virginia g ibt es keine Beweise. Verf. versucht zu zeigen, 
daß das Geröllmaterial der Küstenebene in Form eines großen Schuttkegels 
niedergelegt wurde, den der Potomac-Fluß geschaffen hat. (Der Potomac 
mündet heute in die Chesapeake-Bay östlich von Washington.) Die Küsten
linie hat damals 90 Fuß (und nicht wie angenommen 300—500 Fuß) über 
der heutigen gelegen. Die Küste ist in  der Gegend von Williamsburg, V irginia, 
anstatt von Washington, D. C., zu suchen. Curt Teichert.

R. B. Seymour Sewell: G eo grap h ie  and  O cea n o g ra p h ic  Re
search in  In d ia n  W a te rs . P a r t  I. The G eo g rap hy  o f th e  A n d  am an 
Sea B as in . (Mem. Asiatic Soc. of Bengal. 9. Nr. 1. 1—26.)

P a r t  I I .  A  S t u d y  of  th e  N a tu re  o f th e  Sea-bed and of  t he  
Deep -sea-depos i t s  of  th e  A n d a m a n  Sea and  B a y  o f B en ga l. 
(Ib id . Nr. 2. 27—50. Calcutta 1925. M it 7 Taf. u. 4 Textfig.)

Verf. stellt in  der E inleitung zu diesen beiden Arbeiten fest, daß der 
heutige Stand der Wissenschaft, und dem w ird man vor allem hinsichtlich 
der im  zweiten Teil behandelten Materie zustimmen müssen, ein möglichst
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intensives Studium von vergleichsweise kleineren Gebieten durch eine möglichst 
lange Zeit hindurch verlangt.

Der erste Teil enthält eine ausgezeichnete Übersicht über die geologische 
Entwicklung der Andaman-See, wie sie sich dem Verf. auf Grund des in 
«ner reichen L ite ra tur niedergelegten und des selbsterarbeiteten Materials 
darstellt. E r gipfelt in  der Feststellung, daß die submarine Topographie 
und der Nikobaren-Rücken nur im  Zusammenhang m it der auch das süd
asiatische Festland beherrschenden Tektonik des Tertiärs und der Folgezeit 
zu verstehen sind, und Verf. ist in  der Lage, in diesem Gebiete die gleichen 
Geosynklinalen und Geoantiklinalen festzustellen, wie sie M olengraaff fü r 
Sumatra und die südlich vorliegenden Tiefseegrabenbildungen nachzuweisen 
vermochte. Hierdurch reicht die Bedeutung der Arbeit weit über lokales 
Interesse hinaus, g ibt sie uns doch die Möglichkeit, in  einer Weise Geologie 
des Meeresbodens zu betreiben, wie man sie sich auch fü r andere Gebiete 
wünschen möchte.

Im  zweiten Teile der Arbeit behandelt Verf. die Sedimente n icht nur 
der Andaman-See, sondern des ganzen Meerbusens von Bengalen und zeigt, 
daß die dort beobachteten Ablagerungen sich z. T. schlecht in  das in  der 
Hauptsache von M u r r a y  und R e n ar d  ausgearbeitete System der rezenten 
Heeressedimente einordnen lassen, was schon an den z. T. abweichenden 
Darben etwa der terrigenen Schlicke (vielfach braun sta tt blau) zu erkennen 
sei- Leider g ib t Verf. nicht an, m it welchen H ilfsm itte ln die untersuchten 
Droben, welche z. T. schon von A lcock zwischen 1888 und 1892 gewonnen 
wurden, zutage gefördert sind und in welcher Weise sie aufbewahrt wurden. 
Ist in den Fällen des „Braunschlicks“  nicht vielleicht nur die bekannte 
oxydierte Oberschicht des Blauschlicks erfaßt und gesammelt worden? 
Oder liegt Einschwemmung von lateritischer Substanz vor? Von ganz be
sonderer Bedeutung ist des Verf.’s Untersuchung des Kalkgehaltes der Grund- 
Proben, welcher, wie in  einer instruktiven Skizze dargestellt wird, zweimal 
einen Abfa ll erkennen läßt, und zwar zwischen 500 und 1500 m Tiefe und von 
3000 m Tiefe an. Das haben auch die Feststellungen von B öggild  an den 
, ,Siboga“ -Grundproben aus dem Ostindischen Archipel wie M u r r a y  und 
R e n ar d ’s Untersuchungen im  offenen Indischen Ozean ergeben. Verf. 
diskutiert eingehend, ob und wie weit hier Beeinflussungen durch das Plankton 
oder Auflösungen durch das Tiefenwasser in Frage kommen. Und er schließt 
seine bemerkenswerten Ausführungen m it der Überzeugung, daß der Cha
rakter der Bodenablagerungen in  diesen landumschlossenen Meeresteilen 
ve it weniger von einer Herauslösung des Calciumcarbonates aus dem Sediment 
abhängt als von den chemischen und physikalischen Bedingungen der oberen 
H'asserschichten und dem grundsätzlich abweichenden Charakter des Plank
tons in  diesen, welche infolge des Zuflusses zahlreicher Flüsse und Ströme 
erhebliche Abweichungen vom normalen Ozeanwasser zeigen.

Einige Proben scheinen Schichtung gezeigt zu haben. Näheres darüber 
erfährt man aber nicht, da Einzelbeschreibungen der Proben fehlen. Und 
so bleibt doch manches Fragezeichen, das man eben an Hand solcher Einzel- 

eschreibungen vielleicht noch hätte beseitigen können. Immerhin bringt 
Uns diese Darstellung erheblich weiter, als w ir auf Grund der Arbeiten von 
Murray  und R en ar d  und M u r r a y  und P h il ip p i waren. K . Andrée.
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3. Ältere Sedimente (nur in  Auswahl).

Schad,  A l b e r t :  Zur Entstehung der „Wellenstreifen“  im  Wellengebirge.
(CB1. Min 1933. B. 1—8.)

M ü lle r ,  H e in r ic h :  Zur Petrographie tertiärer Sedimente im  Untergrund
von Hamburg und Umgebung. (Dies. Jb. 66. A. 1933. 294—318. M it
1 Textbeilage, 3 Textabb. u. 2 Tab. im  Text.)

B l a c k ,  M .: Equisetites in position of growth in the Sundance limestone.
(The Amer. Midland Natural. 11. 1929. 1—8. M it 2 Taf. u. 1 Abb.
im  Text.)

C. H . Edelmann und D. J. Doeglas: R e l i k t s t r u k t u r e n  d e tr i-  
t i s c h e r  Py ro x e ne  u n d  A m p h ib o le . (Min. u. petrogr. M itt. 42. 1932. 
482—490. M it 1 Textfig. u. 1 Tafel.)

Den alten Sedimenten fehlen fast vollkommen Pyroxen- und Amphibol
körnchen. Diese Seltenheit w ird nach Darlegungen der Verf. durch die Nei
gung dieser Mineralien zu Umwandlungen bedingt; bei diesem Vorgang 
diagenetischer Auflösung detritischer Pyroxene und Amphibole entstehen 
entsprechende Lösungskörper (Reliktstrukturen), welche beschrieben und 
erklärt werden. Chudoba.

E. F. Klingner: D ie  S e d im e n t a t i o n s b e d i n g u n g e n  der  Tone. 
(Zs. D. Geol. Ges. 83. 1931. 664—665.)

A uf Grund einer Tiefbohrung im  Wiener Becken ausgeführte Schlämm
analysen haben gezeigt, daß die stärker marinen miocänen Tone trotz dem 
höheren Elektrolytgehalt des Meerwassers feinkörniger sind als die pliocänen 
Brack- bis Süßwasser-Tone. Die Ursache dieses unerwarteten Verhaltens 
w ird vorerst in  f lu v ia til zugeführten Huminstoffen gesucht, die gleich Schutz
kolloiden eine Ausflockung durch einwertige Ionen erschweren.

E. Christa.

L. Cayeux: Les man ie res d’e tre  de la  g lauco n ie  en m il ie u  
ca l ca i re.  (R. C. 195. 1932. 1050.)

Schon lange nim m t man an, daß bei der Glaukonitbildung besonders 
die Foraminiferen eine große Rolle spielen. Verf. hat eine Anzahl Kreide
proben und glaukonitische Kalke untersucht, um eine K lärung der Entstehung 
von Glaukonit inm itten von K a lk herbeizuführen. Die Cenomankreide des 
Pariser Beckens zählt zur glaukonitreichsten, die man kennt. Sie zeigt in 
Dünnschliffen eine Menge von Glaukonitkörnern und Foraminiferen. Nicht 
ein einziges Korn zeigt in  seiner Morphologie die Charaktere dieser Organis
men. Die Foraminiferen, die zu hunderten in  jedem Schliff der weniger 
glaukonitischen Kreide auftreten, sind nur ausnahmsweise durch Glaukonit 
ersetzt. Übergänge zwischen den glaukonitischen Formen und den Körnern 
selbst g ib t es nicht. Es bleibt noch die Frage der oft tiefen Kerben, welche 
die Oberfläche vieler Körner ausstatten und in denen man Abdrücke von 
Organismen wahrgenommen hat. Verf. glaubt, daß es sich hierbei um Kon
traktionsrisse handelt. Die Volum Verminderung der Körner t r i t t  ein, da
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sie frei von jeder Adhäsion in  Höhlungen sind, welche sie einnehmen. Es 
geht aus dem hervor, daß die glaukonitische Kreide sich anders verhält wie 
die heutigen Sedimente vom Gesichtspunkt der A rt, Glaukonit zu sein. Einer
seits ist die Gesamtheit des Minerals m it nur wenig seltenen Ausnahmen 
unabhängig von Foraminiferen, andererseits is t seine Existenz eng m it der 
der Organismen verbunden.

Im  Gebiet der Glaukonitkalke des Albien, Cenoman, Lutetien usw. ist 
der Kontrast noch mehr durchschnitten. Glaukonitische grobe Kalke von 
lutetischem A lter von Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise) enthalten 
sehr verschiedene Organismen, besonders Reste von Mollusken, Echino- 
dermen, Foraminiferen und Algen, alle mehr oder weniger von Glaukonit 
durchdrungen. Zahlreiche Molluskenarten sind mineralisiert, zeigen Doppel
brechung, Pleochroismus und Prismenschichten, die an die polysynthetischen 
Streifungen trik line r Feldspäte erinnern.

Dort, wo die Mollusken, Bryozoen, Echinodermen, Melobesier u. a. mehr 
oder weniger epigenisiert sind, enthalten die sehr zahlreichen Foraminiferen 
nicht die geringste Spur von Glaukonit. Bei sehr vielen Individuen hat sich 
das Mineral im  Gehäuse selbst festgesetzt, obwohl man die gänzlich grünen 
Schalen nicht beobachten kann, ohne daß der Glaukonit eingreift. Das häu
figste Substitutionsphänomen ist nicht auf die Schale beschränkt und der 
Glaukonit dringt nach und nach in  das Innere, indem er sich an Stelle des 
Kalkes setzt, welcher die Kammern ausfüllt. Die Entwicklung des Glauko
nits in  den Foraminiferen geht auf endogenem Wege vor sich. Der Glaukonit 
ist ein Ersatzprodukt des kohlensauren Kalkes, mag er organisch sein oder 
nicht. Wl. Henglein.

R. Sehreiter: K u p f e r e r z e  im  B u n t s a n d s t e in  v on  H e lg o la n d  
(Zs. D. Geol. Ges. 84. 1932. 1— 17. M it 12 Textabb.)

In  seiner ein konzentriert gefaßtes Thema ebenso anschaulich wie ein
gehend behandelnden Arbeit betont Verf. zwar selbst, daß die nachgewiesener
maßen stark verbreitete Erzführung der unteren Triasstufe jeder w irtschaft
lichen Bedeutung ermangle. Und doch kommt seinen Befunden, vom sedi- 
mentpetrographischen Gesichtspunkte aus betrachtet, allgemeines Interesse 
zu. Dem Verf. stand fü r seine Untersuchungen ein reiches von 0 . Pratje 
auf Helgoland gesammeltes Material zur Verfügung. Finden sich auch dort- 
selbst die Erze vornehmlich zwischen der unteren sandig rotbraunen und der 
oberen mehr tonig weinroten Zone stärker angereichert, so werden sie doch 
auch in  weit davon entfernten Niveaus dieses Sandsteinkomplexes immer 
wieder angetroffen. Der Formenschatz der Erzbildung g ib t sich in  nach

stehenden, vom Verf. m it Abbildungen von Handstücken sowie m it Dünn- 
und Anschliffbildern veranschaulichten Haupttypen kund.

1. K ern fö rm ig  konkretionäres Rotkupfererz m it in  Spältchen und 
Rissen auftretendem gediegenem Kupfer, das Ganze umgeben von 
einem graugrünen Verfärbungshof von Malachit. Hauptverbreitung 
in  toniger Sandsteinfazies.

2. Unregelmäßige oft von winzigen Kupferplättchen zentrierte und 
ebenfalls von Malachitsubstanz umrandete F le ck e n  von Rotkupfer
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erz. Hierzu gehört u. a. ein äußerst fein getüpfelter malachitreicher, 
zum „Leopardensandstein“ -Typus neigender Sandstein m it teilweise 
kalkhaltigem Bindemittel.

3. D r us en  m it nierenförmig inkrustiertem Malachit, zum Teil m it 
Kalkspat, Quarz und stark zurücktretendem Gips; das Ganze wiederum 
von Malachitsubstanz umrindet.

4. Abs on de rungs -  und S p a l t f l ä c h e n  m it Rotkupfererz, auch Mala
chit, Ziegelerz und gediegen Kupfer im  Innern; Randzone m it Mala
chit imprägniert.

Verf. n im m t wohl m it Recht eine kausale Beziehung zwischen dem 
Auftreten der Kupfererze und der graugrünen Verfärbung der benachbarten 
rotbraunen Buntsandsteinmasse an und zieht daraus, ohne die Bedeutung 
verwickelter kolloidaler Vorgänge fü r derartige, die Gesteine allenthalben 
ergreifende Verfärbungsprozesse in  Abrede stellen zu wollen, die Folgerung, 
daß hier im  Buntsandstein m it fortschreitender Oxydierung der Kupfer
minerale eine Reduktion der Ferri- zu Ferroverbindungen Platz gegriffen 
habe. Die häufige Gebundenheit an Spalten und K lü fte  läßt wohl eine In 
filtra tio n  und Wanderung der Erzlösungen nach erfolgter Sedimentbildung 
vermuten; und so neigt Verf. tro tz  des n icht selten unverm ittelten Auf
tretens von Kupferflitterchen im  Sandstein der Vorstellung einer mehr lateral- 
sekretionären Erzausscheidung, wohl zunächst in  Form der Carbonate, zu. 
Wichtige Beispiele von späteren Reduktionserscheinungen füh rt Verf. aus seinen 
Studien über Vanadingehalt und Bleichungszonen an. E. Christa.

Brian Simpson: N o te  on the  P e t r o lo g y  of  t he  D r y b r o o k  
Sands tone  of  t he  F o r es t  of  Dean. (Geol. Mag. 69. 1932. 421—425. 
M it 1 Textfig.)

Verf. unternim m t den Versuch, auf Grund des Gehaltes an schweren 
Mineralien das umstrittene A lter des Drybrook-Sandsteines zu bestimmen. 
Folgende Mineralien, die in  ihrer Ausbildungsweise alle näher beschrieben 
und durch eine Abbildung erläutert werden, wurden gefunden: Zirkon, R util, 
Turmalin, Apatit, Granat, Epidot, Muscovit, Dolomit, P y rit und Ilm enit.

Der Mineralgehalt des Drybrook-Sandsteines w ird m it dem des M ill- 
stone-Gruses von Süd-Wales verglichen, der reich an Titanmineralien ist 
(R u til, Anatas, Brookit, T itan it), sich also darin wesentlich von ersterem 
unterscheidet. Auch im  Granatgehalt besteht ein Unterschied, so daß eine 
Gleichaltrigkeit und gleicher Ursprung nicht angenommen werden können.

O. Z ed litz .

Ph. B. King, Ch. L. Baker and E. H. Seilards: E r r a t i c  Bou lde r s  
of  La rge  Size i n  t he  Wes t  Texas  Carbon i f e rous .  (Bull. Geol. Soc. 
America. 42. 1931. 200.)

In  der Hagmond-Formation des westlichen Texas fand sich eine Kon
glomeratbank m it gut gerundeten Gerollen präcambrischer kristalliner Ge
steine und eckigen Gerollen paläozoischer Sedimente. Das Vorkommen 
ähnelt den Caney-Schiefern der Ouachita-Berge. Als Transportm ittel kommen 
in  Frage: Schlammfluten, E isdrift, Vereisung oder Solifluktion, nicht da
gegen normaler fluv ia tile r Transport. C urt T eichert.
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F. J. Fraser: H e a v y  M in e ra l s  i n  t he  basal  O r d o v i c i a n  Sand
stones of  O n t a r i o  and Quebec.  (Summ. Rep. 1930. Part D. Geol. 
Surv., Dep. of Mines, Canada.)

Im  Potsdam-Sandstein der Umgebung von Ottawa finden sich Zirkon, 
Turmalin, Anatas und vereinzelt R util. Zusammenstellung einschlägiger 
amerikanischer und englischer Literatur. K. Fiege.

A. Kieslinger: Z u r F rage  der  Ge le nkm arm ore .  (Zs. D. Geol. 
Ges. 80. B. 1928. 185—188.)

Anschließend an die WioHMANN’sche Abhandlung (dies. Jb. 79. A. 
197 ff.) und eigene Veröffentlichungen (Akad. Wiss. Wien. M ath.-nat. 
K l. 135. 1926. 137. 128.) g ib t Verf. zunächst ein Beispiel von Gelenksteinen 
aus der Koralpe und gelangt zu folgendem Ergebnis: Gelenkmarmore sind 
sehr häufige Erscheinungen insbesondere bei hochkristallinen Carbonat
gesteinen von gleichmäßigem, grobem Korn und mehr oder weniger ver
zahntem Gefüge. Die „Gelenkigkeit“  is t nach Ansicht des Verf.’s die Folge 
einer mehr im  Anfangsstadium begriffenen oberflächlichen Verwitterung von 
■Vorwiegend physikalisch mechanischer A rt, wobei also die Intergranularen 
sich zu K lüften merklicher Größe auftun, ohne daß die innerlich zumeist 
uoch miteinander verkeilten Kristalle einen grusigen Zerfall des Gesteins 
unmittelbar bedingen; Verf. vergleicht dies m it bereits wackelnden, aber 
immer noch schwer herauszunehmenden Steinen einer Mauer. Einlagerungen, 
wie auch flächenhafte Anreicherungen von Glimmer können Vorkommen, 
Elastizitätserscheinungen aber waren dabei nicht festzustellen. Mechanische 
Durchbiegung von Marmorplatten beruht demgegenüber auf in tra g ra n u - 
laren, vorwiegend auf die Gleitbarkeit längs Kristalltranslationsflächen 
zurückführbaren Vorgängen. [Daß Quarzsandsteine m it kalkigem Binde
m ittel ähnliche Gefügelockerungen wie Marmore erleiden können, erscheint 
Plausibel. Bei den Itacolumiten, soweit sie biegsam sind, dürfte indes die 
^ erzahnungsstruktur m. E. die Hauptursache sein. Ref.] E. Christa.

Morphogenese (in Auswahl).

Morawetz, Sieghard: Eine A rt von Abtragungsvorgang. (Peteem. M itt. 
78. Gotha 1932. 231—233.)

Ea kke r ,  J. P.: Einige Probleme der Morphologie und der jüngsten geologi
schen Geschichte des Mainzer Beckens und seiner Umgebung. (Dissert. 
U trecht 1930.112 S. M it 12 Abb. u. 1 Karte.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932.
I I I .  507—509.

Paecke lmann ,  W .: Die Rumpffläche des nordöstlichen Sauerlandes. 
(Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 52. 1931. 427 u. f. M it 2 Taf.) —  Ref. 
dies. Jb. 1933. I I I .  279—280.

Weber ,  Hans: Geomorphologische Studien in Westthüringen. (Forschungen 
z. deutschen Landes- u. Volkskunde. 27. H eft 3. S tuttgart, J. Engel
horns N ach!, 1929. 208 S. M it 15 Abb. u. 1 K a r te ) — Behandelt u. a. 
allgemeine Probleme der Schichtstufenlandschaften.



702 Allgemeine Geologie.

B r i l l ,  R .: Die geologische Geschichte des Schluchseebeckens. (Zur naturw. 
Erforsch. Badens, herausgeg. v. Badischen Landesverein f. Naturkunde 
u. Naturschutz in  Freiburg i. Br. H. 10. 1932.) — Ref. dies. Jb. 1932.
I I I .  966/67.

Spöcker ,  Richard G.: Untersuchungen über einige Kesseltäler des Karstes 
(Adelsberg, Z irkn itz und Pianina). (Dies. Jb. Beil.-Bd. 68. B. 1932. 
260—276. M it 4 Textabb.)

Lo u i s ,  Herbert: Morphologische Studien in Südwestbulgarien. (Geogr. 
Abh. I I I .  Reihe. H eft 2. S tuttgart, J. Engelhorn Nachf., 1930. 119 S. 
M it 8 Taf. u. 3 Karten.)

W ilh e lm y , Herbert: Die Oberflächenformen des Iskergebietes, eine Morpho
genese Westbulgariens. (Wiss. Yeröffentl. d. Museums f. Länderkunde.
N. F. I. 1932. 21—80. M it 9 Textfig. u. 4 Taf.) — Ref. dies. Jb. 1933. 
I I I .  32—34.

Teisseyre,  W .: Le problème de tassement rétrograde des Carpates. Contri
bution à l ’évolution et morphotectonique des avant-et arrières-fosses 
de chaînes plissées. (C. R. du IL  Congrès géogr. et ethnogr. slaves. Lwów
1927. Kraków 1929. 240—256.)

Stevens,  Ch. Quelques remarques sur la Morphologie de la Belgique. (Bull.
Soc. Belge Géol. 41. 1931. 124.) —  Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  42. 

T r in k le r ,  E m il: Morphologische Studien aus den Hochregionen Zentral
asiens. (Zs. Geomorphologie. Berlin 1931. 6. 45—57. M it 5 Abb). 

Y oung , C. C.: On the Gobi Plane of Deflation — the Gobi Erosion Plane. 
(Bull. Geol. Soc. China. 11. 1931. 161— 169. M it 3 Abb.) — Ref. dies. 
Jb. 1932. I I I .  1000.

Johnson,  Douglas: A  theory of Appalachian geomorphic evolution. (Journ. 
of Geol. 39. 1931. 497—508. M it 9 Abb.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. 
I I I .  619—620.

Ruedemann,  Rudolf: The tangential master-streams of the Adirondack 
drainage. (Am. Journ. of Sei. 22. 1931. 431—440. M it 5 Abb.) — Vgl. 
Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  620— 621.

Dav i s ,  W. M .: The Santa Catalina Mountains, Arizona. (Amer. Journ.
of Sei. 22. 1931. 289—317.) — Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  621—622. 

Sauer,  Carl: Landforms in the Peninsular Range of California as developed 
about Warner’s H o t Springs and Mesa Grande. (Univ. California 
Publ. Geogr. 8. 1929. Nr. 4. 199—299. M it 20 Taf. u. 5 Abb.)

B r yan ,  K irk  and Gladys G. W ic k so n :  The W. Penck method of analysis 
in  Southern California. (Zs. Geomorphologie. Berlin 1931. 6. 286—291.) 

Fenneman ,  N. W .: Physiography of Western United States. (New York, 
Me Graw-H ill Book Co. 1931. V I I I  +  534 S.) — Vgl. Bespr. von Kirk 
Bryan in  Journ. of Geol. 40. 1932. 285—286.

Thomas,  Lewis F . : The geographic landscape of Metropolitan St. Louis. 
(Washington University Studies. New Series. Science and Technology 
Nr. 7 : Contributions in  Geology and Geography. St. Louis 1932. 11—45. 

H u m m e l, K .: Südafrikanische Landformen. (Natur u. Museum. 60. 1930. 
537—545.)
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Creeiner, W .: Das Kräfteverhältnis morphogenetischer Faktoren und ih r
Ausdruck im  Formenbild Südostasiens. (Bull. Geol. Soc. China. 11.
1931. 13—34. M it 1 Taf.) — Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  117. 

S u g i y a m a ,  Masahide: Evenness of the peneplain in the Liaotung Pe
ninsula. (Geogr. Rev. Japan. 8. 1932. 24—37.) —  Ausz. in Japan.
Journ. Geol. a. Geogr. 1933. 10. (18— 19.)

F. W a rd : The rô le  of  s o l u t i o n  i n  pe ne p l a na t i on .  (Journ. Geol. 
SS- 1930. 262—270.)

Die Einebnung bei Easton, Pennsylvanien, is t mehr auf die Lösung des 
Kalkes als auf Flußerosion zu beziehen. Die Auflösung würde erst am Grund
wasserspiegel haltmachen, und Erosionsvorgänge würden dann den Lösungs- 
vorgang überdecken. Erich  Kaiser.

F r. W a rd : Reversed Cycles.  (Bull. Geol. Soc. America. 42. 1931. 
2 l3 -215 . M it 4 Textfig.)

Verf. glaubt, daß Talübertiefungen oder jedenfalls die morphologischen 
Phänomene, die als solche angesprochen werden, nicht immer in der herkömm
lichen Weise gedeutet zu werden brauchen. Es könnte nach seiner Meinung zu- 
nächst ein steiles V-förmiges Tal entstehen, das dann —  durch Senkungs- 
bewegungen —  bis zu einem gewissen Niveau m it Schutt ausgefüllt werden 
bann. In  diesem Niveau kann dann eine seitliche Erosion des Tales einsetzen, 
<üe also dann das höher als der ursprüngliche Talboden gelegene Erosions- 
(Terrassen-) Niveau schafft, das gewöhnlich als das ältere angesprochen wird, 
m diesem Falle aber zeitlich jünger wäre. Erneute Hebung kann dann zur 
Ausräumung und neuerlichen Herausarbeitung des früheren schmäleren 
und tiefer gelegenen Talbodens führen.

Verf. nennt drei Beispiele fü r diese A rt eines Erosionszyklus aus Penn
sylvania. C urt T e ich ert.

F ranz Ed. Suaß: G ru nd sä tz l i ch es  zur  E n t s t e h u n g  der  L a n d 
scha f t  von  W ien . (Zs. D. Geol. Ges. 81. 1929. 177—236.)

Durch die programmatisch durchgeführte Hervorhebung des Grund
sätzlichen w ird die Arbeit von hohem allgemein geologischen Interesse. Es 
werden zunächst, und zwar morphologisch, die m it der Flyschzone zusammen- 
iaüende Sands te inzone,  die durch die nördlichen Ausläufer der Kalk- 
a*pen repräsentierte K a l k z o n e  und der als Zentralzone zusammengefaßte 
Paläozoische u n d  k r i s t a l l i n e  U n t e r g r u n d  unterschieden. Als fü r  
die landschaftliche Gestaltung der Umgebung Wiens besonders bedeutsam 
erfahren die beiden ersten Zonen eine eingehende Würdigung. Der seit dem 
Jungtertiär wirkenden Morphogenese is t der Schlußabschnitt gewidmet. 
Das Ineinandergreifen der drei ausschlaggebenden Hauptgeschehnisse: 
Krustenbewegung, Verlagerung der Hydrosphäre und fortdauernder E in
fluß der atmosphärischen Agenzien auf das Ganze, w ird an Hand der geo
logisch-morphologischen Begebenheiten zu analysieren versucht.

Schon zu Ende des Paläozoicums erscheint der variscische Untergrund, 
nämlich die durch Gebirgsbewegung größten Stiles charakterisierte Böhmische
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Masse, zu einem flachen Rumpfgebirge umgeformt, dessen starke tektonische 
Gegensätze insbesondere auch durch wiederholte Transgressionen äußerlich 
wieder ausgeglichen wurden. So verblieb es im  allgemeinen bei diesem tek
tonisch stillstehenden Gebirge bis zum Beginn der Alpenfaltung. H ier aber 
hat dem beschleunigten Aufsteigen der Sedimente aus dem Meer eine be
schleunigte Zerstörung entgegengewirkt, so daß der Alpenkörper effektiv 
niemals auch nur annähernd seine tektonische Höhe, die Verf. fü r das hier 
in Frage kommende Gebiet immerhin auf 10 km  schätzt, erreicht haben kann. 
Das Gebirge wächst gewissermaßen — aber n icht infolge einer erst späterhin 
eingetretenen Aufwölbung (S. 182, 225) — der sich stets erneuernden Gipfel- 
f iu r  entgegen. Eine deutlich zu gliedernde morphologische Geschichte beginnt 
n icht vor dem Jungtertiär.

Die schmälste und in  ihrer Längserstreckung beharrlichste der alpinen 
Zonen, diejenige des F lysch s , wo fast jede Bank einen örtlichen Fazieswechsel 
bedeutet, umfaßt im  0  die sedimentären Bildungen vom Neocom bis ins 
Oligocän. Dieser ungeheure Zeitraum läßt bei der re la tiv geringen Flysch- 
mächtigkeit von kaum mehr als 1000 m auf beträchtliche Sedimentations
lücken schließen, und so rechnet Verf. (S. 230) m it vielmaligen, gewissermaßen 
in  statu nascendi erfolgten und m it Substanzverlust verbundenen Umlage
rungen der hauptsächlich klastischen, einen Rückstand besonderer A rt dar
stellenden Flyschsedimente. Die anteilsmäßig gemeinsame Abstammung 
dieser Zone von einem kristallinischen Grundgebirge bedingt ihre petro- 
graphisch-tektonische Einheit. Sie haftet ferner im  großen und ganzen am 
nahen Untergrund. „W enn eigentliche Decken in  der Flyschzone vorhanden 
sind“  (S. 185), so wurden sie jedenfalls nachträglich in hohem Grade verfaltet 
und versteilt. Das den ebenen Untergrund des Flyschmeeres bildende moravi- 
sche und moldanubische Grundgebirge setzt nachgewiesenermaßen unter 
die Flyschzone hindurch. Demzufolge w ird unter der Annahme dort vor
handener Aufragungen des Kristallins und stehengebliebener klippenartiger 
Reste von sedimentären Jura- und Neocomschichten das Auftreten der v ie l
besprochenen S c h e rlin g e  erklärt, die ja aus Gesteinsarten eben genannter 
Provenienz sich zusammensetzen. Zu diesen an Schubflächen empor
geschleiften Gesteinsmassen steht in  einer „gewissen Analogie“  (S. 189) 
auch die südliche durch vormioeäne Erosion aus der sandigen obercretacischen 
bis eoeänen Flyschhülle herausgeschälte sog. K lip p e n z o n e , die sich aus 
Gesteinen vom Hauptdolom it bis zum Tithon aufbaut. Und auch die nieder
österreichisch-mährischen In s e lb e rg e , bestehend aus tektonisch stark ge
störten und an die Kelheimer Fazies erinnernden Jurakalken, sind nach An
sicht des Verf.’s in  tektonischer und stratigraphischer Hinsicht von den 
obenerwähnten Klippen im  Innern des Flyschbereichs nicht streng zu unter
scheiden. Die n ö rd l ic h  der eben genannten Zone vorhandenen Flysch- 
bildungen aber werden bereits als a u to c h th o n e  G ris o n id e n  bezeichnet 
und die Granite der Tatra sowie diejenigen der andern karpathischen Kern
gebirge und der Semmeringzone speziell zur Brünner und zur moravischen 
Intrusivmasse in  Beziehung gebracht. Inwieweit die hier durchsetzenden 
Querstörungen, insbesondere die Aufwölbungen, die Großtektonik der an
drängenden Decken beeinflußt haben und fü r das Auftreten der K lippen m it
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bedingend waren, w ird zur Problemstellung erhoben. M it überaus anschaulichen 
Darlegungen morphologischer Eigenarten des Flyschgebirges, wie G e k rie ch , 
S c h u ttg e r in n e , T o b e lb ild u n g  u. dergl., schließt dieser erste Abschnitt ab: 

Die Zone der K a lk a lp e n  umfaßt auch hier am Ostfuße des Gebirges 
üie gesamte mesozoische Schichtenfolge; dabei erweisen sich aber d ie  großen, 
V o rn e h m lic h  in  M e e re s tra n sg re ss io n e n  s ic h  ä u ß e rnd en  e rd 
g e s c h ic h tlic h e n  E re ig n is s e , w e lche  den A b la u f  u n d  das W e rk  
<ler S e d im e n ta t io n  b e h e rrsch e n , als u n a b h ä n g ig  vom  e ig e n t- 
Liehen te k to n is c h e n  G eschehen — eines der Leitmotive in  den Gedanken-, 
gangen des Verf.’s. Das völlig  veränderte B ild  gegenüber dem Flyschbereich 
w ird vor allem damit erklärt, daß die in den Kalkalpen so sehr in  den Vorder
grund tretende „Aufschüttung kalkiger Hartteile der Organismen aus nicht 
übersättigter Salzlösung“  als eine „landferne“  zu gelten und nicht unter 
Abhängigkeit einer trennenden Barre gestanden habe. „Z iem lich einheitlich 
■wurden die germanischen und die alpinen Gebiete vom Muschelkalkmeer 
überschwemmt“  (S. 202), ein Satz, der gegenüber der landläufigen starken 
Hervorhebung der Gegensätzlichkeit beider Sedimentationsräume gerade für 
die Spezialforschung einer Beachtung wert ist. Die über Penniden und Dinari- 
den sich ausdehnende Verrucano-Transgression korrespondiert m it entsprechen
den Geschehnissen im  N, und auch die regionale sehr bedeutende Regsamkeit 
des permischen Vulkanismus spricht nicht fü r eine Individualisierung der 
Alpen in vormesozoischer Zeit. Wie so oft vollzieht sich auch bei den Kalk- 
alpen deren mechanische Loslösung vom Untergrund vorzugsweise an lagu- 
uären und durch ihre Salzeinschaltungen besonders leicht mobilisierbaren 
Schichtmassen. Stärkerem Widerspruch pflegt die gegen gewisse Schluß
folgerungen der G e o s y n k lin a lh y p o th e s e  gerichtete Einstellung des Verf. s 
zu begegnen. So werden vom Verf. den alpin-triassischen Kalkmassen, deren 
im  Erosionsprofil der Täler zu überblickenden Mächtigkeitsausmaßen aller
dings nach dieser Richtung hin oft übergroße Bedeutung beigemessen wird, 
die Eigenschaft der Geosynklinalbildung schlechthin aberkannt. Eine Lösung 
des damit verknüpften schwierigen Problems der isomorphen Repetitions
schichtung sieht Verf. darin, daß die Oberfläche der auf langsam sinkendem 
Untergrund wachsenden Aufschüttung dem re la tiv ansteigenden Meeres
spiegel jeweils in  geringer Tiefe bis zu vorübergehender Trockenlegung folgte, 
was allerdings eine vielhundertmalige und ziemlich gleichmäßige Repetition 
dieses folgsam arbeitenden Mechanismus voraussetzen würde.

Unter der Annahme einer Auffüllung der alpinen Tiefe im  Rhät erscheinen 
fü r die rhäto-jurassische Transgression die faziellen Gegensätze mehr und mehr 
ausgeglichen, wobei nur im  weltweiten Hochstand des Meeres eine stärkere 
Vertiefung im  Südbereich zu örtlichen Sedimentationslücken, besonders im  
Dogger, Anlaß gegeben haben mag. Die G o s a u -In g re s s io n  erweist sich 
gegenüber der inzwischen erfolgten Auffaltung wiederum als völlig unabhängig 
von den orogenetischen Bewegungen, schafft aber doch eine sehr deutlich^ 
Marke fü r die tektonische Phasentrennung in  vor- und nachgosauische Ge
birgsbildung. Ih r  dichtbevölkerter Lebensbezirk erscheint jedenfalls vom 
Elyschbereich vie l weiter abgerückt als heute. Für die vom Lias bis ins Jung
tertiä r andauernd fortschreitenden orogenetischen Bewegungen (S. 206) 

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  45
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mag im  allgemeinen ein re la tiv sehr langsames Tempo anzunehmen sein, 
so daß insbesondere da, wo die Transgression des Meeres bei gleichmäßigem 
Fortgang der Sedimentation ausgedehnte Verflachungen, seien es auch Über
schiebungskomplexe, ergriff, von Winkeldiskordanzen heute kaum mehr 
etwas zu sehen ist.

Der komplexe Deckenbau, wie er durch das nachgewiesenermaßen 
bereits vor der Gosauzeit in  Gang gebrachte nordwärts gerichtete Abströmen 
des Kalkalpenwulstes zustande kam, und der eigenartige E influß seiner süd
wärts anschwellenden Glieder wasserdurchlässigen carbonatischen Gesteins 
auf die Geländegestaltung w ird sehr anschaulich analysiert, was hier nur 
angedeutet werden kann.

Wie sehr wiederum die weltweiten großen Schwankungen des Meeres
spiegels auf das tie f eingesenkte W ie n e r Becken, das ja als eines der best
bekannten T e r t iä rg e b ie te  gelten darf, fü r dessen Gesamtumriß unm itte l
bar oder m ittelbar bestimmend waren, zeigt der letzte Teil der Abhandlung. 
In  Seehöhen von beiläufig 500 m stößt man allenthalben auf den Übergang 
von epigenetischen engen Talfurchen auf die vormiocänen bre it angelegten 
Talböden, und es wäre wünschenswert, wie Verf. anregt, auch in  den 
deutschen Mittelgebirgen einer etwa vorhandenen Konstanz dieser Höhenlage 
tertiärer Talverflachungen noch weitere Beachtung zu schenken. In  etwa 
gleicher Höhenlage befinden sich in der Form von Brandungsmerkmalen 
die natürlichen, uns den Höchststand des Miocänmeeres anzeigenden Pegel
marken, wobei eine genauere zeitliche Einstufung allerdings noch m it großen 
Unsicherheiten behaftet zu sein scheint. Schuttmassen, der Hauptsache 
nach alpiner Herkunft, finden sich hier auf 1000—2000 m Mächtigkeit an
gehäuft und lassen erkennen, welchen Verlust das junge Gebirge an Masse 
sowohl wie an Höhe schon während des Miocäns erlitten haben muß. A uf den 
welligen Hochplateaus der Rax und des Schneeberges — im  Dachsteingebiete 
gar bis auf 2300 m emporgehoben — finden sich die berühmten A ug en 
s te ine , die fast durchweg sekundär verlagerte letzte Reste ausgedehnter 
Schotterfelder von mutmaßlich äquitanischem A lter darstellen. Die Gerolle 
scheinen dem A ltk ris ta llin  der Zentralalpen und der Grauwackenzone zu 
entstammen, was zu der Annahme füh rt, daß die Basisfläche der diese Schotter 
liefernden Gerinne in  altmiocäner Zeit dorthin noch eine flächenhaft fo rt
laufende Verbindung besessen hat. Die Abtrennung der kalkalpinen Tafel 
von ihrer paläozoischen und kristallinen Unterlage muß indes schon sehr 
frühzeitig (vortortonisch) eingesetzt haben, und zwar, wie Verf. annimmt, 
etwa nach A rt der Gerinnewirkung auf die mesozoische Platte im  Osten des 
Schwarzwaldes und unter Herausbildung der großen ostalpinen, K alk- und 
Zentralalpen scheidenden Längstäler. Andererseits sehen w ir miocäne, ver
m utlich helvetische kohlenflözführende Süßwassersedimente am Fuße der 
hochragenden kalkalpinen Randstaffel unm ittelbar dem Grundgebirge, also 
der Basis der nun in  klotzige Schollen sich auflösenden kalkalpinen Tafel, 
aufgelagert. Eine vorübergehende tiefe Absenkung und Verebnung des 
Kalkalpenkomplexes braucht zur Erklärung der Hochplateauschotter wohl 
nicht herangezogen zu werden. Verf., der sich, soweit die Kalkalpen in Frage 
stehen, gegen die Vorstellung einer späteren Hebung dieses Gebirgsteiles aus-
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spricht, geht davon aus, daß nur ein weit und hoch emporragender Gebirgs
körper imstande war, die ungeheuren Schuttmassen des Ostrandes der Zentral
alpen zu liefern (S. 226). Was nun in  der Folgezeit bis zum D iluvium  und 
darüber hinaus sich noch ereignet hat, is t im  wesentlichen die durch vie l
fache Merkmale ausgezeichnete Geschichte der g e s ta ffe lte n  A u s rä u m u n g . 
Ob aber die Sprunghöhen aller nachpontischen Vertikalbewegungen, die, 
soweit sie nicht durch die Beckenaufschüttung bis zur völligen Unerkennbar
keit verschleiert wurden, an den Verstellungen der pontischen Brandungs- 
Platten längs des Beckenrandes abgelesen werden können, auch fü r die Be
wegungen im  Innern des Alpenkörpers maßgeblich sind, bedürfte wohl noch 
Weiterer Beweise. E. C hrista .

A . A ig n e r: Das K a rp ro b le m  u n d  se ine B e d e u tu n g  fü r  d ie  
o s ta lp in e  G e o m o rph o lo g ie . (Zs. f. Geomorphologie. 5. Berlin 1930. 
201—223.)

Kare knüpfen an die verschiedensten Formen an, an größere, gut erhal
tene Talschlüsse, an Steiltrichter usw., treten aber auch in einer tieferen Lage 
auf, so daß über ihre Vorform nichts mehr ausgesagt werden kann. Die Vor
formen haben ganz verschiedenes Alter. — Eine b e s t im m te  a llg e m e in e  
Beziehung der Kare zur Schneegrenze des Hochstandes der eiszeitlichen 
Vergletscherung g ib t es nicht. Die Kare treten in  sehr verschiedener Höhe 
auf, selbst in  engerem Bereiche ergeben sich in dieser H insicht beträchtliche 
Verschiedenheiten. Verf. n im m t im  Gegensatz zu H ögbom die glazialen Klein- 
formen als ein wesentliches K riterium  der Kare; dann kommen fü r ihre B il
dung Regionen unter der klimatischen Schneegrenze, außer in  orographischer 
Begünstigung, n icht in  Betracht, dafür aber alle Höhenlagen darüber.

Verf. hä lt die FELS’sche Trennung der Talkare im  Gegensatz zu Schnee- 
grenzkaren (vgl. Ref. dies. Jb. 1930. I I .  418/20) n icht fü r zutreffend.

In  allen Gruppen der Ostalpen g ib t es kariöse Kämme, die trotzdem 
ausgesprochenen Hochgebirgscharakter besitzen.

An den Kämmen der Zentralalpen sind die Hochgebirgsformen im  a ll
gemeinen lediglich an Schneiden m it besonders steilen Flanken und an Kar- 
wände gebunden. Wenn nun, wie Verf. früher betonte, in  der ältesten nach
weisbaren Landoberfläche manchmal einzelne Erhebungen aus dem sonst 
flachen Relief schärfer hervortreten, so daß fast der E indruck von Inselbergen 
erweckt w ird, so darf man aber die Steilflanken nicht fü r älter halten als 
die Flachformen, aus denen sie emporragen; denn beide können nur gleich
zeitig entstanden sein. Es mag auch das unverm ittelte Herausragen durch 
das Gestein bedingt sein [edaphisch bedingte Formen des Ref.].

Erich  Kaiser.

O la f H o lted ah l: Some R e m a rk a b le  F e a tu re s  o f th e  s u b m a rin e  
re l ie f  on th e  N o r th  C oast o f th e  V a ra n g e r P e n in s u la , N o r th e rn  
N o rw ay . (Avhandl. Norske Videnskaps-Akademi Oslo. I. Mat.-Naturv. 
Klasse 1929. Nr. 12. 1929.)

Im  Rahmen seiner Untersuchungen über den Schelf Norwegens hat 
sich Verf. m it der Varanger Halbinsel im  nördlichen Norwegen befaßt und
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versucht, aus den Tiefenlinien in und vor den Fjorden und Buchten der Halb
insel deren Entstehungsgeschichte abzuleiten. E r glaubt, feststellen zu können, 
daß fast überall am Meeresboden alte Moränenwälle vorhanden sind, die an- 
zeigen, daß das Land früher wesentlich höher gelegen haben muß. Diese 
Lage hat das Land am Ende der Eiszeit gehabt, so daß die Gletscher auf der 
aufgetauchten Abrasionsstraße ihren Schutt ablagern konnten. Im  Innern 
der Buchten sind weitere Moränenreste zu finden, und er n im m t an, daß 
zwischen der Ablagerung der äußeren und der inneren Moräne ein erheblicher 
Zeitraum verstrichen sein muß; denn beide unterscheiden sich erheblich in  
bezug auf ihre Lage zum Seespiegel. Dennoch glaubt er nicht annehmen 
zu müssen, daß die äußere Moräne nicht der letzten Eiszeit zugeordnet werden 
könnte. Verf. g ibt einige Beispiele aus der Yakutat-Bucht (Alaska), die heute 
noch weitgehend vergletschert ist und ähnliche Verhältnisse zeigt, wie sie 
in  Norwegen geherrscht haben müssen. Die Arbeit is t ein hübsches Beispiel 
dafür, wie die Tiefenlinien vor einem Land zu seiner geologischen Deutung 
herangezogen werden können. P ra tje .

N ils Z en zen : Om s k re d e t pa Ä lle b e rg  i  s lu te t  av  decem ber
1928. (Geol. För. Förh. 51 105—115. M it 3 Abb. Stockholm 1929)

Der Älleberg liegt 4 km  südöstlich von der Stadt Falköping in Väster- 
götland. Gegen Ende Dezember 1928 erfolgte hier eine Rutschung, die das 
Nordende des Berges betraf, das aus horizontal liegenden ordovicischen 
und silurischen Schiefern aufgebaut ist. Verf. hat das Gebiet kurz nach der 
Rutschung besucht. Als obere Begrenzung des Rutsches bezeichnet er eine 
große konvexe Aufrißspalte, die eine Länge von mindestens 150 m besitzt. 
Sie findet sich in  40 m saigerer Höhe an der Böschung und durchsetzt DaU 
manites-Schiefer, sowie die darunter befindlichen Trinucleus-Schiefcr. Die 
Neigung der Böschung schwankt zwischen 25 und 30°. Zenzen ist der Ansicht, 
daß zunächst nur eine dünne und schmale randliche Gesteinsscholle in  Be
wegung kam, wozu erst später eine Ausgleitung tra t, deren Ursache die starke 
Durchnässung der liegenden Schiefer war. Vielleicht is t ein vom 24.—27. De
zember 1928 eingetretenes Tau- und Regenwetter der unmittelbare Anlaß 
zur Einleitung des Rutsches gewesen. R udo lf Schreiter.

I
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F. Blondel: S ur la  te n e u r m oyenne de l ’ e x t ra c t io n  des m in é - 
ra is  de c u iv re . (C. R. 196. 1933. 712.)

Wenn man die Kupferproduktion in  den Vereinigten Staaten näher 
untersucht, so stellt man fest, daß fü r nahezu die Hälfte der Produktion 
(400 000 t  pro Jahr) die Gehalte während einer langen Periode wenig ver
änderlich sind. So schwankte von 1912—1928 in  Utah der Gehalt nur zwischen 
0,83 und 0,94 %. Für die andere Hälfte der Produktion der Vereinigten 
Staaten kannte man nur Ziffern von Gruppen von Lagerstätten in  einem Staat. 
Man stellt also Gehaltsveränderungen zweierlei A rt fest: 1. Rasche Zunahme 
infolge Inangriffnahme neuer reicher Lagerstätten. 2. Eine stetige und regel
mäßige Abnahme, welche durch die Erschöpfung reicher Zementationszonen 
zustande kam. Wenn man die Veränderung des Gehaltes derselben Lager
stätte über eine sehr lange Zeit hin beobachtet, stellt man fest, daß die rasch 
abnehmenden einer Grenze zustreben.

Daraus darf man schließen, daß der größte Teil der Tonnengehalte einer 
Kupferlagerstätte im  Durchschnitt in  der Nähe desselben Gehalts bleibt. 
Dieser Schluß scheint aber wenig im  Einklang m it gewissen klassischen 
Theorien zu sein, welche annehmen, daß der Gehalt der verhütteten Produkte 
fre iw illig  sich verändert m it der Veränderung der Preise. Die Untersuchung 
hat gezeigt, daß dieser Einfluß nicht absolut N u ll ist, sondern nur kaum 
merkbar. Die Schlüsse scheinen vielmehr konform m it den allgemein zu
gelassenen Ideen über die Entstehung der Erzlagerstätten zu sein. Diese sind 
das Resultat der physikochemischen Phänomene, die hauptsächlich der 
Temperatur und dem Druck unterworfen sind, welche ihrerseits wieder von 
der Tiefe abhängig sind, wo sich die Lagerstätte bildet. Diese Bedingungen 
bestimmen den metallogenetischen Typ der Lagerstätte, wie L. de L adnay  
schon lange gezeigt hat. M. Henglsin.

F. Blondel: S ur la  r é p a r t i t io n  des te n e u rs  des g isem en ts  
m é ta llifè re s . (O. R. 196. 1933. 949.)

Die vorstehenden Ausführungen bezüglich der Kupferlagerstätten können 
auf Gold und Zinn übertragen werden, ja unter gewissen Einschränkungen 
auf alle Erzlagerstätten. Man kann sich fragen, ob die Gehalte der verschie
denen Lagerstätten zufällig verte ilt sind oder nicht, d. h. ob sie metallogene
tischen Typen entsprechen.

Man definiert allgemein die Erzlagerstätten als anormale Konzentration, 
die m it Nutzen ausgebeutet werden können. Man füh rt also eine ökonomische 
Note ein zu einer anfangs rein physikalisch-chemischen und geologischen 
Wissenschaft. Die Gehalte der Lagerstätten sind nach Verf. nicht zufällig 
verteilt. Jedem metallogenetischen Typ entspricht ein m ittlerer Gehalt, 
um welchen herum sich die starken Tonnengehalte desselben Lagerstättentyps 
finden. Diese Typen sind in  kleiner Zahl und ihre Gehalte bilden eine prak
tische unbeständige Serie, die ziemlich gut bestimmt werden könnte durch 
die Analyse der Förderungsergebnisse. M. Henglein.

W . Brandes: Das n a tü r l ic h e  V o rk o m m e n  des B e ry lliu m s . 
(Zs. prakt. Geol. 41. 1933. 35.)
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Verf. schildert die regionale Anreicherung, die primären und sekundären 
Vorkommen. Es werden 18 Mineralien, die primär Beryllium  enthalten, 
19 Beryllium in  getarnter Form enthaltende Pegmatitmineralien, sowie 
3 herylliumführende Kontaktmineralien aufgezählt. Als Produkte chemischer 
Zerstörung werden 8 Mineralien genannt als BeO-haltige Sekundärmineralien.

Als einziges Berylliumerz g ilt heute der Beryll m it 12 %  BeO. In  Zukunft 
dürften auch Phenakit- und Gadolinitrückstände hinzutreten. 1929 wurden 
1200 kg metallisches Beryllium  gewonnen. Es w ird als Nebenprodukt von 
Steinbruchbetrieben, die auf Glimmer, Feldspat, Turmalin usw. bauen, ge
wonnen.

Zwei Länder konkurrieren in der Mächtigkeit und Ergiebigkeit ihrer 
Beryll-Lagerstätten: Die USSR. und die Vereinigten Staaten, einschließlich 
Kanada. Weiter sind die südafrikanischen (Namaqualand), die indischen und 
südaustralischen und die Madagaskar-Lagerstätten beachtlich und werden 
misgebeutet. Bei größerer Nachfrage kommen wegen der frachtgünstigen 
Bage auch noch die französischen, spanischen und einige andere Vorkommen 
für einen Bergbau in  Betracht. Deutschland verfügt über keine irgendwie 
abbauwürdige Lagerstätte. Dagegen g ilt die Firma Siemens &  Halske A.G. 
als eine Hauptproduzentin in  Europa. Sie hat sich um die Weiterentwicklung 
der technischen Verwendungsmöglichkeiten von Beryllium  und Beryllium - 
Verbindungen große Verdienste erworben. M. Henglein.

Harald Carlborg: V ä rld e n s  v a n a d in m a lm t il lg a n g a r .  (Die Vor
räte an Vanadinerz auf der Erde.) (Uppsala, Jernkont. ann. 1930. 51—76.)

Die Studie stellt eine Übersicht dar, in  der das Vorkommen des Vanadins 
®  den Mineralien behandelt wird. Im  Anschluß geht Verf. auf die Bedeutung 
des Vanadins in geologischer H insicht ein, erörtert die Verwendung und die 
wirtschaftlichen Verhältnisse und bring t eine knappe zusammenfassende 
Darstellung über die wichtigsten Vanadinvorkommen auf der Erde. Die 
geochemische Position des Vanadins w ird kurz gestreift.

Rudolf Schreiter.

Harald Carlborg: V ä rld e n s  V o lfra m m a lm t il lg a n g a r .  (DieVorräte 
an Wolframerzen auf der Erde.) (Uppsala, Jernkont. ann. 1930. 55—90.)

Die Abhandlung geht auf die mineralogische und geologische Bindung 
des Wolframs ein, behandelt seine Verwendung, erörtert die wirtschaftlichen 
Verhältnisse und g ib t eine kurze Übersicht über die wichtigsten Wolframerz
lagerstätten auf der Erde. Rudolf Schreiter.

W . Obrutschew: D ie  B ild u n g  der G eb irge  u n d  de r E rz la g e r 
s tä tte n . (Herausg. von Ak. d. Wiss. Leningrad 1932. 1—149. Russisch.)

Dieses kleine Werk ist fü r Studierende älterer Semester und fü r den 
Selbstunterricht bestimmt. Die Arbeit zerfällt in  zwei fast gleiche Teile. 
Im  ersten Teil behandelt Verf. chronologisch in 4 Kapiteln die Geschichte 
unserer Vorstellungen über tektonische Vorgänge von den ältesten Zeiten bis 
zur Gegenwart. Die tektonischen Anschauungen bis zum Schluß des 
K l  I I I .  Jahrhunderts werden in  kürzerer Form dargestellt. Diejenigen der
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späteren Zeiten finden eine ausführliche Schilderung. Verschiedene tek
tonische Theorien werden in  knapper, aber klarer Form dargelegt, m it k r it i
schen Bemerkungen des Verf.’s versehen und m it Beispielen aus der Geologie 
Rußlands belegt.

Nach Betrachtung der verschiedenen tektonischen Anschauungen kommt 
Verf. zu folgendem Schluß: Ungeachtet aller Erwiderungen und scharfer 
K r it ik  an der Kontraktionstheorie erscheint die letztere als die am besten, 
t ie f und allseitig durchdachte und begründete Theorie, die auch am besten 
m it den gesammelten reichen Beobachtungen über den Bau der Gebirge und 
m it Daten über den inneren Zustand der Erde übereinstimmt. Gegenwärtig 
kann man nach Verf. als feststehende Tatsache betrachten: 1. den Aufbau 
der Erdrinde aus Geosynklinalen und wenig labilen Kontinentblöcken, 2. die 
Z yk litä t und Gleichzeitigkeit der Gebirgsbildung in  verschiedenen Phasen 
auf der ganzen Erde, 3. die verschiedenen Typen der Gebirgsbildung (ger- 
manotyp und alpinotyp) u. a. Alle diese Tatsachen widerlegen jedoch nicht 
die Kontraktionstheorie.

Die Theorien von A mpferer, W egener, J oly , H aarmann u . a. haben 
nach Meinung des Verf.’s mehr oder weniger begründete und z. T. w illkürliche 
Grundlagen und rufen größere Erwiderungen als die Kontraktionstheorie 
hervor.

Im  zweiten Teil des Werkes w ird die Abhängigkeit der Erzlagerstätten
genese von der Gebirgsbildung und die kurze Geschichte der Erzlagerstätten
lehre dargestellt. Dieser Teil besteht aus folgenden Kapiteln: a) Bildung der 
magmatischen Lagerstätten, b) Bildung der Emanations- und hydrothermalen 
Lagerstätten und c) Bildung der sekundären und metamorphen Lagerstätten.

Am Schluß werden in  engster Anlehnung an A. F ersmann die wichtigsten 
geochemischen Territorien Rußlands charakterisiert, die durch 3 Haupt
faktoren bedingt sind: die geologische Geschichte, die bodenklimatische 
Zonalität und die heutige Tektonik und Orographie. Unter den geochemischen 
Territorien unterscheidet A. Fersmann : 1. geochemische Schilder, 2. geo
chemische Gürtel, 3. geochemische Felder, 4. geochemische Zonen, 5. geo
chemische Knoten, 6. geochemische Konzentren und 7. geochemische Pro
vinzen. [Vgl. A. Fersmann : Geochemische Probleme der USSR. Erste 
Skizze. Geochemische Grundzüge der Union. Herausg. von Ak. d. Wiss. 
Leningrad 1931. Ref.] N . Polutoff.

F. W ernicke: D ie  p r im ä re  E rz v e r te i lu n g  a u f den E rz la g e r 
s tä t te n  u n d  ih re  ge o lo g isch e n  U rsachen . (Halle 1933. 117 S. M it 
67 Abb.)

Die Arbeit war bereits 1925 abgefaßt und wurde 1929 erweitert. Sie 
gründet sich deshalb, wie auch aus dem berücksichtigten Schrifttum  hervor
geht, durchaus nicht immer auf die neuesten Spezialveröffentlichungen 
(vgl. die Ausführungen über das Bushveld!), was gerade bei der im  raschen 
Fortschritt befindlichen Lagerstättenkunde nicht unwesentlich ist.

Die Hauptabschnitte behandeln folgendes:
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I. U n m it te lb a re r  E in f lu ß  de r D if fe re n t ia t io n s v o rg ä n g e  im
M agm a a u f d ie  M e ta l lv e r te i lu n g ,  d ie  L a g e rs tä tte n 
b i ld u n g  u n d  d ie  E rz v e r te i lu n g .

A. Abhängigkeit der Metallkonzentration in Teilmagmen von 
Differentiationsvorgängen I.  Ordnung (d. h. tiefmagmatische 
Differentiation).

B. Abhängigkeit der Metallkonzentration in  syngenetischen Lager
stätten von Differentiationsvorgängen I I .  Ordnung in  basischen 
Teilmagmen (d. h. Lokaldifferentiation).

C. Abhängigkeit der Metallkonzentration in  epigenetischen Lager
stätten von Differentiationsvorgängen I I .  Ordnung in  inter
mediären und sauren Teilmagmen.

I I .  M it te lb a r e r  E in f lu ß  m a g m a tis c h e r In t ru s io n e n  u n d  
E x tru s io n e n  a u f d ie  L a g e rs tä t te n b i ld u n g  u n d  d ie  
E rz v e r te i lu n g .

A. Abhängigkeit der Lagerstättenbildung und der Erzverteilung 
von Tiefenlage und Gliederung des Batholithen, sowie vom 
Temperatur- und Druckgefälle im  Lagerstättengebirge.

B. Abhängigkeit der Erzverteilüng von der zonalen Anordnung der 
Metalle um magmatische Exhalationszentren.

C. Abhängigkeit der Erzverteilung von den Vorgängen der magma
tischen Schlußphase.

I I I .  E in f lu ß  der T e k to n ik  a u f d ie  E rz  Verteilung.
A. Abhängigkeit der Erzverteilung von prämagmatischer, regional 

tektonischer Raumbildung.
B. Abhängigkeit der Erzverteilung von comagmatischer, tekton i

scher Raumbildung.
C. Abhängigkeit der Erzverteilung von der lokalen, tektonischen 

Raumbildung.

IV . E in f lu ß  des N e be nge s te in s  a u f d ie  E rz v e r te i lu n g .
A. Abhängigkeit der Erzverteilung von physikalischen Eigen

schaften des Nebengesteins.
B. Abhängigkeit der Erzverteilung von chemischen Eigenschaften 

des Nebengesteins.

Verf. hat in  der Arbeit offenbar beabsichtigt, zwei zunächst voneinander 
ziemlich oder ganz unabhängige Erscheinungsreihen genetisch zu erklären: 
Einmal die m a g m a tisch e  L a g e rs tä tte n b i ld u n g  als so lche , d. h. 
die Entstehung einer, den Durchschnitt wesentlich übersteigenden Metall
konzentration an bestimmten Stellen und zu bestimmten Zeiten innerhalb der 
magmatischen Abfolge, und zweitens ö r t l ic h e  A n re ic h e ru n g e n , Erzfälle, 
Erzfolgen, Metallzonen, Teufenunterschiede usw. innerhalb einer bestimmten 
Lagerstätte oder Lagerstättengruppe. Beide Fragestellungen sind nicht 
scharf gegeneinander getrennt.

Die erste Fragestellung is t schon lange in  den grundlegenden Werken 
von N ig g l i behandelt, zum großen Teil besser, übersichtlicher und wissen
schaftlich vertiefter. Andererseits bring t Verf. wesentlich mehr Beispiele.

I I .  45**
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Durch die angeführte Gliederung werden meist sowohl die physikalisch
chemischen als auch die geologischen Bildungs- und Umbildungsvorgänge 
auseinander gerissen. E in und dieselbe Erscheinung w ird deshalb öfters an 
ganz verschiedenen Stellen behandelt und man verm ißt manches an der einen 
Stelle, was unerwartet später dann in anderem Zusammenhang gebracht wird. 
Bei dem Fehlen jedes alphabetischen Sachverzeichnisses is t dies fü r die 
praktische Verwertbarkeit des Buches sehr hindernd. Manche schematische 
Tafeln sind nicht ausreichend begründet. Überhaupt sind Einzelbefunde 
und einzelne Übereinstimmungen öfters in einer Weise verallgemeinert worden, 
die dem Ref. nach seiner Schrifttumskenntnis und Felderfahrung als un
berechtigt und unzulässig erscheint. Bei der dichtgedrängten und stets sehr 
knapp dargestellten Fülle von Einzelheiten können in einer Besprechung keine 
Beispiele dafür gebracht werden. Es w ird an anderen Stellen sich Gelegenheit 
ergeben, darauf einzugehen.

Manche Ausführungen, besonders über örtliche Anreicherungen, dann 
auch über die vertikalen und horizontalen Teufenunterschiede, die zonale 
Mineralverteilung, die Zusammenhänge der Lagerstätten m it dem Oberbau 
der Batholithen, manche (aber nicht alle!) Darlegungen über Verwandtschaft 
der einzelnen Erzformationen, u. a. sind ganz gut zusammengestellt.

Die Abbildungen sind zum großen Teil gut ausgewählt. Nur hätten 
die englischen Maße und Ausdrücke bei der Umzeichnung auch deutsch wieder
gegeben werden können.

Daß das Schrifttum seit 1928 (fast nur m it Ausnahme einer Arbeit des 
Verf.’s selbst) nicht mehr berücksichtigt wurde, wurde schon betont. Aber 
auch sonst ist eine merkwürdige und recht w illkürliche Auswahl der benutzten 
Schriften zu bemerken. Auch is t nicht verständlich, warum nicht die Lehr
bücher und zusammenfassenden Schriften der letzten Jahre vor 1926 angeführt 
werden. Verf. behauptet, daß seine Arbeit einen „ersten Versuch“  dieser 
A rt darstellt (was aber fü r die Hauptfragestellung n icht zu trifft, vgl. Arbeiten 
von N ig g li, Goldschmidt, F eksman, L indgren , B erg, Schneiderhöhn). 
Um so weniger durfte er Namen, die diese Autoren erst vor einigen Jahren 
geprägt haben, selbst übernehmen, ohne den Ursprung zu nennen.

H. Schneiderhöhn.

A. Magmatisch bedingte Abfolge.
(Magmatische Lagerstätten.)

Liquidmagmatische Lagerstätten.
K o o lh o v e n , W. C. B.: Het moedergesteente van den Zuid-Borneodiamant 

gevonden. [Das Muttergestein des Südborneo-Diamanten gefunden.] 
(Alg. Ind. Dagbl. 37. Bandoeng, 9. Dez. 1932.) — Ref. dies. Jb. 1933.
I I I .  316.

N. W ing Easton: De o o rs p ro n g  der B o rn e o -d ia m a n te n . [Die 
Herkunft der Borneodiamanten.] M it Nachschrift von P. H üvig . (Geol. 
en M ijnb. 11. ’s Gravenhage 1933. 202—204.)
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Auf Grund des Berichts von W. C. B. K oolhoven über die Entdeckung 
eines primären Diamantenvorkommens in  einem kimberlitartigen Gestein von 
Südborneo (vgl. Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  316) fordert Verf., der aus theoretischen 
Erwägungen die Borneodiamanten auf ein solches Gestein zurückgeführt 
und den Anstoß zu den jüngsten Forschungen auf diesem Gebiet gegeben 
hatte, P. H övig, der das primäre Vorkommen in  einem sauren Eruptivgestein 
suchte, zur Stellungnahme in dieser Frage (vgl. hierzu Ref. 1932. I. 51—56) 
auf. H övig gibt angesichts der nun vorliegenden Tatsachen unumwunden zu, 
daß W in g  E aston recht gehabt und er selbst sich getäuscht hat.

F. M usper.

N. W in g  Easton: De n a tu u r l i jk e  k o o ls to f  en h a a r o n ts ta a n s -  
m o g e lijk h e d e n . T oepass ing  op de B o rn e o -d ia m a n te n . [Der natür
liche Kohlenstoff und seine Entstehungsmöglichkeiten. Anwendung auf die 
Borneodiamanten.] M it Nachschrift von W. C. B. K oolhoven. (De M ijning.
14. Bandoeng 1933. 60—74.)

Dieser interessante Aufsatz erscheint erst 7 Jahre nach seiner Nieder
schrift. E in Teil der Gedanken wurde allerdings bereits bekanntgegeben 
(vgl. u. a. Ref. dies. Jb. 1932. I. 63).

Unser Wissen um die südafrikanischen Diamanten läßt folgenden Schluß 
zu: Von geologischer Seite wurde noch keine völlig brauchbare Erklärung 
fü r das Vorkommen des Diamanten im  K im berlit gebracht, allgemein hä lt 
man ihn jedoch fü r krista llis iert aus Kohlenstoff, der in  ultrabasischem 
Magma in  Lösung war. Es ist aber darauf hinzuweisen, daß manche Geologen 
sich die Diamanten in  Schotterablagerungen, selbst in denen Südafrikas, 
aus einem von K im berlit abweichenden, sauren oder basischen Gestein ent
standen denken. Auch von physikalisch-chemischer Seite is t die Frage des 
Auftretens der Diamanten in  den „pipes“  noch ungelöst.

Verf. versucht nun eine Erklärung der Graphit- und Dimantgenese zu 
geben. E r hä lt übrigens die kristallinen Schiefer nicht fü r  Produkte von 
Regionalmetamorphose, sondern fü r primäre Bildungen. Die Entstehung 
der verschiedenen Modifikationen von Graphit wäre alsdann möglicherweise 
abhängig von der n icht überall gleichen Zusammensetzung des sauren Magmas. 
Offenbar haben nur e in ig e  Peridotitmagmen Kohlenstoff aufgelöst, wobei 
vor allem an Assimilation beim Durchbrechen von graphitführenden Schichten, 
unter Umständen auch Phylliten gedacht werden muß. Dam it fände das 
erratische Vorkommen des diamantführenden Kim berlits und der wechselnde 
Diamantengehalt der Kimberlitsäulen in einer und derselben Röhre eine 
annehmbare Erklärung. Verf. kann sich auf Grund physikalisch-chemischer 
Überlegungen auch den Diamant von Borneo nur in  K im berlit entstanden 
denken. K oolhoven unterstreicht diesen wertvollen Schluß, zu dem auch 
van  Es bereits 1915 aus theoretischen Gründen gelangt war. In  Borneo hat 
sich ja  inzwischen die Bestätigung ergeben (vgl. Ref. 1933. I I I .  316), wenn 
man auch die dortige diamantführende peridotitische Breccie nicht als „K im 
be rlit“  bezeichnen darf, da sie petrographisch vom südafrikanischen K im berlit 
abweicht.

Auch die weitere Folgerung W ing  E aston’s, daß man das primäre 
Diamantvorkommen „ in  der unmittelbaren Nähe der diamantführenden
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Konglomerate und Sandsteine“  suchen müsse, hat sich nach K oolhoven, 
der jene Breccie in  Borneo feststellen konnte, als rich tig  erwiesen, wozu 
vorläufig nur zu bemerken ist, daß besonders die cretacischen, weniger die 
eocänen Sedimente in Betracht kommen. W ing  E aston hat das Verdienst, 
m it den Anstoß zu den jüngsten Untersuchungen in Borneo und deren prak
tischen Erfolgen gegeben zu haben. F. Musper.

C. W . Ryan: The ilm e n ite -a p a t ite  d e p o s its  o f W e s tc e n tra l 
V irg in ia .  (Econ. Geol. 28. 1933. 266—275.)

In  einem Gebiet von Monzonitgneis liegt eine 25 km lange und 4 km 
breite Syenitmasse. Beide Gesteine sind von zahlreichen Gängen von ,,'Nol- 
s o n it “  durchsetzt. Es is t das ein noritisches Ganggestein, das in  mehreren 
Typen vorkommt, die gekennzeichnet sind durch die Paragenesen: Ilm enit- 
A p a tit; Ilm en it-R u til-A pa tit; R u til-A pa tit; T itanom agnetit-B iotit-Apatit; 
Ilmenit-Apatit-Hornblende-Chlorit. Auch nichtgangförmige Imprägnationen 
der genannten Mineralien an der Grenze Syenit-Gneis kommen vor. Eine 
Anzahl Gänge und Imprägnationen werden abgebaut und durch Aufbereitung 
getrennte Ilm enit- und Apatitkonzentrate hergestellt, die auf Titandioxyd 
(besonders als leuchtkräftigste Weißfarbe) und Phosphorsäure verarbeitet 
werden. H . Schneiderhöhn.

B. C. Freeman: O rig in  o f th e  F ro o d  ore d e p o s it. (Econ. Geol. 
28. 1933. 276—288.)

Die Frood-Mine is t eine ungewöhnlich metallreiche Erzausstülpung am 
Südrand des großen Noritkörpers von Sudbury. Eine genaue petrographische 
und erzmikroskopische Analyse zeigte, daß es sich nicht um eine reine Norit- 
apophyse handelt, sondern die Erze liegen in  umkristallisierten Neben
gesteinen, besonders Grauwacken, Gabbro und Grünstein. Diese sind zu 
einem aus Hornblende, B io tit, Quarz und Andesin bestehenden Gestein um
gewandelt. Die Erzmineralien sind Kupferkies, Cubanit, Magnetkies und 
Pentlandit und sind etwa gleichaltrig. Umwandelnder Faktor war die re ic h 
l ic h  m it  p n e u m a to ly t is c h e n  D ä m p fe n  v e rs e tz te  l iq u id m a g 
m a tisch e  S u lfid s c h m e lz e . H. Schneiderhöhn.

Pegmatite als Rohstoffträger.
A . L. Anderson : G e n e s i s  o f  t h e  m i c a  p e g m a t i t e  d e p o 

s i t s  o f  L a t a h  C o u n t y ,  I d a h o .  (Econ. Geol. 28. 1933. 41—58.)

Es werden eine große Anzahl der schon lange bekannten „Verdrängungen“  
in  P e g m a t i t e n  beschrieben, auf die neuerdings wieder Schaller , 
H ess u . a. die Aufmerksamkeit gebracht haben. Die älteste Mineralgesellschaft 
der beschriebenen Pegmatite besteht aus graphischer Verwachsung von Quarz 
und M ikroklin. In  einer zweiten „Generation“  wurde die Schriftgranitstruktur 
zerstört und ein grobkörniges Gefüge der beiden Mineralien oder örtlich reine 
Quarzbänder erzeugt, auch gute Drusenkristalle, ferner A lb it, Muscovit, 
Turmalin, Beryll, Granat. Diese sollen alle die älteste Mineralgesellschaft 
„verdrängt“  haben. [Verf. nennt die Lösungen, die diese „jüngeren“  Mineralien
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abgesetzt haben, „hydrotherm al“ . Diese ganz. mißbräuchliche Benützung 
des Ausdrucks „hydrotherm al“  an Stelle von „pneumatolytisch“  wurde 
bei der Besprechung anderer amerikanischer Arbeiten der letzten Zeit in  
dies. Jb. schon wiederholt gerügt. Im  übrigen möchte man diesen neueren 
Verf. von Pegmatitarbeiten den guten B at geben, sich endlich einmal in  die 
NiGGLi’schen Arbeiten zu vertiefen und sich m it den Begriffen „Rückstands- 
destillation“ , „fraktion ierte r Destillation“  usw. im  pegmatitisch-pneumato- 
lytischen Stadium vertraut zu machen. Daraus erklären sich die beobachteten 
>A erdrängungen“  sehr zwanglos und überhaupt brauchte dann Verf. der 
vorliegenden Arbeit diese nicht m it dem Satz zu beginnen: „The origin of 
pegmatites is s till an open problem.“ ] H . Schneiderhöhn.

W . P. de Kock: T h e  L e p i d o l i t e  D e p o s i t s  o f  S o u t h 
w e s t  A f r i c a .  (Trans. Geol. Soc. South Africa. 35. Johannesburg 1932. 
97—113. M it 2 Taf. u. 6 Textabb.)

In  dem Gebiete von Karib ib—Usakos— Omaruru, besonders aber auf 
Farm Ovongava Ost und in  deren Umgebung (südlich Karibib), treten in 
an die älteren Granite gebundenen Pegmatiten Lithiummineralien in  einer 
solchen Menge auf, daß bei guten Marktverhältnissen deren Gewinnung als 
Lithiumerz lohnend ist. Syngenetisch t r i t t  Lepidolith in Form von „Büchern“  
und großen tafeligen Kristallen auf. Als epigenetisch w ird das Haupterz 
m der Form von dichten Aggregaten und Kristallen von Lepidolith aufgefaßt 
und als Lepidolith-Greisen bezeichnet. Es zeigt sich in  linsenförmigen Kör
pern. Der Lepidolith ersetzt hier großenteils den Feldspat der Pegmatite 
und umschließt Feldspatreste, Pegmatitquarze, Topas in  unregelmäßigen 
Massen und Kristallen, Zinnstein, Granat und Turmalin. Der pegmatitischen 
Phase folgte die pneumatolytische Hauptphase m it dem Absatz von Turmalin, 
Granat, Topas und Zinnstein. Die folgende Intrusion von pegmatitischem 
Quarz führte zur Greisenbildung. Die Emanation der späten magmatischen 
Fluida m it A lka li- (besonders L ith ium -)F luorid führte u. a. zum Absatz des 
Lepidoliths. Der Lepidolith fü h rt Cs und Rb. Erich Kaiser.

S p e n c e ,  H. S.: Feldspar. (Canada Dept. Mines, Mines Branch. Nr. 731.
Ottawa 1932. 145 S. M it 13 Taf., 16 Abb. u. 7 Karten.)

Kontaktlagerstätten.
P. J. Holmqvist: A n  i n t e r e s t i n g  l a d d e r - v e i n  s t r u c -  

t u r e .  (Geol. Foren. Förh. 52. Stockholm 1930. 357—365. M it 5 Abb.)

Die Arbeit berichtet über eine Skarneinlagerung im  gebänderten Leptit. 
Eie Skarnmasse erscheint nicht, wie gewöhnlich, einheitlich ausgebildet, 
sondern is t in  eine größere Zahl einzelner Fragmente zerlegt. Die Zwischen
räume sind offenbar unter seitlichem Druck des mehr plastischen Leptites 
und des Gangquarzes ausgefüllt worden. Rudolf Schreiter.

A . Vasiljeff and J- Kissilev: T h e  E m y r  i r o n  d e p o s i t ,  t h e  
E n i s s e y  r i v e r  b a s i n .  (Bull, of the Geol. Prosp. Trust of West- 
Liberia,. 12. Nr. 1. Tomsk. 1932. 17—29. Russ. m it engl. Zusammen!)
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Das Vorkommen liegt am Berg Emyr, der die Wasserscheide zwischen 
den Flüssen Ssissim und Ubei (rechte Nebenflüsse des Jenissei) bildet.

Das untersuchte Gebiet w ird von einer ausgedehnten hypabyssischen 
Intrusion eingenommen. Diese besteht hauptsächlich aus Alaskiten, die 
in  den Randzonen in  normale Granite, Syenit-Granite, Granit-Porphyre und 
Syenit-Porphyre übergehen. Stellenweise w ird diese Intrusion von D iorit- 
und Diabasgängen durchsetzt. Das A lter der Intrusion konnte nicht er
m itte lt werden.

Der Erzkörper ist den Alaskit-Graniten eingelagert. Der Granit ist nur 
in der unmittelbaren Nähe des Erzkörpers leicht verändert.

Die Form des Erzkörpers is t gangartig. Die Mächtigkeit des Erzganges 
schwankt zwischen 6 und 60 cm. Apophysen in  das Nebengestein sind häufig 
festzustellen.

Das Erz ist von stahlgrauer Farbe, stark magnetisch. Der S truktur 
nach is t es manchmal fast dicht, selten feinkörnig. Am häufigsten ist das 
Erz fein- oder grobblätterig, ähnlich wie Glimmer. Das makroskopische 
B ild  des Erzes läßt schon erkennen, daß das Emyr-Erz hauptsächlich aus 
Magnetitpseudomorphosen nach Häm atit besteht.

Fast alle Erzproben enthalten mehr oder weniger Quarz. Eine m ittlere 
Probe ergab: Fe von 6,5—53,72, SiOa von 12,54—43,56, S bis 0,05 und P 
von 0,05—0,14 %.

Nach seiner Genese is t das Emyr-Vorkommen als eine Kontaktlagerstätte 
aufzufassen.

Die Erz- und Skarnmineralien wurden in folgender Reihe ausgeschieden: 
Epidot, Häm atit I, Chlorit, Quarz und Sulfide (?), Häm atit I I ,  Hydro- 
häm atit (?) und Calcit.

Wenn das Vorkommen auch praktisch bedeutungslos ist, so hat es zweifel
los doch großes theoretisches Interesse. N. Polutoff.

W . O. H ickok: T h e  i r o n  o r e  d e p o s i t s  a t  C o r n w a l l ,  
P e n n s y l v a n i a .  (Econ. Geol. 28. 1933. 193—255.)

Die Lagerstätten sind gebunden an intrusive „Diabase“  triassischen 
Alters, die in  triassische Schiefer und entlang ihren Grenzen gegen cambrische 
Kalke und Schiefer eingedrungen sind. Es handelt sich um einen z. T. sehr 
orthoklasreichen labradorführenden Quarzgabbro, der leichte autometamorphe 
Umänderungen zeigt, auch pegmatitische und aplitische Segregate enthält. 
Als Augite treten Ensta tit und Enstatitaugit auf. Ilm en it überwiegt vor 
Magnetit. Eine ausgedehnte Kontaktzone is t vorhanden. Die sonst roten 
triassischen Schiefer und Sandsteine sind auf mehrere hundert Meter ge
bleicht, im  inneren Kontakthof zu Hornfelsen umgewandelt und stellenweise 
hämatitisiert. Die cambrischen Schiefer sind im  Kontakt ohne Stoffzufuhr 
zu Cordierit-Andalusit-Hornfels umgewandelt. Die alten Kalke wurden 
zuerst rein thermisch um kristallisiert, nur unm ittelbar am K ontakt erfolgte 
eine Verkieselung. In  einem zweiten Stadium erfolgte dann Stoffzufuhr und 
B i l d u n g  k o n t  a k  t  p n e u m a t  o 1 y  t  i  s c h e r  E i s e n e r z l a g e r -  
S t ä t t e n .  Es wurden drei Arten von Magnetit beobachtet: der gewöhnliche 
Magnetit, ein anisotroper Magnetit und „Maghemit“ , d. h. der ferromagne
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tische oxydierte Magnetit. Ihre Verteilung is t deutlich zonal. Kupferkies 
ist spärlich. Hauptgangarten sind A k tino lith  und Diopsid, zurücktretend 
Kalkspat. Aktinolithfelse werden mehr von Magnetit begleitet als Diopsid- 
felse. Bezeichnend ist das Fehlen von Granat und Epidot.

Verf. stellt zum Schlüsse eingehende Vergleiche der pennsylvanischen 
Lagerstätten m it über 20 anderen kontaktpneumatolytischen Erzlagerstätten 
an. E r g ibt folgende Systematik, die Beziehungen herstellt zwischen den 
Erzparagenesen und der Natur des Intrusivgesteins:

1. M it Quarzmonzoniten und Granodioriten sind im  allgemeinen vor
wiegend Kupferkieslagerstätten m it wenig Magnetit und vie l hoch
temperierten Kontaktsilikaten verknüpft. Beispiele: San Francisco, 
U tah; Yerington, Nevada; Mackay, Idaho.

2. M it Quarzdioriten und Dioriten sind vorwiegend Magnetitlagerstätten 
m it zurücktretendem Kupferkies und vie l hochtemperierten K ontakt
silikaten verknüpft. Beispiele: Iron Springs, U tah; Taylor Peak, 
Colorado; Hanover, New Mexico.

3. M it Quarzgabbros und „Diabasen“  sind Magnetitlagerstätten ver
knüpft, in  denen Kupferkies ganz zurücktritt und m it denen mäßige 
Mengen tonerdefreier Kontaktsilikate verknüpft sind. Beispiele: 
Cornwall und French Creek, Pennsylvania. H. Schneiderhöhn.

Pneumatolytlsche Lagerstätten.
S. Denguine: T r a c e s  o f  c a s s i t e r i t e  a n d  m o l y b d e n i t e  

m i n e r a l i z a t i o n  i n  C e n t r a l  T r a n s b a i k a l i a .  (Bull, of the 
United geol. prosp. Service of USSR. 51. Nr. 64. Leningrad 1932. 789—862. 
Russ. m it engl. Zusammenf.)

Der größte Teil des untersuchten Gebietes (an den Flüssen Tschikoi, 
Ingoda, Baldja) w ird von einem mächtigen obermesozoischen Granit ein
genommen. E r is t hauptsächlich durch zwei Varietäten vertreten: alaskit- 
ähnliche Kalifeldspatgranite und Amphibol-Biotitgranite. Außer diesen 
beobachtet man hier auch Plagiogranite, Granodiorite, Quarzdiorite und 
Diorite.

Als Sedimentgesteine treten im  Gebiet quarzitartige Grauwackensand
steine und Phyllite  (U. Paläozoicum [?]), jurassische Grauwackensandsteine 
und Konglomerate und eine cretacische Effusiv-Tuff-Serie auf.

Die fast ausschließlich in  den Sedimentgesteinen vorkommenden Quarz
gänge sind entweder reine Quarz- oder Quarz-Albitbildungen.

M o l y b d ä n i t e .  Molybdänit w ird in Zentraltransbaikalien häufig, 
aber in geringen Mengen beobachtet. Nur das Schewartuiski-Vorkommen 
am Flusse Ingoda verdiene näher untersucht zu werden. Molybdänit kommt 
hier auf dünnen Quarzgängen vor, die einen Plagiogranit durchsetzen.

K a s s i t e r i t e .  Kassiterit wurde ausschließlich auf Seifenbildungen 
angetroffen. E r w ird bräunlich oder dunkelbraunfarbig gefunden und bildet 
gewöhnlich abgerundete Körner bis 1 mm im  Durchmesser. Stellenweise 
ist der Zinnstein verwachsen m it Quarz, Es bleibt jedoch die Frage offen,
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ob der Zinnstein m it den reinen Quarzgängen oder m it den Quarz-Albitgängen 
zusammenhängt.

Es lassen sich drei Zinnsteinseifenbildungen unterscheiden, in  denen 
dieses Mineral in  größeren Mengen vorkommt. Beispiele: 1. das Gebiet am 
Oberlauf des Flusses Tschikoi, 2. Oberlauf seines Zuflusses Tschikokon und
3. Oberlauf des Flusses Ingoda. N. Polutoff.

Pneumatolytisch-hydrothermale Übergangslagerstätten.
Steinar Foslie und M im i Johnson Höst: P l a t i n a  i  s u l f i d i s k  

n i k k e l - m a l m .  [P la tin  in sulfidischem Nickelerz.] (Norges geologiske 
undersökelse. 137. Oslo 1932. 1—71. M it 3 Fig. u. 6 Taf. Norwegisch m it 
deutscher Zusammenf.) —  Vgl. auch Ref. ds. Jb. 1933. I. 288—290.

Es w ird zuerst ein interessanter neuer Typus von platinreichem, sulfi
dischem Nickelerz beschrieben, welcher am Lillefjellklum pen im  Grong- 
Gebiet, Nordnorwegen, als kleines Vorkommen zu sehen ist. Es kommt 
m it umgewandelten, kaledonischen Eruptivgesteinen vor (basische Gesteine 
überwiegen; dazu durchsetzende Gänge von jüngerem Quarzkeratophyr), 
und nim m t wegen seines bedeutenden Ni-Gehaltes (Pentlandit) unter den 
übrigen kaledonischen Kiesvorkommen, von denen beiläufig bekanntlich 
viele in  diesem Gebiet Vorkommen, eine Sonderstellung ein.

Von den gewöhnlichen, sulfidischen Nickelvorkommen Norwegens — 
die meisten sind präcambrisch unterscheidet sich der genannte Typus u. a. 
durch die Reinheit des Erzes, d. i. durch die scharfe Begrenzung des Erz
körpers. Es handelt sich um eine ausgesprochen epigenetische Bildung. Eine 
Durchschnittsanalyse des Erzes ergab:

Ungelöst . . . . 2,15 A s .................... 0,015
Fe, to ta l . . . . 53,71 Cra0 3 . . . . . 0,035
S, to ta l . . . . . 38,44 TiOa ................ —
C u ................ . . 1,19 v2o5 ........... —

N i ................ . . 4,18 S b .................... —

C o ................ . . 0,034 B i .................... —
Z n ................ . . 0,03 Summe . . . 99,784

Man merkt sich die große Verhältniszahl N i : Co, weiter die vollständige 
Abwesenheit von Titan. Mineralogisch zeichnet sich das Erz durch das 
reichliche Auftreten von größeren Schwefelkiesindividuen aus. Die Unter
suchung ergibt folgende mineralogische Zusammensetzung und Altersfolge 
(m it den ältesten Mineralien anfangend):

Ungelöst (Silikate) 2, Magnetit 4, Schwefelkies 15, Magnetkies 64, Pent
landit 12, Zinkblende unbedeutend, Kupferkies 3. Stellenweise kommt 
Bravoit als Sekundärbildung vor.

Obiges ist ein Durchschnitt. Die Wechslungen im  Mengenverhältnis 
der Gemengteile erlauben eine Unterscheidung zwischen „normalem Magnet
kieserz, kupferreichem Erz und schwefelkiesreichem Erz“ .



Die Bestimmung des Gehaltes an Platinmetallen wurde nach der mikro- 
dokimastischen Methode von G. L unde ausgeführt. Eine Beschreibung der 
Methode w ird gegeben. Die Durchschnittsprobe (entsprechend der oben ref. 
Generalanalyse) ergab ca. 4 g Platinmetalle pro Tonne. Übrigens wurden 
verschiedene Erzproben und Separationsprodukte (auch Flotationskonzen
trate) untersucht. Als wichtiges Resultat ergab sich, daß die Hauptmenge 
der Platinmetalle (im  Gegensatz zu den südafrikanischen Vorkommen) im  
jüngsten Mineral, im  Kupferkies, enthalten ist, und zwar, wie chemische 
Versuche am Flotationskonzentrat zeigen, als feste Lösung.

Die Platinmetalle treten nach röntgenspektrographischer Untersuchung 
(N oddack) im  Verhältnis: Pd 59, P t 38,5, I r  1,5, Rh 1,0 auf.

Zum Vergleich m it anderen norwegischen Nickelvorkommen werden 
Edelmetallbestimmungen der Raffinierungswerke in Kristianssand angeführt 
(vgl. die Tabelle S. 722). Das Vorkommen von Faeö zeigt einen Platingehalt 
wie dasjenige von Lillefjellklumpen. Die beiden scheinen geologisch der 
gleichen Kategorie zuzugehören — an stark regionalmetamorphe basische 
Eruptiva geknüpft. Die übrigen norwegischen Nickelvorkommen schließen 
sich den kanadischen „m arginal deposits“  an. Der Typus „L ille fje llk lum pen— 
Faeö“  wäre eher den „offset deposits“  zuzurechnen, unterscheidet sich aber 
durch die Reinheit (Silikatfreiheit) des Erzes. Auch scheint er einer etwas 
höheren Temperaturstufe anzugehören.

In  einem besonderen Abschnitt w ird die Gewinnung von Platinmetallen 
aus sulfidischen Erzen (Kanada, Südafrika) beschrieben. Verdienstvoll ist 
die darauffolgende Zusammenstellung und kritische Behandlung der vordem 
nicht d irekt vergleichbaren (und übrigens je tz t nur noch spärlich zugänglichen) 
Daten über den Platingehalt der verschiedenen sulfidischen Nickelerze 
(Kanada, Südafrika). Nach Platingehalt und geologischem Auftreten lassen 
sich die bisher bekannten sulfidischen Nickelerze folgendermaßen einteilen:

Verhältnis (N i +  Cu) : Pt-Metalle

Pneumatolytisch-hydrothermale Übergangslagerstätten. 721

1. „M arginal deposits“  an Noritgebieten . . .  >  50000
2. „O ffset deposits“  an Noritgebieten . . . .  15 000—50 000
3. Faeö-Typus.........................................................  ca. 12 000
4. Merensky-Horizont usw., Südafrika . . . .  ca. 200

E in kurzer Abschnitt behandelt die Platinpreise seit 1896.

Olaf Anton Broch.

G. Bürg: D ie  G o l d e r z l a g e r s t ä t t e n  u n d  d i e  Z u k u n f t  
d e s  G o l d b e r g b a u s  d e s  S i e b e n b ü r  g i s c h e n  E r z g e b i r 
ges.  (Ber. Freiberger Geol. Ges. 14. 1933. 49.)

I.  G e o l o g i s c h - t e k t o n i s c h e  V e r h ä l t n i s s e  d e s  S i e -  
b e n b ü r g i s c h e n  E r z g e b i r g e s .  Es bildet einen Teil der pan- 
nonischen Senke. Seine Entstehung is t m it den gesamten Vorgängen inner
halb des Karpathenbogens ursächlich verbunden.

I I .  M a g m a d i f f e r e n t i a t i o n .  Im  Siebenbürgischen Erzgebirge 
verliefen nicht nur alle tektonischen Erscheinungen stark differenziert, son-

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II.
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dern gerade die vulkanische Tätigkeit im  einzelnen war stark flächen
beschränkt. Obgleich gleichzeitig an verschiedenen Stellen ein sehr ver
schieden zusammengesetztes Magma gefördert wird, kann man doch über
einstimmend folgende Eruptionsfolge feststellen: Rhyolith—propylitisierter 
Pyroxen-Amphibol-Andesit-Quarzandesit-Dacit. Die Eruption beginnt 
also überall und zu verschiedenen Zeiten m it dem sauren Magma. Darauf 
folgen basische Eruptionen, die immer saurer werden und als Abschluß eines 
jeden Zuges bildet sich der saure Dacit. Verf. geht auf den Hauptunterschied 
der Differentiation in In trusiv- und Extrusivmagmen ein. Es handelt sich 
nicht um eine normale Gravitationsdifferentiation.

I I I .  D i e E r z l a g e r s t ä t t e n b i l d u n g .  Es is t daher anzunehmen, 
daß die Erzlagerstättenbildung die unmittelbare Folgeerscheinung jedes 
einzelnen Vulkans ist, m it dem sie auch heute noch in Verbindung steht. 
Magmaförderung und Erzlagerstättenbildung gehören einer Phase an und 
treten nur zeitlich voneinander getrennt auf. Je nachdem die Erzlager
stättenbildung in  einem sauren oder basischen Nebengestein auftrat, ent
standen zwei Lagerstättentypen. Der b a s i s c h e  Typ zeigt die einfacheren 
Bildungsbedingungen. Da das saure Magma fü r Erze eine geringere Lösungs
fähigkeit besitzt als das basische, werden sich die Erze bei der ersten Differen
tiation nach den ersten Eruptionen im  wesentlichen im  basischen Magmenteil 
ansammeln. Im  Schlotende, das die höchste Stelle des Magmaherdes war, 
fand eine Gas- und Erzansammlung statt, die bei genügender Drucksteigerung 
und unter M ith ilfe von tektonischen Kräften Spalten aufriß und als sehr 
gasreiches Erzmagma in  diese gepreßt wurde.

IV . D e r  E r z a b s a t z .  Es handelt sich um einen einmaligen Vor
gang. Das Erzmagma küh lt kontinuierlich ab; es fo lg t die Propylitisierung, 
Kaolinisierung und schließlich die Erzbildung. W ir haben ein pneumato- 
lytisch-hydatogenes bis hydrothermales Stadium der postvulkanischen Phase 
und auch der Erzbildung. Die Verteilung der einzelnen Metalle und Erze 
gibt Hinweise auf deren Bildungsbedingungen. So zeigt das Tellur sich immer 
am Rande und Ende der einzelnen Eruptionserze; die primäre Ursache ist 
aber im  Magma selbst zu suchen. In  diesen Randgebieten erfuhren die ein
zelnen Differentiationszyklen jeweils einen Abschluß. Deshalb treten die 
Telluride vornehmlich in den sauren Daciten auf. Die Tellurlagerstätten 
von Stanija zeigen, daß die Tellurführung nicht etwa eine Eigenschaft des 
sauren Magmas ist. Vielmehr t r i t t  das Tellur niemals in  den ersten Erup
tionen, sondern stets in  den letzten auf. Man darf daraus schließen, daß 
das Magma fü r Tellur eine vie l größere Lösefähigkeit besitzt als fü r das Gold. 
Gold und Tellur gehen im  Magma nach Ansicht des Verf.’s ihre eigenen Wege. 
Dies is t auch noch bei der Gangbildung der Fall.

Eine Eigenart des Siebenbürgischen Erzgebirges ist das Fehlen der 
Silbererze. Wo sie auftreten, handelt es sich um saure Gesteine und um 
verschiedene Abkühlungsprozesse.

V. Zum Schluß geht Verf. auf die nur geringe sekundäre Metallverschie
bung und die Zukunft des Goldbergbaus ein. M. Henglein.

Pneumatolytisch-hydrothermale Übergangslagerstätten. 723
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H. Frohberg: D ie  G o l d l a g e r s t ä t t e n  d e r  P r o v i n z  
O n t a r i o .  (Ber. Freiberger Geol. Ges. 14. 1933. 7.)

Es werden die geologischen Verhältnisse geschildert und eine Tabelle 
der Unterteilung des Präcambriums des Kanadischen Schildes gegeben. 
Eine Beschreibung des Porcupine-Distrikts, wo die Goldgänge an die Nach
barschaft von Porphyrintrusionen gebunden sind, der K irk land Lake-Gold- 
lagerstätten, des Goldfeldes des Red Lake und Michipicoten-Distrikts be
rücksichtigt das Nebengestein, die Tektonik, die Gangmineralien und den 
Goldgehalt.

Das Gold is t in  den Gängen entweder an Sulfide gebunden oder Freigold 
oder in  Telluriden. Von den letzteren werden genannt A lta it, Calaverit, 
Petzit, Coloradit und Melonit. E in geringer Selengehalt is t im  Erz der Teck 
Hughes-Mine festgestellt worden. M. Henglein.

C. H . Stockwell: R e i n d e e r  L a k e  A r e a ,  S a s k a t c h e w a n  
a n d  M a n i t o b a .  (Summ. Rep. 1928. Part B. Dept. of Mines, Canada.)

Geographische Lage: 101° 30'—103° 15' westl., 56° 15'—58°nördl., im 
Bereiche des Kanadischen Schildes. Das Präcambrium besteht aus B io tit-, 
Muscovit-, Hornblende- und Anthophyllit-Schiefern, Gneisen, Quarziten, 
unreinen Kalken, Bändern von Magnetit, hochmetamorphen Andesiten, 
Basalten, Augititen und Amphiboliten. Diese Serie w ird durchsetzt von 
„älteren basischen Intrusiven“  =  linsenförmige Lagergänge von Am phi
boliten und Dioriten, und „jüngeren saueren Intrusiven“  =  Stöcke, Gänge 
und Lagergänge von Granitgneisen, Oligoklas-, Quarz-, Dioritgneisen, Quarz- 
dioriten, Granodioriten, Pegmatit- und Aplitgängen. Die Schichten sind 
stark und oft w irr gefaltet. In  der Gneisschieferserie findet sich ein 1,5—3 m 
breites Band von grobkörnigem, dunklem Am phibolit, der vorwiegend aus 
hellgrüner Hornblende, daneben aus Augit, Labradorit, A pa tit und Quarz 
besteht; die Hornblende ist z. T. chloritisiert, der Labradorit sericitisiert, 
der Augit z. T. in  Hornblende und Kalkspat umgewandelt, der Am phibolit 
und z. T. auch das Nachbargestein ist in  einer Zone von 250 m Länge und 
0,3— 7 m Breite mineralisiert. Es finden sich in  absteigender Reihenfolge 
die Minerale Pyrrhotin, Pyrit, Sphalerit, Chalkopyrit, Bleiglanz, sehr wenig 
Graphit und Granat. Die Mineralien treten als Körner oder Aggregate auf; 
Quarz in Paragenese. Das Gebiet der Mineralzone ist durchsetzt von Graniten 
und Pegmatitgängen, die offenbar die Mineralisation verursacht haben; 
denn beide enthalten die gleichen Sulfide. Unweit t r i t t  ein Oligoklas-, Quarz-, 
Diorit-Gneis m it Sulfiden auf, der ebenfalls in Beziehung zu der Vererzungs
zone stehen dürfte. Außer diesen Vorkommen finden sich geringe Minerali
sationen an anderen Orten in  dem Dioritgneis m it Pyrrhotin und Chalkopyrit, 
in  Quarzdioriten m it Chalkopyrit, Pyrrhotin und Pyrit, viele größere und 
kleinere metasomatische Pyrrhotinvorkommen in  Gesteinen sedimentären 
Ursprungs zusammen m it Sphalerit und Chalkopyrit. K. Flege.

J. F. W righ t: K i s s i s s i n g  L a k e  A r e a ,  M a n i t o b a .  (Summ. 
Rep. 1928. Part B. Dept. of Mines, Canada.)



Geographische Lage: 100° 50'— 102° westl., 55°—55° 30' nördl., im  
Bereich des Kanadischen Schildes. Stratigraphie des Präcambriums: „Am isk- 
Serie“ : wechsellagernde geschieferte Andesite, Dacite, Tuffe, Grauwacken, 
Arkosen; „Kisseynew-Serie“ : Paragneise mannigfacher Zusammensetzung, 
vorherrschend sind quarzitische Gneise (aus Sandsteinen hervorgegangen), 
Quarz-, B io tit-, Granat-Gneise (aus unreinen Sandsteinen hervorgegangen), 
granathaltige Hornblende-Gneise (aus Tongesteinen hervorgegangen). Diese 
Gneise, deren Streichen oft wechselt, nehmen den größten Teil des Karten
gebietes ein, sie werden durchsetzt von Intrusiven, vorherrschend Graniten, 
daneben Gabbros, Dioriten und Peridotiten, ferner Aplit-, Pegmatit-Gänge. 
Die Hauptlagerstätte des Gebietes is t das S h e r r i t t - G o r d o n  D e p o s i t  
in  einer Zerrüttungszone der Paragneise. Der Erzkörper besteht aus Gesteins
brocken des Nachbargesteines m it Sulfidgängchen, -linsen, -körnern und 
Aggregaten, die das Gestein unregelmäßig durchsetzen; der Erzkörper ist 
gegen das Nachbargestein n icht scharf abgesetzt. Erzarten: Pyrrhotin, 
Sphalerit (vielleicht in der Form des Marmatits), Chalkopyrit (z. T. als Chal- 
merit); P y rit und Magnetit untergeordnet; Gangarten: Quarz, B io tit, Horn
blende, A k tino lith  und Granat, die auch dem Gneis eigentümlich sind, ferner 
Chlorit, Sericit, vereinzelt Epidot, Zoisit und Carbonate, sporadisch Augit 
und Tremolit. Pegmatitgänge im  Bereich der Lagerstätte sind geklüftet 
und imprägniert. Das Auftreten von Quarzgängen im  Erzkörper und der 
Sulfidgehalt vieler Pegmatitgänge deutet an, daß die Vererzung auf ein 
granitisches Magma zurückzuführen ist. Der Erzkörper is t auf einer Länge 
von 800 m und 6—9 m Breite im  W und in  einer Länge von 1300 m und 
einer Breite von 4—15 m m it einer Zwischenzone möglichen Erzes von 750 m 
Länge aufgeschlossen. M ittlerer Gehalt an Cu 3 %, an Zn 5—7 %, an Au +  Ag 
ein Dollar pro Tonne. Im  Anschluß an die Entdeckung des Erzkörpers wurde 
eine Anzahl weiterer ähnlicher Vorkommen entdeckt, über deren w irtschaft
liche Bedeutung bei dem derzeitigen Stande der Aufschlüsse noch nichts 
ausgesagt werden kann. K. Fiege.

Bruno Geier: D ie  G o ld la g e rs tä t te  „ E l  C h i v a t o “  be i  Ta l ca  
(C h ile ). (Zs. prakt. Geol. 41. 1933. 61.)

Die 1730 entdeckte Lagerstätte „E l Chivato“  hatte bis 1810 ihre B lüte
zeit. Sie ging ein infolge der Loslösung Chiles vom Mutterland, durch das 
Zuströmen der Goldsucher nach dem Goldland Kalifornien und schließlich 
wegen der Interessen an dem eben aufblühenden Silberbergbau bei Chanar- 
cillo, Tres Puntas bei Copiapö und des 1870 entdeckten Caracoles. Erst die 
jetzige Krisis am Kupferm arkt hat wieder das Interesse an dem a lt
bekannten Goldvorkommen erweckt. 1931 hat die Gesellschaft „Compania 
Restauradora de Chivato“  den alten Goldbergbau übernommen. Abgesehen 
von den in den Gruben aufgeschlossenen Erzvorräten verfügt die Gesellschaft 
über ausgedehnte Erzhalden, deren Goldgehalte zwischen 10 und 15 g pro t  
schwanken. Eine Amalgamation m it Flotationsbetrieb is t eingerichtet.

Etwa 14 km  im  SW der Stadt Talca liegen Berge, auf deren Kuppe und 
westlichen Abdachung Grubenaufschlüsse liegen. Die Berggruppe des Chivato 
stellt ein ausgedehntes Granodioritmassiv dar, das von Porphyriten durch

Pneumatolytisch-hydrothermale Übergangslagerstätten. 72 5
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brochen wird. Innerhalb des Granodioritmassivs b ildet die Lagerstätte ein 
.Stockwerk m it verschiedenen unregelmäßigen Erzkörpern, die durch Zonen 
nicht oder wenig mineralisierten Gesteins voneinander getrennt sind. Die 
alten Bergleute unterschieden danach die Minen Chuchunco und den eigent
lichen Chivato m it den Erzkörpern und Inaco. In  der Chuchunco-Mine ist 
eine alte Finge, an der Westseite ein Schacht nach tieferen, heute verstürzten 
Abbauen. Die rund um die Pinge liegenden Halden haben die besten Resultate, 
im  Durchschnitt 15 g pro t, ergeben. Den Erzkörper Escarpe bezeichnet eben
falls eine sehr tiefe, kreisrunde Pinge von 40—50 m Durchmesser. Die ehe
maligen oberflächlichen Zugänge nach Inaco sind verschüttet.

Innerhalb des Granodiorits treten Apophysen verschiedener Ausbildung 
auf, so ein Hornblendediorit und Syenit. An den syenitischen Gesteinen 
zeigen sich zahlreiche Rutschflächen und Harnische. Dem Stockwerk Escarpe- 
Inaco is t ein zersetzter, sericitisierter Granodiorit eigen. Im  Inaco-Erzkörper 
t r i t t  der Quarz sehr zurück, so daß Sericit der Hauptbestandteil des Gesteins 
is t. Daneben kommt bei Inaco Dolom it vor, während im  Escarpe-Stockwerk 
keine Carbonate sind. Die Hauptmasse besteht hier aus Quarz m it wenig 
Sericit. Im  Stockwerk Chuchunco is t der Erzträger in  verschiedenen Ab
stufungen, je nach dem Grad der stattgefundenen Sericitisierung. Chloritisierte 
Substanz t r i t t  hier stark hervor. Das femische Element des ursprünglichen 
Gesteins, eine dunkle, eisenreiche Hornblende, ist weitgehend zersetzt und in 
Chloritaggregate umgewandelt. Kalkspat und Dolomit, in  geringer Menge 
auch Spateisen treten auf, besonders dolomitische Substanz in den stark 
chloritisierten Partien als jüngere Spaltenbildung.

Die S t r u k tu r  der Erzkörper is t verhältnismäßig einfach. Eine Unzahl 
von Spalten, deren Mächtigkeit 0,10 m nicht überschreitet, durchzieht netz
werkartig in jeder Richtung das Gestein, ohne jedoch weder in  horizontalem 
noch in  vertikalem Sinne auf größere Entfernung auszuhalten. Eine bis ins 
kleinste gehende Imprägnation vervollständigt das B ild  der Vererzung. Die 
Form der Erzkörper is t verschieden, nähert sich jedoch mehr oder weniger 
der Form eines Zylinders. Die Rutschstreifen und Harnische sind ein Merkmal, 
daß Verwerfungen und Überschiebungen stattgefunden haben. Die W irkung 
späterer tektonischer Bewegungen erkennt man an den Pyritkristallen, die 
schon bei leichtem Fingerdruck zerbrachen. E in  Teil der etwas mächtigeren 
Erztrümer stellt unzweifelhaft die Ausfüllung von Verwerfern dar, wie aus den 
Gangletten zu schließen ist.

Das Haupterz is t P y r i t ;  eine untergeordnete Rolle spielen B le i
g lanz ,  Z in k b le n d e  und K u p fe r k i e s .  E i se nsp a t  ist innig m it der 
Gangart verbunden, Fahlerz lokal eng m it den anderen Sulfiden. Gold 
ist makroskopisch nicht wahrnehmbar; es ist an P y rit gebunden. Es werden 
die einzelnen Erzkörper besprochen und paragenetische Prinzipskizzen von 
Handstücken abgebildet. P y rit muß als älteste Ausscheidung gelten. Gleich
zeitig oder jedenfalls als Glieder derselben Generation haben sich Turmalin, 
Braun- und Eisenspat und in  geringerem Umfang Quarz gebildet. Kupferkies, 
Bleiglanz und Zinkblende gehören einer späteren Periode an. Als letzte Aus
scheidung t r i t t  Kalkspat auf, der auf Rissen und kleinen Spältchen sämtliche 
genannten Mineralien durchtrümmert. Primäre Teufenunterschiede lassen



sich nicht feststellen. P y rit n im m t in  allen Teilen der Lagerstätte die gleiche 
überragende Stellung ein.

Aus verschiedenen Teñen der Mine wurden etwa 30 Muster durch An
schliffe mikroskopisch auf Gold untersucht. Es wurde teilweise in  Gestalt 
weniger Körnchen von 0,01—0,06 mm Größe, in  einem Fall bis 0,12 mm fest
gestellt, teüs erst durch Erhitzen der Schliffe. In  letzterem Fa ll ist es auf dem 
P y rit; in  ersterem Fa ll bevorzugt es die stark quarzigen Teñe. Das Verhältnis 
von gediegen Gold zu pyritischem Gold is t schätzungsweise 1 : 4. Ehemals 
müssen in  der Lagerstätte reiche, freigoldführende Teile bestanden haben. 
Die A lten konnten ja auch keine goldhaltigen Pyrite verarbeiten; die bis zu 
15 g pro t  goldführenden Halden bestätigen das. Die Goldreicherzzonen 
haben sich gebüdet, indem in  den Kernpartien das Gestein durch die die Erze 
begleitenden Lösungen weitgehend umgewandelt, chemisch und auch mecha
nisch (tektonisch) aufgelockert und den Wirkungen der von der Oberfläche 
her eindringenden Atmosphärilien ausgesetzt wurde. Die pyritische Erzmasse 
w ird zu Brauneisen oxydiert und büdet m it dem durch die vorangegangene 
Sericitisierung und teilweise sekundäre Kaolinisierung aufgelockerten Erz
träger erdige Massen. In  etwa 60 m Tiefe verlieren die oxydierenden Kräfte 
ihre Wirkung. Es fo lg t eine Zone m it erhöhter Metallkonzentration. In  
Inaco und Chuchunco reichen die Wirkungen der sekundären Umsetzungen 
tiefer als beim Escarpe-Erzkörper, der einer tiefgründigen Verwitterung 
weniger zugänglichen, harten und kieseligen Gesteinsart wegen, die es zu nur 
wenig ausreichender Konzentrierung des Goldgehaltes kommen läßt.

Die Lage des Erzstockwerks inm itten eines jungen Granodioritmassivs 
läßt schließen, daß bei der Erstarrung Teilmagmen sich abspalteten. In  
Zusammenhang m it der Bñdung der sauren und extrem sauren Apophysen 
steht die Einwanderung gasförmiger Produkte, besonders von Borsäure, in  die 
höher gelegenen Teñe. Es entsteht der Turmalin. Die intensive Sericitisierung, 
die m it einer starken Dolomitisierung verbunden ist, deutet auf Lösungen 
m it NaHC03, NaCl, H 2S, etwas freier C02 und wenig Carbonaten und Sulfaten 
der Erdalkalien. Das Gold, das außer im  P y rit auch in  der silikatischen 
Grundmasse erscheint, könnte fü r schmelzflüssige Entstehung sprechen. 
Der überwiegend an P y rit gebundene Teil is t in  der hydrothermalen Haupt
epoche erschienen. Ob die Zink-, Blei- und Kupfersulfide derselben Generation 
wie die Goldpyrite angehören, is t fraglich. Pseudomorphosen von Zinkblende 
und Bleiglanz nach P yrit sind das Resultat sekundärer Prozesse. Weü sie 
nicht goldhaltig sind, hä lt Verf. diese Mineralien fü r eine jüngere Generation.

Da die A lten den Reicherzzonen folgten, haben sie die Lagerstätte prak
tisch abgebaut. Es scheint ratsam zu sein, nach neuen goldhaltigen Ausbissen 
in  der näheren Umgebung zu suchen. Kl. Henglein.

V. Charrin: Les M ines M é ta lliq u e s  F rança ises . M ines de 
P o n tp é a n . (Mines, Carrières, Grandes Entreprises. 1931. A vril. 1—4.)

Die archaischen, kristañinen Schiefer dieses Gebietes, die m it Grau
wacken und Quarziten Wechsellagern, werden durch einen N 20° O streichenden 
und m it 80° nach O einfallenden, 12—15 m mächtigen Dioritgang verworfen.

Pneumatolytisch-hydrothermale Übergangslagerstätten. 72 7
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Im  0  dieses Sprunges stehen tertiäre Schichten an. Als Erzbringer kommt der 
D io rit in  Frage. Auf Spalten, die ihn durchsetzen, findet sich in  Form 2—3 m 
mächtiger Quarzgänge die Erzführung, die vorzugsweise aus Zinkblende, 
silberreichem Bleiglanz und P yrit besteht. Die Erze sind im  Liegenden des 
Diorites angereichert. H. Hüttenhain.

Hydrothermale Lagerstätten.
K. Tsuboya: Geo logy  and ore deposi t s  of  t he  H o s o k u r a  l ead -  

z in c  M in e , M iy a g i P r e f e c t u re ,  Japan . (Jap. Journ. Geol. Geogr.
10. 1933. 161—174.)

Unmittelbare Nebengesteine der Erze sind Propylite und propylitisch 
zersetzte Tuffe. Alle diese Gesteine sind völlig chloritisiert, albitisiert und ver- 
kieselt. Die Erzgänge enthalten silberhaltigen Bleiglanz, Zinkblende, Pyrit, 
Kupferkies, Markasit und W urtz it m it hauptsächlich Quarz und Flußspat 
als Gangarten. Die Gänge gehören der e x t r u s i v - h y d r o t h e r m a l e n  Phase 
an. Die Gegenwart von Zinkblende und P y rit neben primärem W urtz it und 
Markasit deutet auf starken Wechsel der Azid itä t der Lösungen hin. Diese 
Mineralien sowie der Flußspat kennzeichnen diese A r t  Lagerstätten gegenüber 
den gleichaltrigen und auch sonst in  ähnlicher geologischer Position auf
tretenden „K u roko “ -Erzen oder „Schwarz-Erzen“ . H. Schneiderhöhn.

J. Gilluly: Geo logy  and ore depos i t s  of  t he  S t o c k t o n  and 
F a ir f ie ld  Qua dra ng le ,  U ta h . (U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 173. 1932. 
171 S. M it 32 Taf. u. 22 Abb.)

Der Bezirk liegt im  westlichen M ittelutah, südlich vom Großen Salzsee, 
im  südlichen Teil der Oquirrh-Berge, die eine der östlichsten Landketten des 
Großen Beckens sind. Die Berge bestehen hauptsächlich aus paläozoischen 
Sedimenten. Cambrium: untercambrische Quarzite und Schiefer, m itte l- 
cambrische Schiefer, Kalke und Dolomite, obercambrische Dolomite, zu
sammen 800 m mächtig. Diskordant darüber 30 m mitteldevonischer Dolom it 
m it Karsterscheinungen. Diskordant darüber Mississippi-Kalke m it einigen 
Sandstein- und Schieferschichten von 1500 m Mächtigkeit. Eine 300 m 
mächtige Zwischenzone le itet zu 3000—4500 m mächtigen wechsellagernden 
Kalken und Quarziten der Pennsylvania-Formation über. Permische und 
mesozoische Sedimente fehlen. Am  Ende der Kreide oder zu Beginn des 
Tertiärs erfolgt eine Auffaltung zu unsymmetrischen, manchmal liegenden 
Falten. Gleich darauf begann die vulkanische Ausbruchstätigkeit m it der 
Aufhäufung beträchtlicher latitischer Breccien, Tuffe und Latitdecken. 
Größere Massen des Magmas erstarrten als Monzonit, Granodiorit und D iorit, 
z. T. in  den Sedimenten, z. T. in  seinen eigenen effusiven Auswurfsmassen. 
Diese Tiefengesteine bilden Stöcke, Gänge und Lagergänge. Sie sind an 
Verwerfungen gebunden, die m it dem Hochkommen des Magmas in Ver
bindung gebracht werden.

Wo die größeren Monzonitstöcke in  den paläozoischen Sedimenten 
stecken, haben sich K o n t a k t b i l d u n g e n  entwickelt, auch die In trus iv
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gesteine zeigen endogene Beeinflussungen. Dabei wurden auch sulfidische 
Erze zugeführt. Es werden vererzte Hornfelsmassen innerhalb der Kalke 
und Vererzungskörper in  den Kalken unterschieden. Beide haben schichtige 
Formen. Erstere sind keine eigentlichen Hornfelse in  unserem Sinn, sondern 
sind eigenartige Übergangsformen von echten Kontaktsilikaten (Granat, 
Epidot, Diopsid, Orthoklas) zu einem verkieselten Gestein m it zweifellos 
hydrothermalen Hauptparagenesen, bestehend aus vorwiegend dichtem, 
z. T. chalcedonartig gebändertem Quarz, Chlorit, Sericit, Magnetkies, P y rit, 
Bleiglanz, Zinkblende, Silberglanz, Kupferkies, Fahlerz, Kalkspat und 
Dolomitspat. Die Erzkörper in  den Kalken enthalten neben geringen Massen 
Quarz noch Sericit, Epidot, Pyrit, Kupferkies, Zinkblende, Bleiglanz, Silber
glanz, Flußspat und Kalkspat. Die Vere rzungsphase ist zweifelsohne 
rein h y d ro th e rm a l.

Diese Erzlagerstätten, welche Pb, Ag und Zn produzieren, bilden heute 
noch den Hauptreichtum des Bezirks.

Eine zweite Gruppe is t durch die Metallvergesellschaftung G o ld - Q u e c k 
s ilb e r  gekennzeichnet. Zinnober kommt m it goldhaltigem Quarz in strei
chenden, verkieselten Zerrüttungszonen der Kalke und in  einzelnen durch
greifenden Gang- und Trümerzonen vor. H . Schneiderhöhn.

St ü t z e i ,  H e lm u t:  Über einen Blei-Kupfer-Erzgang aus der Oxydations
zone der Magneteisengrube „Theodor“  in  der südlichen Lahnmulde. 
(CB1. Min. 1933. A. 133—142.)

K e i l,  K .: Über die Ursachen der charakteristischen Paragenesenbildung 
von gediegen Silber und gediegen W ismut m it den Kobalt-Nickel-Eisen- 
Arseniden auf den Gängen der Kobalt-Nickel-Wismut-Silber-Erzformation 
im  sächsisch-böhmischen Erzgebirge und dem Cobalt-D istrikt. (Dies. Jb. 
Beil.-Bd. 66. A. 407—424. M it 6 Taf. u. 10 Abb.)

H erm ann  H arrassow itz: Das Sc h w e f e l k i e s v o r k o m m e n  von  
Teu f e l sba d  w e s t l i c h  B la n k e n b u rg  im  Harz.  (Zs. prakt. Geol. 41. 
1933. 41.)

In  dem Streifen mariner, unteroligocäner Grünsande, der sich auf steil
gestelltem Zechstein am Nordharzrand von Thale westlich bis Benzingerode 
erstreckt, findet sich westlich Blankenburg ein Schwefelkiesvorkommen, 
das schon früher abgebaut wurde und je tz t wieder gewonnen wird. Das 
Vorkommen is t durch zahlreiche Bohrungen und einen kleinen Stollen von 
26 m Länge aufgeschlossen. Die Grünsande verdanken ihre Färbung dem 
grünen Kalium-Eisensilikat Glaukonit und blieben durch Einsacken auf dem 
leicht löslichen Zechsteingips erhalten. Am  Teufelsbach und Schmerlenbach 
südlich Heimburg sind die hier tie f schwarzgünen und grauen Sande von 
P y rit und Markasit erfüllt, teils in kleinen Kristallen, teils in  Form kleiner 
und großer Konkretionen. Verf. bespricht die bis 10 m mächtigen Feinsande 
und die Bohrungen. Die Hauptbestandteile sind:
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1 .

Teufelsbad 

2. 3. 4. 5.

Schmer
len

bach

Thale,
Fohlen

stall

Quarz . . . . 67 72 72 65 60 77 55
FeS2 ................ 17 15 14 20 12 6 2
Glaukonit . . 8 5 8 10 22 15 32
Glimmer . . . 2 — 1,5 2 2,5 1 10
Zirkon . . . . — 1 0,8 0,7 1 1 0,4
Sulfat . . . . 6 7 3 2 2,5 _
Dichte . . . . 2,97 3,05 3,05 3,18 3,05 — —

Analyse von G. Sc h r o e t e r : 61,74 S i02, 8,28 S, 7,39 Fe, 15,37 A120 3, 
5,50 organische Substanz, Ag, Pb, Cu (Au?) 0,98, K a lk  0,49, Magnesium 0,024^ 
seltene radioaktive Erden Spuren; Sa. 99,774.

B e r g w it z  gibt 3,10—« g Thorium je Gramm Substanz an.
Eine Analyse von F r e s e n iu s  ergab: 63,70 S i02, 0,55 T i0 2, 0,13 Z r02, 

0,01 P20 5, 2,85 A120 3, 14,04 Fe, 0,007 Mn, 0,002 Cu, Spuren von Au, Ag, 
Mo, 0,21 MgO, 0,25 CaO, 0,016 BaO, 0,84 Alkalien, 1,04 H 20, 13,77 S (13,33 
Sulfidschwefel), 0,89 0 2 (an Schwefel gebunden als S04), 0,31 C02, 0,83 Humus
säure, 0,55 Sonstiges; Sa. 100.

Das Vorkommen wird zurzeit auf 30 000 t  geschätzt. Die Lagerstätte 
soll durch Reduktion von Gips unter E influß des Bitumens im  Zechstein 
entstanden sein, da die Feinsande auf Gips und an bituminösem Zechstein
dolomit liegen und das Eisensulfid erst nachträglich in die Sande eingewandert 
ist. Das Eisen w ird aus dem leicht zersetzlichen Glaukonit abgeleitet.

Verf. geht dann auf die V itriolquellen ein, die ebenfalls Erzeugnisse von 
Verwitterungsvorgängen sind. Die Umsetzungsvorgänge durch Oxydation 
von Eisensulfid sind von allen Schwefelkieslagerstätten bekannt. Am Teufels
bad findet sich kein Vitriolwasser. Der Vitriolschlamm von Teufelsbad hat 
hinsichtlich seiner Entstehung und Zusammensetzung eine Sonderstellung. 
Der ursprünglich fü r die Schwefelsäurefabrikation gewonnene Schwefelkies
sand w ird je tz t zur Verwendung als Heilschlamm gewonnen. Die geringe 
Wärmeableitungsgeschwindigkeit des feinkörnigen Materials, der Gehalt an 
radioaktivem Thorium, vor allem aber das Vorhandensein von lebhaft re
duzierend wirkendem Eisensulfat und freier Schwefelsäure sind medizinisch 
•wichtig. M . H eng le in .

F. de Q uervain  und A . Streckeisen: D ie  E r z l a g e r s t ä t t e n  am 
P ar p an e r  R o th o r n .  (Beitr. z. Geol. d. Schweiz. Geotechn. Serie. X V I. Lfg. 
1931. Heft 2. 49—69.)

Die Kupfer-, Arsen-, Bleiglanzlagerstätten am Parpaner Rothorn liegen 
im  K ris ta llin  der Rothornschuppe, einer Teildecke der Silvrettadecke. Das 
K ris ta llin  zerfällt hier in  zwei Komplexe, einen oberen m it Orthogesteins- 
charakter und einen unteren m it vorwiegend amphibolitischen Gesteinen.

Die Lagerstätten findeii sich vorzugsweise im  Amphibolitkomplex. Dieser 
enthält Plagioklasamphibolite, B iotitamphibolite, Epidotamphibolite und
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Amphibolfelse. M it den verschiedenen Amphibolitvarietäten wechsellagern 
verschiedenartige Paragneise, Muscovitgneise, Zweiglimmergneise, Zoisit-, 
Epidot-, Granat-, Glimmerschiefer, quarzreiche Feldspatgneise.

Die Erze sind an Gänge gebunden. Gangart sind Quarz, häufig idiomorph, 
und Carbonate, Mischglieder von Ca-, Mg-, Fe-, untergeordnet Mn-Carbonaten- 
Die molekularen Mischungsverhältnisse dieser Carbonate zeigen, daß be
stimmte Mischungen beständiger sind als andere (z. B. Ankerit, Braunspat, 
Breunerit) und deshalb mehrere dieser Mischungen gleichzeitig nebeneinander 
ausgeschieden wurden.

Als Erze finden sich Fahlerz, Kupferkies, P yrit, Bleiglanz, Malachit, 
Azurit, mikroskopisch treten noch hinzu Arsenkies, Kupferindig und Z ink
blende. Die Erze bilden kleine lokale Anreicherungen im  Gang, oder finden 
sich in  feiner Verteilung im  gesamten Ganggestein.

Der größte Teil der erzführenden Gänge am Parpaner Rothorn findet 
sich nicht im  eigentlichen Am phibolit, sondern in  einer metamorphen Fazies 
desselben m it Quarz, Carbonat, Sericit, Chlorit, Pyrit, A lb it als neuen Ge
mengteilen.

Verglichen m it den nichtmetamorphen Amphiboliten ergibt sich folgende 
Umwandlung des Mineralbestandes des erzführenden, metamorphen Amphi- 
bolites :

Hornblende-------- >- Chlorit +  Sericit +  Erze
B io tit ------- >- Chlorit
_. / - > •  Sericit +  Quarz
Plagioklas - < „  >  A lb it

Muscovit ------- >- Muscovit oder Sericit
Q u a r z ------- Quarz

Zwei Vergleichsanalysen zeigen dieselbe Veränderung des Chemismus: 
Leichte Zunahme von al, starke bis sehr starke Zunahme von alk, k, co2, 
leichte bis m ittelstarke Abnahme von si, c, h, Konstantbleiben von fm.

Dieselbe Veränderung des Nebengesteins is t auch von andern Lager
stätten her bekannt (z. B. Kalgoorlie-D istrikt, Australien).

Eine Studie über die Abbauwürdigkeit der Lagerstätte gelangt zu einem 
negativen Resultat, obschon im  späteren M ittela lter hier eine rege Bergbau
tä tigke it bestanden hat. W . Minder.

J. Du Bois: R a p p o r t  sur  les g i semen ts  de m is s p i c k e l  a u r i 
fères d ' As ta n o  (Canton du Tessin). (Beitr. z. Geol. d. Schweiz. Geo- 
techn. Serie. X V I. Lfg. 1931. Heft 2. 71—104.)

Das Gebiet der Lagerstätte von Astano zerfällt in  drei geologische Teil
gebiete: Lisora, Astano, Sceretto. Diese umfassen Biotitgneise und k r i
stalline Schiefer und liegen in  der insubrischen Zone der Südalpen. Die 
einzelnen Komplexe werden auch durch tektonische Linien getrennt. Die 
wichtigste derselben durchsetzt den Hügel von Sceretto und ist auf 1200 m 
Länge, verfolgbar. Ih r gehört die Erzanreicherung an. Die tektonischen 
Linien werden stellenweise begleitet von jungen basischen Intrusivgesteinen.

+  Ca-, Mg-, Fe- 
Carbonate
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Die Lagerstätte von Astano kann als hydrothermale Bildung der jungen 
basischen Intrusiva aufgefaßt werden. Die Gänge enthalten in einer Gangart 
von Quarz und Calcit P yrit, Arsenkies, Zinkblende und Bleiglanz.

Mehrere technische Analysen des Verf.’s geben den Gehalt an einzelnen 
Mineralien und die Konzentration von Gold und Silber an. Es zeigt sich, 
daß Gold an Arsenkies, Silber an Zinkblende und Bleiglanz gebunden ist.

Die m ittlere Zusammensetzung des Erzes ergibt einen Sulfidgehalt von 
54,2 % m it einem Goldgehalt von 34 g /t und einem Silbergehalt von 526 g/t.

Obschon sowohl die Zusammensetzung, als auch die Fragen der A uf
bereitung sehr günstige Resultate ergeben, ist damit ein bergmännischer 
Erfolg noch nicht gesichert, bevor man nicht noch weitere Schürfung auf den 
Erzgang vorgenommen hat, die die Frage nach seiner Abbauwürdigkeit 
endgültig entscheiden könnten. W . Minder.

T o rn q u is t,  A . : Die Wanderung des Goldes in den Erzen der Hohen Tauern.
(Forschungen u. Fortschr. 9 .  190. Berlin 1933.) —  Behandelt das Auf
treten, die Entstehung und die durch aufeinanderfolgende Vererzungs
phasen bedingte Wanderung des Goldes bei hydrothermalen Lagerstätten.

G. Vié: Les M ines m é t a l l i q u e s  d ’Asp r i è res  et  B o u il la c  
(A v e y ro n ). (Mines, Carrières, Grandes Entreprises. Mai 1931. 14—16.)

Verf. g ib t eine kurze, wenig eingehende Beschreibung der im  Gebiete 
von Asprières und Bouillac auftretenden Blei-Zinkerzgänge, die neben Blei
glanz und Zinkblende auch wenig Sulfozalze des Kupfers führen. Weiß
bleierz und Kupfercarbonate spielen ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle.

H. Hüttenhain.
G. Goudalin: The L e a d - Z i n c  D e p o s i t  of  T a k e l i  M o u n ta in s  

(K a ra m a za r). (Bull, of the Geol. Prosp. Service of USSR. 51. Nr. 26. 
Leningrad 1932. 421—435. Russ. m it engl. Zusammen!)

Das Takeli-Gebirge befindet sich am Südwestende des Karamazar- 
Bergrückens (Mittelasien).

Die ältesten Gesteine sind durch devonische (z. T. vielleicht auch unter- 
carbonische) Kalke vertreten, die im  K ontakt m it jüngeren Graniten in 
Epidot-Granat-Skarne und Marmore umgewandelt sind. Eine weite Ver
breitung besitzen hier fossilleere Konglomerate, Konglomerat-Breccien und 
-Arkosen.

Die tektonischen Beziehungen zwischen den genannten Gesteinen sind 
äußerst verwickelt.

M in e ra lo g ie  de r L a g e r s tä t t e .
1. G a le n it.  E in wichtiger Bestandteil der sulfidischen Erze. In  

kleinen Mengen auch in  oxydischen Erzen. Bei der Oxydation geht 
der Galenit in  Cerussit über.

2. S p h a le r it .  Dieses Mineral macht auf einigen Vorkommen bis zu 
50 % der Erzmasse aus. In  den oxydischen Erzen wurde es nur 
einmal festgestellt.

3. A r s e n o p y r i t .  A uf einem Vorkommen bildet er bis 4 0 %  der 
Erzmasse.
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4. P y r i t .  In  den sulfidischen Erzen des Takeli-Gebirges wenig ver
breitet.

5. C h a lk o p y r it .  Kupferhaltige Mineralien werden im  allgemeinen 
selten beobachtet.

6. Co ve l l i n  1
7. F ah le rz  > wurden in Schliffen nachgewiesen.
8. P r o u s t i t  J
9. Cerussi t .  B in weit verbreitetes Mineral in  den oxydischen Erzen.

10. M im e te s i t .  Ebenfalls ein weit verbreitetes Bleimineral in den 
oxydischen Erzen.

11. W u lfe n it .
12. C a lam in . Das Hauptzinkmineral der oxydischen Erze.
13. S m ith s o n it.  Spielt als Zinkmineral eine untergeordnete Rolle.
14. H y d r o z i n k i t .
15. A u r i c h a l c i t .  Selten.
16. O liv e n it .  Selten.
17. Ja ros i t .
18. L im o n it .  Unter diesem Namen werden Mineralien vom Typus der 

Eisenhydroxyde zusammengefaßt. Sie sind noch wenig untersucht; 
in  den oxydischen Erzen spielen sie eine wichtige Rolle.

19. P s i l om e l an  (?).
21. Quarz.  E in  gewöhnliches Mineral der Skarngesteine. In  den oxy

dischen Erzen kommt es selten vor.
22. C a lc it .  E in sehr charakteristisches Mineral der Lagerstätten. Es 

bildet meist das einschließende Gestein, kommt aber auch auf Erz
gängen vor.

23. A r a g o n i t .
24. S id e r it .  W eit verbreitet in  den primären Erzen.
25. B a r y t .
26. F lu o r i t .
27. S e r ic it .
28. Granat
29. Epidot
30. Magnetit
31. Eisenglanz
32. Chlorit
33. Serpentin

Gewöhnliche Mineralien der Skarngesteine.

C h a r a k t e r i s t i k  der  Erze.

a) Su l f i d i sc he  Erze.

(Vorkommen: Sassyk-Ssai, West- und Osttakeli, Utsch-Otschak.)

Diese Erze bestehen aus Galenit, Sphalerit und Arsenopyrit. In  kleinen 
Mengen kommen noch P yrit und Chalkopyrit vor. Die Ausscheidungsreihe 
der Mineralien ist wie gewöhnlich.

Der Zinkgehalt (in 9 Proben) schwankt zwischen 0,33 und 16,90 % 
und der an Blei zwischen 0,11 und 14,66 %.
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b) Ox yd i s ch e  Erze.

Die oxydischen Erze sind durch einen großen Gehalt an Bleiarseniaten 
gekennzeichnet. Carbonate sind fast ausschließlich durch Cerussit vertreten. 
Smithsonit t r i t t  nur untergeordnet auf. Das wichtigste Zinkmineral ist 
C a lam in . Sulfate scheinen wenig verbreitet zu sein. Eisenoxyde sind in 
großen Mengen vorhanden.

Der Bleigehalt (in  19 Proben) schwankt zwischen 0,17 und 16,90 % . 
Der Zinkgehalt schwankt zwischen 0,18 und 30,68 %.
Die oxydischen Erze bilden unregelmäßige Anhäufungen.

Die wichtigsten Lagerstätten werden kurz beschrieben. Genesis. Das 
Sassyk-Ssai-Vorkommen liegt in  den hellen umkristallisierten Kalken und das 
Utsch-Otschak-Vorkommen in  der Konglomeratfolge. Beide stellen hydro
thermale Lagerstätten dar. Die Vererzung des ersten Vorkommens hängt 
m it der Granitintrusion zusammen. Die sulfidischen Erze des zweiten Vor
kommens stehen in  Verbindung m it der Intrusion eines Diabasporphyrites.

Die Genese der oxydischen Erze des Takeli-Gebirges is t noch nicht 
genau geklärt. Die Beobachtungen legen jedoch die Vermutung nahe, daß 
sie aus den primären (hydrothermalen) sulfidischen Erzen hervorgegangen 
sind. Die intensive Oxydation der Erze ist auf ihre besondere Lagerungs
verhältnisse zurückzuführen.

Der praktische W ert der Vorkommen scheint gering zu sein.
N . Po lutoff.

Meng,  H. M.: Geology of Shao-Hsin and its neighbouringDistricts in  Chekiang 
Province w ith  special Reference to the Lead-Zinc Deposits around 
Huang-Shan. (Contributions Nat. Research Institute of Geology. 2. 
[Academia Sínica.] 1931.1—28. M it 2 Textabb., 5 Taf. u. 1 geol. Karte.) — 
Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  113.

Y ih ,  L. F .: The A lunitization and Pyrophyllitization of the Rhyolithe and 
Tuff in  some maritime Districts of South-Eastern China. (Memoirs 
Nat. Research Institu te  of Geology. 11. [Academia Sínica.] 1931. 
58 S. M it 19 Taf. u. 4 Karten.) — Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  113. 

K in o s a k i ,  Yoshio: Magnesite deposits in  the v ic in ity  of Taikwayo-Do, 
Tansen Gun, S. Kankyo-Do. (Bull. Mineral Surv. of Chosen. 7. Nr. 1.
1932.) — Auszug in Japan. Journ. of Geol. a. Geogr. 1933. 10. (14—15.) 
Vorkommen in  Nordkorea in  präcambrischen Schichten, die haupt
sächlich aus Dolomit und K a lk  m it spärlichen Zwischenlagen von krista l
linen Schiefern gebildet werden. Diese Schichten sind kontaktmeta- 
morphosiert durch granitische, syenitische und dioritische Intrusiva und 
durchsetzt von Pegmatit-, Quarzporphyr-, Lamprophyrgängen. — Das 
Hauptmagnesitlager is t dem Nebengestein konkordant eingelagert. 
Der Magnesit ist. weiß, selten grau, von spärlichen Talkflecken durch
setzt. Fast reine Magnesite; SiOa meist zwischen 1 und 2 % . —  Der 
Magnesit soll durch aufsteigende hydrothermale Lösungen gebildet sein, 
die dem granitischen Magma entstammen. In  dem kalkigen Nebengestein 
pneumatolytisch gebildete Mineralien.
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Hydrothermale Verdrängungslagerstätten.
L. G. W estgate and A . K nopf: Geo logy  and ore depos i ts  of  t he  

Pioche d i s t r i c t ,  Nevada.  (U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 171. 1932. 79 S. 
M it 8 Taf. u. 13 Abb.)

Der Bezirk liegt 400 km SW von Saltlake City, m itten im  großen ariden 
Becken. Es sind folgende Gesteinsglieder entwickelt: Paläozoische Sedimente:

Cambrium............................. 6700 m, davon § Kalke und Dolomite
Ordovizische Kalke. . . . 600 „
Silurische Dolomite. . . .  25 „
Mitteldevonische Dolomite 1000 „
Oberdevonische Kalke . . 200 „
Mississippi-Kalke................. 1200 „
Pennsylvania-Kalke . . . 230 „

Also eine ganz erstaunliche Mächtigkeit carbonatischer Sedimente.
Die paläozoischen Gesteine sind schwach gefaltet und verworfen. Dis

kordant werden sie überlagert von einer mindestens 2000 m mächtigen Serie 
von Dacit-, Andesit- und Latitlaven m it zwischengeschalteten Tuffen spät- 
cretacischen oder frühtertiären Alters, die ebenfalls schwach gefaltet und zer
brochen sind. Noch jünger sind einige monzonitische und quarzporphyrische 
Intrusionen.

Von E r z l a g e r s t ä t t e n  treten auf: 1. Silberführende Spaltengänge 
innerhalb quarzitischer Gesteine. 2. Silberführende Imprägnationszonen in 
Granitporphyren. 3. Verdrängungslager in Kalken und Dolomiten. Alle sind 
ungefähr gleichaltrig und folgten der Intrusion der granitisch-monzonitischen 
m itteltertiären Gesteine nach. Die wirtschaftlich wichtigste Gruppe bilden 
die Verdrängungslager. Sie liegen meist konkordant zu den Schichten, oft 
von durchsetzenden Gängen ausgehend. Vielerorts sind sie bis in große Tiefen 
völlig zu Mangan- und Eisenoxyden oxydiert. Andere Lagerstätten führen 
auch noch oberhalb des Grundwasserspiegels P yrit, Zinkblende und silber
haltigen Bleiglanz. H. Schneiderhöhn.

E. Mendelssohn: Notes  on a v e in  c o n t a i n i n g  C o b a l t i t e ,  Go ld  
and A p a t i t e  on the  F a r  E as t  R and. (Trans. Geol. Soc. South Africa. 
35. Johannesburg 1932. 191—192.)

Der apatit-, quarz-, chlorit-, kobaltglanz-, magnetkies- und goldführende, 
linsenförmig gestaltete Gang t r i t t  an der Grenze eines basischen Ganges gegen 
die Witwatersrand-Schichten (Main Reef Leader) auf und soll metasoma
tisch entstanden sein. Erich  Kaiser.

B. Lagerstätten des äußeren Kreislaufes.
(S ed im entä re  A b fo lg e .)

V  erwitterungslagerstätten.
R um pe lt, K .: Die Bestandteile der Bauxitroherde aus den Lagern bei Bodayk

(Ungarn). (Metall u. Erz. 29. 1932. H. 22.)



736 Lagerstättenlehre.

H . Jung: Ü b er T ü rk is .  (Chem. d. Erde. 7. 1932. 77— 94. M it 
1 Abb. i. T.) —■ Vgl. auch Ref. ds. Jb. 1933. I .  268.

Unter Benutzung der Zusammenfassung des Verf.’s ergibt sich folgendes: 
Türkis is t ein Mineral sekundärer Entstehung. Charakteristisch is t sein Vor
kommen in  stark zersetzten Gesteinen, welche tonerdereich sind und von 
Kupfererzlagerstätten begleitet werden. Der Vorgang bei der Entstehung 
is t so zu denken, daß ein Tonerdesol in Berührung m it Phosphorsäure kam, 
wobei wegen der entgegengesetzten Ladung eine Ausflockung erfolgte. Über 
den Vorgang werden kolloidchemische Betrachtungen angestellt, doch können 
Einzelheiten erst durch weitere Versuche dargelegt werden.

Es w ird eine neue Analyse von Türkis aus Nordamerika m itgeteilt, welche 
ziemlich genau der von Sc h alle r  vorgeschlagenen Formel (C u ,F e )0 . 3 (Al, 
Fe)20 3 . 2P20 5. 9H 20  entspricht. Diese Analyse w ird m it den bereits in der 
L ite ra tu r bekannten Analysen verglichen.

Es wurden an dem analysierten Material Dichtebestimmungen vorge
nommen. Dabei wurden Werte gefunden, welche über die bisher bekannten 
hinausgehen. Es wurde versucht, hierfür eine Erklärung zu finden.

H . H arrassow itz.

G. Labasin: Ü b er B a u x it la g e rs tä t te n  im  S a la ir-G e b irg e . 
(Vestnik of the Geol. Prosp. Trust. 2. Tomsk 1932. 26—34. Russ.)

Bauxitgeröll wurde vom Verf. zum erstenmal im  Jahre 1930 in  der Um
gebung des Dorfes Schulanicha (am Westrande des Salair-Gebirgszuges) ge
funden. E in Jahr später gelang es, die Mutterlagerstätte des Vorkommens zu 
entdecken. Sie befindet sich am Fluß Tjuticha, einem linken Nebenfluß des 
Tschumysch.

Stark eisenhaltige Bauxite der Tjutichinski-Lagerstätte kommen zu
sammen m it weißen und buntgefärbten bauxitisierten Tonen vor. Die m ittlere 
Gesamtmächtigkeit dieser Bildungen beträgt ca. 10 m.

Es lassen sich zwei Bauxitvarietäten unterscheiden: 1. eine lo cke re  
rote Masse m it zahlreichen feinen Kügelchen (Ooiden) und 2. feste Bauxite, 
ebenfalls roter oder dunkelroter Farbe, m it gut ausgebildetem, oolithischem 
Gefüge.

Verhältnismäßig selten beobachtet man dichte buntgefärbte Bauxite 
m it einem hellrosafarbenen Bindemittel und roten eisenhaltigen Kügelchen.

Einige (allerdings unvollständige) chemische Analysen ergaben folgende 
Zahlen:

1. B a u x it  (5 Analysen): A120 3 von 43,37 bis 62,12; S i02 von 1,16 bis 
23,4; Fe20 3 von 10,12 bis 26,45.

2. B a u x it is ie r te  Tone (15 Analysen): A120 3 von 18 bis 44,30;
, S i02 von 32,40 bis 47,20 und Fe20 3 von 8 bis 29,99.

Die mikroskopische Untersuchung der Bauxite des Schulanicha-Vor- 
kommens zeigte, daß sie hauptsächlich aus einer kolloidalen Substanz (H y- 
drarg illit) und Brauneisenstein bestehen. Carbonate (Siderit?), Quarz, Plagio
klas, Rutil, T itan it, Amphibol bilden im  Bauxit eine geringe Beimischung.

Die Genese der Salairschen Bauxite ist noch nicht geklärt.
N. Polutoff.
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Charrin: La  B a u x ite  en C a ta logne . (Mines, Carrières, Grandes 
Entreprises. Février 1931. 17—19.)

Die Bauxitvorkommen des Lhacuna-Gebietes im  südlichen Frankreich 
liegen zum weitaus größten Teil in  einer SW—NO streichenden Geosynklinalen, 
die von den beiden Gebirgszügen der Sierra de la Lhacuma und der Sierra 
de l ’Abaya als Antiklinalen eingefaßt wird. Tertiär (Miocän und Eocän), 
Trias (Keuper, Muschelkalk und Vogesensandstein) und Silur bilden den 
geologischen Bau dieser Falten. Eine genetische Deutung dieser Vorkommen 
wird versucht, doch kommt Verf. zu keinem abschließenden Urteil.

H . H ü tte n h a in .

Manganerzlagerstätten verschiedener Entstehung.

G. H anson: M anganèse d e p o s its  o f Canada. (Canada, Geol. Surv. 
Econ. Ser. 12. 1932. 120 S.)

Nach einleitenden Abschnitten über Mineralogie, Chemie und Bergwirt
schaft w ird  die G eochem ie des M angans kurz behandelt. Dann werden 
die in  Kanada vorkommenden T y p e n  de r M a n g a n la g e rs tä tte n  be
sprochen.

Von den marin-sedimentären Manganoxydlagern (Typus Tschiaturi) sind 
keine bauwürdigen Lagerstätten in  Kanada bekannt. M a n g a n c a rb o n a te  
in  Knollen und Oolithen, schichtig zwischen Kalken und Schiefern in  einer 
bis zu 7 m mächtigen Serie eingelagert, kommen im  Cambrium auf Neufund
land vor.

M anganw iesenerze  sind im  östlichen Kanada häufig. T e rre s tr is c h e  
M a n g a n v e rw it te ru n g s -L a g e rs tä tte n  auf Kalken (die vom Verf. z. T. 
auch als Verdrängungen betrachtet werden) werden an einigen Orten von 
Bedeutung.

Gänge m it Manganerzen sind unbedeutend.
Es w ird dann die Verteilung der einzelnen Manganlagerstätten auf die 

geologischen Einheiten Kanadas besprochen. Den Hauptte il des Buches 
bilden dann die Beschreibungen der Einzellagerstätten.

Im  ganzen genommen is t die Manganproduktion Kanadas recht gering. 
Von den 3 M ilk t  jährlicher Weltförderung kommen aus Kanada noch nicht 
0>1 %, etwa 2500 t.  H . Schneiderhöhn.

R ic h te r ,  M ax : Geologie der Umgebung von Postmasburg (Westgriqualand)
in Südafrika. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 69. B. 1933. 397—449. M it 5 Taf.
und 12 Textabb.)

A . L. du T o it:  The m anganèse d e p o s its  o f P o s tm a s b u rg , 
S o u th  A fr ic a .  (Econ. Geol. 28. 1933. 95—122.)

Die großen und wichtigen Manganerzlager von Postmasburg in  der 
Kapkolonie, die 1922 entdeckt wurden, sind schon mehrfach in ausführlichen 
Arbeiten behandelt worden: von A. L. H all  1927, L. T. N el 1929, E. K aiser 
1931, H. Schneiderhöhn 1931 und soeben von M. R ichter 1933. Verf. hat 
mehrere Male eingehend eigene Untersuchungen im  dortigen Gebiet gemacht

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  47
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und auch die neuesten umfangreichen Aufschlüsse bearbeiten können. ■ Nach 
einer stratigraphischen und tektonischen Übersicht bespricht er die E nt
stehung der Manganerze. Ebenso wie H all und N el glaubt auch du  Toit , 
daß die Erze durch Verdrängung einzelner Lagen der Nebengesteine ent
standen seien. In  einer ersten Periode hätten absteigende Tagewässer die 
Eisenschichten und Bänder erzeugt, Kieselsäure sei weggeführt worden und 
das Eisen stamme aus den überlagernden Schichten. In  einer zweiten Periode 
hätten, nachdem die Gesteine stärker versenkt waren, aufsteigende hydro
thermale Lösungen ebenfalls einzelne Lagen durch Manganerze ersetzt, wobei 
die hochthermalen Mineralien Braunit, S itaparit und Diaspor entstanden seien.

Es w ird sich an anderer Stelle Gelegenheit ergeben, auf die zahlreichen, 
anfechtbaren Deduktionen des Verf.’s näher einzugehen. Was er gegen die 
syngenetisch-sedimentäre Entstehung vorbringt, sind die alten Einwände, 
die Anfang des Jahrhunderts auch in Europa gegen diese Entstehungsart 
vorgebracht wurden, als man die Bedeutung der sedimentären Vorgänge zum 
Zustandekommen irgendwelcher bedeutenderer Erzlager energisch bestritt. 
Dieser in  Europa schon seit über 20 Jahren aufgegebene einseitige Standpunkt 
herrscht heute noch in  weiten Kreisen der englisch-amerikanischen Lager
stättenforscher (vgl. rhodesische Kupfererze!). — Eine zweite, sehr anfechtbare 
Auffassung des Verf.’s be trifft die Entstehung der hochthermalen Paragenesen: 
während Referent sie fü r metamorphe Umbildungen hält, faßt sie Verf. als 
hydrothermal-metasomatische Neubildungen auf. Es muß aber darauf hin
gewiesen werden, daß das Gefüge beider Bildungen ganz verschieden sein muß, 
und daß das vorliegende Gefüge in  allen Einzelheiten ganz entschieden für 
Metamorphose spricht. — Es is t sehr bezeichnend, daß der dritte  deutsche 
Forscher, der sich m it den Postmasburger Erzen beschäftigte, M. R ic h te r , 
unabhängig von E. K aiser  und dem Ref. ebenfalls die sedimentär-syngene- 
tische Entstehung ganz entschieden verteidigt. H . Schneiderhöhn.

Sedimentäre Lagerstätten.
D a h lg rü n , F r i t z  und P a u l W o ld s te d t:  Bericht über die Exkursionen 

anläßlich der Eisenerztagung in Goslar im  Mai 1931. (Zs. d. D. Geol. Ges. 
83. 1931. 453—461. M it 1 Abb. u. 2 Taf.) — Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  13. 

V adäsz, E .: Oolithische Roteisenerzlagerstätten in  Ägypten. (CB1. Min. 
1933. A. 161— 175. M it 5 Textabb.)

Ch. L. B aker: D is s e m in a te d  ga lena  in  th e  u p p e r c a m b ria n  o f 
th e  C e n tra l M in e ra l R e g io n , Texas. (Econ. Geol. 28. 1932. 163—170.)

Obercambrische Kalke in Texas enthalten auf weite Strecken Glaukonit 
und Bleiglanz eingesprengt, letzteren in  mikroskopischen Körnern bis zu 
solchen von einigen Millimetern Größe. Auch ganz geringe Mengen P yrit 
und Kupferkies kommen so vor. Die Gehalte an Pb sind stets ganz gering. 
Verf. hä lt die S u lfid e  für s yn g e n e tisch . — Dieser weit verbreitete Blei
glanzgehalt hat für die Entstehung der großen Bleiglanzlager im  Mississippi- 
Becken eine gewisse Bedeutung. H . Schneiderhöhn.
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Konzentrationslagerstätten in Sedimentationsräumen 
mit arider Umgebung.

H erbert Prager: Ü b er d ie  F rage  nach der H e rk u n f t  der M e ta l l
lösungen be i der E n ts te h u n g  der F ra n k e n b e rg e r K u p fe re rz e . 
(Zs. prakt. Geol. 41. 1933. 18.)

Im  NW  des Kellerwaldes gliedern sich die Ablagerungen des Oberen 
Zechsteins in der Frankenberger Bucht in : Jüngeres Konglomerat, Permsand
steine m it Geismarer Kupferletten, Stäteberg-Flöz, älteres Konglomerat. 
Über dem letzteren zeigen die Aufschlüsse an der Hangendgrenze gelbweiße, 
sandige, plattige Kalke, die von gelbgrauen, sandigen, zelligen Dolomiten 
m it zwischengelagerten weißen Letten unterlagert werden. Außerdem kommen 
graue Mergellagen vor, in  denen man vererzte Pflanzenreste, sog. Franken
berger Kornähren und Fliegenfittiche, findet.

Im  Stäteberg-Flöz und in  den Geismarer Kupferletten treten mehrere 
Schichten von sandigen Letten m it Kupfererzen auf. Sie enthalten z. T. 
reichlich vererzte Zweigspitzen, Zapfen und Holzreste von Coniferen, besonders 
Ullmannia und Voltzia. Sonst treten Kupferglanz, Kupferkies, Buntkupfer 
und gediegen Silber, seltener Fahlerz und Rotgültigerz auf. Der Erzgehalt 
dieser Letten ist schwankend und meist nesterweise verteilt. Durchschnittlich 
beträgt der Cu-Gehalt 0,57 % ; in  der Tonne sind 130 g Silber.

Die Ablagerung der Sedimente des Stäteberg-Flözes erfolgte nach der 
Gesteinsfazies in  der Nähe der Küste an der Mündung von Flüssen. Stellen
weise kommen Steinsalzpseudomorphosen vor. A uf dem Festlande hatten 
sich die Schuttmassen der Verwitterung angehäuft. Nach der roten Farbe 
des stark zersetzten Materials herrschte ein arides Klima.

In  der Nähe der Frankenberger Bucht befinden sich zahlreiche Kupfer- 
Gangerze. Die Gänge des alten Gebirges und die devonischen Diabase und 
Schalsteine, die ebenfalls kupferführend sind, wurden freigelegt und waren der 
Verwitterung zugänglich. Die Cu-Lösungen gelangten in  das Becken durch 
die Flüsse; zusammen m it Pflanzenresten wurde dann das Kupfer im  Delta
gebiet von Frankenberg abgesetzt, wobei die verkohlende Substanz der 
Pflanzenreste die Ausfüllung des Kupfers bedingte. E in Anschliff zeigt 
Kupferglanz zwischen den Zellwänden. Die Zellen selbst sind m it Humin- 
substanz ausgefüllt. Auch die Interzellularen sind vererzt. Man erkennt eine 
deutliche Abhängigkeit der Vererzung vom Verlauf des Markstrahls, der ein 
Hindernis fü r die eindringenden Kupferlösungen gewesen zu sein scheint. 
Die Vererzung der Interzellularen parallel zu den Markstrahlen is t deutlich 
im  Anschliff zu erkennen.

Nach Brandes wäre das Vorkommen zu den Auslaugungslagerstätten 
zu stellen. M . H eng lein .

Seifen.
M it t le to n ,  John J.: Diamond in  Equatorial Africa. (Eng. and Min. Journ. 

133. 1932. Nr. 5.)

I jz e rm a n , R.: Chances of the occurrence of diamond in Surinam in Connection 
w ith  the Roraima formation, in analogy w ith  British Guiana and similar

I t  47*
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formations in other countries. (In  I jzer m an , Outline of the geology
and petrology of Surinam. The Hague. 1931. 91—96.) —  Ref. dies. Jb.
1933. I. 185.

E. Shlygin: P e rsp e c tive s  o f th e  G o ld  p la ce rs  o f th e  K o k c h e ta v  
re g io n  and o f th e  search w o rk s  fo r  v e in  G old . (Bull, of the united 
Geol. Prosp. Service of USSR. 51. Nr. 69. Leningrad 1932. 871—878. Russ. 
m it engl. Zusammen!)

Goldseifen sind an sich hier seit den 90er Jahren bekannt. Sie liegen 
einerseits auf Gneisen und metamorphen Schiefern, andererseits auf Por- 
phyriten. Die erste Seifenbildung galt bis heute am goldreichsten. Der bis 
je tz t bekannt gewordene maximale Goldgehalt beträgt 7,24 g/t. Die Unter
suchungen des Verf.’s zeigten, daß aber zwischen beiden Seifenbildungen in  
bezug auf den Goldgehalt kein großer Unterschied besteht. Die Seifen
bildungen auf den Gneisen und metamorphen Schiefern haben lediglich 
einen größeren Transportweg hinter sich und ih r Gesteinsmaterial is t besser 
sortiert. Die Gegend dieser Seifenbildung is t wasserreich und sie w ird daher 
intensiver abgebaut. Auf den Porphyriten bilden sich eluviale Seifen, die 
wegen Wassermangels in  ihrer Umgebung in seltenen Fällen ausgebeutet 
werden konnten.

Der größte Teil des Goldes der Seifenbildungen stammt aus Porphyriten 
und nicht von Quarzgängen. Die Auffindung goldführender Quarzgänge ist 
jedoch nicht ausgeschlossen. N. P o lutoff.

T h . H . H ile : F in e  g o ld  and  p la t in u m  o f Snake R iv e r ,  Ida ho . 
(Econ. Geol. 28. 1933. 256—265.)

Gold und P latin b ildet fluv ia tile  Seifenlagerstätten entlang den Snake 
River in Idaho. Ihre Ausbeutung hatte schon in  den 60er Jahren m it gutem 
Erfolg begonnen. Die Verteilung der Edelmetalle in  den Seifen w ird genauer 
beschrieben. Die primären Lagerstätten sind unbekannt.

H . Schneiderhöhn.

Phosphatlagerstätten.
S c h a d le r, Jos.: E in neues Phosphoritvorkommen (Plesching bei Linz, 

Oberösterreich). (Verh. Geol. Bundesanst. Wien 1932. Nr. 7/8.) 

T a r u l l i ,  G. e A. M a rc u c c i: Minerali fosfatici nella provincia d i Lecce.
(Annali d i Chimica Applicata. 18. fase. I. Roma 1928.)

C ortese, E .: F osfa tina tu ra lid ’ Ita lia  eloro utilizzazione. (Rassegna Mineraria 
e Metallurgica. 49. Nr. 4. Roma 1929.)

Alessandro M a rte lli:  Ü b e r d ie  P ho sph a te  vo n  Leccese. (Sui 
fosfati del Leccose.) (Bollettino, Soc. Geol. Ita l. 50. 1931.)

Schon seit langem waren Phosphate von der S a le n tin is c h e n  Halb
insel in  Unteritalien bekannt, insbesondere aus der Umgebung der Stadt 
Lecce, vom Kap S an ta  M a ria  L e u k a , sowie aus der Gegend von C astro , 
und eine umfangreiche L ite ra tur entstand darüber. Da die italienische Land-
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Wirtschaft zur Deckung ihres Phosphatbedarfes auf die E infuhr aus Nord- 
afrika angewiesen ist, weil, abgesehen von den Vorkommen bei D onna  L u  ca ta  
(Syracus) und bei M od ica , solche Lagerstätten fehlen, so wurde Verf. im  Ja- 
nuar/Februar 1929 m it der eingehenden Untersuchung der salentinischen 
Phosphate vom Wirtschaftsministerium beauftragt.

Das Ergebnis war, daß die industrielle Verwendung der die bekannten 
Phosphoritknötchen führenden P lio c ä n k o n g lo m e ra te  nicht in  Frage 
kommt. N ur etwas größere Bedeutung hat der unter ihnen liegende miocäne 
sand ige  p h o s p h a tfü h re n d e  K a lk s te in ,  der in jener Gegend „P irom afo“  
genannt wird. Nach Untersuchung der Umgebung von Lecce und dann der 
übrigen Salentinischen Halbinsel g ibt Verf. fü r den genannten Kalkstein 
einen Komplex von mindestens 60 Millionen Tonnen an m it einem Gehalt 
von 11 Millionen Tricalciumphosphat, entsprechend ca. 5 Millionen Tonnen 
Pa05-Ausbeute.

Die Lagerstätte hätte höchstens als „Reserve“  von Phosphatmaterial 
Bedeutung. Doch is t das Phosphatgestein nur von geringem W ert und findet 
sich in so ungünstiger Lage, daß es fü r die Versorgung der Düngemittel- 
mdustrie n icht m it Gewinn ausgebeutet werden kann. K . W illm a n n .

L . C ayeux: R ô le  des T r i lo b ite s  dans la  genèse des g isem e n ts  
de p h o s p h a te  de ch a u x  pa léozo ïques . (C. R. 196. 1933. 1179.)

Seitdem fü r die Entstehung der sedimentären Phosphatkalke Organismen 
angenommen werden, w ird  man dazu geführt, bei jeder Lagerstätte zu fragen, 
welche Organismen als Bildner in  Betracht kommen. Für das Mesozoicum und 
Tertiär ist dies einfacher als fü r das Paläozoicum, da hier Organismen ohne 
Knochen in  Frage kommen. Man kann nicht die Brachiopoden, welche ja  
Phosphorsäure enthalten, heranziehen. Weder das Devon, noch der Jura, 
die ja  reich an Brachiopoden sind, haben die geringste Phosphatablagerung 
in Frankreich und Europa gezeigt.

Verf. lenkt die Aufmerksamkeit auf die Trilohiten des Cambriums und 
Silurs. Vom Devon an sind die Trilobiten im  Aussterben und die Rolle der 
anderen Crustaceen ist n icht derartig, daß man dam it die postsilurischen 
Phosphate des Devons und Perms Amerikas erklären kann. Die Analysen
resultate zahlreicher Trilobiten tragen zur Klärung der Zweifel bei, nament
lich was ihre Teilnahme auf große Strecken an der Entstehung paläozoischer 
Lagerstätten be trifft. Eine Trilobitenbreccie, die A. B igot im  Cambrium 
von Saint-Georges-de-Rivière bei Barneville in der Normandie fand, enthält 
nur 0,153 % P20 6 ohne jede Spur einer Konzentration. Blayac  hat im  Mon
tagne Noire an einem Schiefer m it Paradoxides 0,170 % gefunden; ein Schiefer 
m it großem Paradoxides von Ferrals-les-Montagnes (Hérault) enthält 0,190 
und ein solcher m it Barrandia des Ordoviciums von Cabrières (Hérault) 
0,070 % P20 6.

Der Vergleich dieser Gehalte, sehr unter 1 %  m it zwei Ausnahmen, 
m it denjenigen, welche die Diffusion der P20 6 in die alten Sedimentgesteine 
hindurchlassen, zeigt, daß die in Frage stehenden Trilobiten nicht mehr 
und weniger phosphorhaltig sind als die genannten Gesteine. Zwei E r
klärungen sind möglich: Entweder hatten die Trilobiten eine Chitin- oder
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Kalkschale und ih r Phosphorsäuregehalt war derselbe wie bei den Mollusken, 
Polypiern u. a. oder der Phosphor, welchen ih r Rückenschild einschloß, ist 
ausgewandert, ohne eine Konzentration hervorzubringen. Gewiß zeigen 
uns die Sedimente Beispiele analoger Migrationen, aber m it Ausnahmen. 
Das ist der Fall fü r die Ablagerungen, die reich an organischem Silicium am 
Grund des Meeres sind und die m it der Zeit den ganzen organischen Gehalt 
verloren haben. Aber daß die Migration eine absolute Regel fü r Phosphate 
des Trilobitenkalkes werden soll, ohne daß man darin jemals die Spur in Form 
von Knollen oder Phosphatbänken findet, ist die Unwahrscheinlichkeit 
selbst. Wie es auch sein mag, Verf. kennt keine paläozoische Lagerstätte, 
so klein sie auch sein mag, welche eine sehr wichtige Zuteilung von P20 5 
von Crustaceen und besonders von Trilobiten erhalten hat.

NI. H eng lein .

A . P aw low ski: S ur les P hospha tes  de la  F rance  M é rid io n a le . 
(Mines, Carrières, Grandes Entreprises. 1931. A vril. 5—6.)

Verf. g ib t hier m it wenigen, kurzen Worten eine zusammenfassende 
Darstellung der Verbreitung des Phosphors in Südfrankreich.

H . H ü tten h a in .

L. Cayeux: C o n s t itu t io n  des ph osp ha te s  dévon ien s  du 
Tennessee (É ta ts -U n is ) . (C. R. 19ß- 1933. 822.)

Durch ih r Vorkommen und ihre Zusammensetzung haben die Phosphate 
von Tennessee die Aufmerksamkeit erregt. Es ergeben sich folgende Resultate:

1. Die Echinodermenreste spielen eine große Rolle in der Zusammen
setzung der Phosphate des Devons.

2. Die Phosphate sind nicht als oolithische Bildungen anzusprechen. 
Es gibt wohl abgerundete Körner, so daß man von falschen Oolithen sprechen 
kann.

3. Die Existenz eines konglomeratischen Typus wurde durch eine Ab
lagerung von sehr stark detritischem Charakter verursacht.

4. Als die Bewegung einsetzte, waren die Phosphatgesteine schon ver
festigt, so daß sowohl eckige als abgerollte Elemente konsolidiert wurden.

5. In  W irk lichkeit haben alle dynamischen Agentien einen tiefen E in
druck auf alle Materialarten hinterlassen. Bei dem ersten Typ, vollgepfropft 
m it phosphatisierten Echinodermenresten, ist es wahrscheinlich, daß viele 
durch mechanische Einwirkung gebildet worden sind. Die einen sind zer
brochen, die andern abgerollt. Sicher lösen sich alle Phosphatproben an 
der Basis der Echinodermenreste in  Kiese auf m it kleinen Elementen, was 
sie nicht hindert, sehr arm an detritischem Quarz zu sein.

Die Analyse von etwa zehn Proben läßt die Existenz der zwei Haupt
typen erkennen, nämlich eines Organismengesteins und eines Konglomerates, 
das aus submikroskopischen Elementen besteht. Die Bildung der analysierten 
Materialien resultierte aus einem Phänomen der Kalkphosphatersetzung durch 
kohlensauren Kalk. NI. H eng le in .

S. H . H aug h to n: On the  P ho sph a te  D e p o s its  near L a ng eb aan  
R o ad , Cape P ro v in c e . (Trans. Geol. Soc. South Africa. 35. Johannes
burg 1932. 119—124.)
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Verf. untersuchte Phosphatvorkommen auf der Farm Langebaan, an 
der Eisenbahnlinie Kapstadt—Saldanha Bay, 180 km  nördlich von Kapstadt. 
Oberflächenkalk (calcrete) und Brauneisenstein (ferricrete) lagern auf einer 
Schicht von phosphatisiertem Sand, welches Lager zahlreiche kleine Knötchen 
von hochphosphatisiertem Material m it charakteristischem harzigem Glanze 
enthält. Die Analysen ergaben einen Gehalt an Tricalciumphosphat von 
42,84—76,8 % Tricalciumphosphat.

Die Entstehung wird zurückgeführt auf eine metasomatische Phosphati- 
sierung von kalkhaltigen Lagen durch durchsickernde Phosphatlösung. Diese 
soll sehr wahrscheinlich herrühren von organischen Massen, wie Guano, 
nicht aber aus älteren, schon phosphatführenden Gesteinen. Entweder soll 
der Guano direkt auf dem Lager von dort nistenden Vögeln abgesetzt sein 
oder Guano sei als Staub von den Guanoinseln an der Küste durch den Wind 
herübergetragen. Erich Kaiser.

Salzlagerstätten.
L e o n h a rd t,  J . : Über röntgenographische S truktur- und Gefügeuntersuchung 

und ihre Anwendung auf die Kalisalzlager, in  Verbindung m it einer 
M itteilung über die Carnallitstruktur. (Kali. 24. 1930. 226—229,
245—249, 264—266, 277—282.)

P a n te le y m o n o ff , B .: Zur Frage eines Systems fü r Forschungsarbeiten in 
bezug auf Salzlösungen, besonders anwendbar auf Salzseen. (Kali. 25. 
1931. 271— 274.)

Jän ecke , E .: Über ozeanische Salze und ihre Lösungen. (K ali. 26. 1932.
15— 20.)

K üh n e w e g : Beiträge zum Mechanismus der Bewegungen im  Salzgebirge 
des subhercynen Beckens und in seinen Deckschichten. (Kali. 24. 1930. 
351—357, 367—372.)

B a u m e rt, B .: Entwicklung und bergbauliche Bedeutung des Werra-Fulda- 
Kalibezirks. (Kali. 26. 1932. 209—214, 223—226, 235—239, 249—252, 
261—265.)

M ü lle r ,  R. W .: Die Salinenanlage von Reichenhall. (Kali. 26. 1932. 253 bis 
265.)

T o ro n , H .: Die Entwicklung der deutschen Salinen seit der M itte des 19. Jahr
hunderts. (K ali. 25. 1931. 281—288, 299—303.)

S c h n itz le r :  Das Solestrandbad Leopoldshall. (K ali. 24. 1930. 318—320, 
338—345.)

K. Ochsemus: Zum  100. G e b u rts ta g  v o n  D r. Cakl Christian  
Ochsenius. (K ali. 24. 1930. 68—70.)

Lebensbeschreibung m it Zusammenstellung der Veröffentlichungen von O. 
über die deutschen Salzablagerungen. A. Geller.

E. Fulda: D ie  B a rre n th e o r ie  von  K. Ochsenius u n d  ih re  B e 
d e u tu n g  fü r  d ie  G eo log ie  der d e u tsche n  Z echs te insa lze . (K ali. 24.
1930. 71—74.)
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Zum 100. Geburtstage von 0. w ird dessen Aufstellung der Barrentheorie 
an Hand seiner Abbildungen besprochen. Einige Einzelheiten —  1. daß 
sich unter älterem Steinsalz an Stelle Gips A nhydrit befindet, 2. daß eine 
Laugenschichtung nach dem spezifischen Gewicht n icht möglich sei, da dann 
A nhydrit später n icht nochmals über Steinsalz auftreten kann und da sonst 
auch Chlormagnesium-, Brommagnesium- und Jodsalze erhalten sein müßten,
3. daß Salzton m it mariner Fauna nicht äolischer Entstehung sein kann und
4. daß die im  deutschen Zechstein untersuchten drei grundsätzlich ver
schiedenen Salzprofile n icht bei Spiegelgleichheit entstanden sein können —  
werden kritisch behandelt. A . Geller.

E. F u ld a : D ie  E n ts te h u n g  der deu tsche n  Z e ch s te in sa lze , 
h e u tig e  u n d  frü h e re  A nsch au un gen . (Zs. D. Geol. Ges. 80. B. 1928. 
145.)

Im  Gegensätze zur Barrentheorie w ird  anknüpfend an das rezente Beispiel 
des Assal-Sees im  Somaliland hier eine tie f unter dem Meeresspiegel gelegene 
Zechsteinsenke m it oberflächlich oder im  Grundwasserniveau erfolgtem 
Zustrom des Meerwassers angenommen. Fortschreitende Erhöhung des 
Wasserstandes im  Becken könnte die Zunahme des Verbreitungsgebietes 
jüngerer Permablagerungen gut erklären. Bei schließlich eingetretener E in- 
dampfung würden sich im  Rückzüge der Laugen auf die tiefsten Stellen, 
also meist in  getrennten Salzseen, die faziellen Verschiedenheiten der K a li
lager herausgebildet haben, eine fruchtbare Vorstellung, die indes der Barren
theorie n icht so sehr widerspricht. Eine gewisse Schwierigkeit aber scheint m ir 
darin zu liegen, daß die Bildung der permischen Salzlager sich mehrfach wieder
ho lt hat und ein Andrang des Grundwasserstromes gegen das sich füllende Becken 
doch wohl irgendwelche Spuren solch primärer E inwirkung hinterlassen hätte. 
Die Übereinstimmung des natürlichen m it dem idealen P rofil der Kalisalze, 
wie es unter Annahme einer Salzabscheidung bei höherer Temperatur sowie 
einer sukzessiven Abdampfung des an Kalisalzen stark angereicherten Meer
wassers sich erm itteln ließ, is t doch recht beachtlich, so daß die Vorstellung 
einer Speisung des Beckens durch Grundwasserzustrom eine neue Erklärung 
fü r jene Ausscheidungsfolge notwendig machen würde. Für bedeutende Wärme- 
aufspeicherungen, hervorgerufen durch Insolation auf geschichtete Salz
lösungen, hat man schließlich doch in  den kleinen Salzseen des Görgeny- 
gebirges gewisse Analoga, die übrigens z. T. auch im  verschiedenen optischen 
Verhalten geschichteter Medien begründet sind. E. Christa.

P. K rusch: Ü b e r n o rd d e u ts c h e  S a lz s tö c k e , ih re  G enesis u n d  
T e k to n ik ;  B e z ie h u n g e n  zw ischen  der F o rm  u n d  dem  G ra 
d ie n te n b ild  de r D rehw aagenm essung. (K ali. 26. 1932. 51—56.)

An Stelle der Bezeichnungen: Ekzeme (nach L achmann), Salzhorste und 
Salzdome w ird der Ausdruck: Salzstock in  der Salztektonik am besten ge
braucht. Der Vorgang der Salzaufpressung soll noch heute fortdauern. Infolge 
der geringen Fließgeschwindigkeit des Salzes, der Reibung am Nebengestein 
und infolge des hangenden Gebirgsdruckes w ird der Aufstieg im  Jahre nur den 
Bruchteil eines Millimeters betragen (zum Vergleich: Salzspiegelablaugung



Salzlagerstätten. 745

im  Jahre höchstens 1 mm). Die Störungen des Nebengesteins beim Empor- 
pressen werden m it säkularer Schichtendurchstoßung bezeichnet. Zum Nach
weis der Schwächezonen in  der Erdrinde (Verwerfungslinien und zerbrochene 
Sattelachsen), die fü r den Salzauftrieb geeignet sind, werden geophysikalische 
Methoden angewandt. In  vorliegender Arbeit werden hauptsächlich die Be
ziehungen der Salzstockformen zum Gradientenbild der Drehwaagenmessungen 
behandelt. Anscheinend unerklärliche Gradientenrichtungen sollen aber keine 
Zufallserscheinungen sein, weitere Forschungen werden dann entsprechende 
geologische Deutungen zulassen. A . G eller.

Ernst F u lda: D ie  K a l is a lz v o r rä te  D e u ts c h la n d s . (Zs. p rakt. 
Geol. 41. 1933. 17—18.)

Nach den früheren Schätzungen aus dem Jahre 1906 betrug der K a li
vorrat Deutschlands 2 M illiarden Tonnen Reinkali. Bei der neuen Schätzung 
sollten n icht nur die ganz sicher vorhandenen Kalisalze erfaßt werden, sondern 
auch die nach Lage der vorhandenen Aufschlüsse unter Berücksichtigung der 
allgemeinen geologischen Verhältnisse bis zu 1500 m Tiefe zu erwartenden 
Vorräte. In  jedem Kalibezirk wurde m it H ilfe  von möglichst vielen Stich
proben der Inha lt an Reinkali je Quadratkilometer Fläche im  großen Durch
schnitt erm ittelt. Nach Ausmessung der Quadratkilometer auf der Karte 
ergibt dann die M ultip likation den Ka livo rra t eines Teilgebietes. Trotz zahl
reicher Aufschlüsse durch Bergwerke und Bohrungen is t die Ausdehnung 
des kalihöffigen Gebietes v ie l zu groß fü r eine auf lauter Einzelergebnisse auf
gebaute E rm ittlung. Es wurden folgende Kalivorräte erm itte lt:

1. Werra- und Fulda-Gebiet . . . .
2. Südharz-Gebiet .............................
3. Unstru t-Saale-G ebiet....................
4. Magdeburger-Halberstädter Mulde
5. Niedersachsen, südlich der A ller .

Summe . . . .

700 M ill, t  Reinkali 
4 000 „  „  „
4 600 „  „  „
4 600 „  „
2100 „ „

16 000 M ill, t  Reinkali.

Dazu kommen noch sehr bedeutende, aber aus Mangel an Aufschlüssen 
nicht einmal in  der Größenordnung schätzbare Vorräte in  Niedersachsen, 
nördlich der Aller, in  Mecklenburg, Regierungsbezirk Magdeburg und in 
Brandenburg. Die Vorkommen bei Delmenhorst, Soltau, Wustrow, Lübtheen, 
Conow, Sperenberg, Rüdersdorf usw. bestehen aus älterem Kalisalz. In  Nord
deutschland sind außer den wenig bekannten Salzstöcken noch eine große 
Anzahl, die erst durch systematische Untersuchungen zu entdecken sind. 
In  der Provinz Brandenburg und im  Regierungsbezirk Magdeburg sind wahr
scheinlich auch flach gelagerte Kalisalze im  nördlichen Vorlande des Flech- 
tinger Höhenzuges im  Anschluß an die Vorkommen von Samswegen und 
Wolmirstedt oberhalb 1500 m erschließbar. Allerdings zeigen die vorhandenen 
Aufschlüsse in  Norddeutschland fast nur die wenig geschätzten kieseritischen 
Carnellitgesteine m it nur 9— 10 % Reinkali.

In  der obigen Zusammenstellung sind die Kalisalze des Niederrhein
gebietes und des badischen Kalilagers nicht berücksichtigt.
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Berücksichtigt man alle diese Vorkommen, so kann der Gesamtvorrat 
Deutschlands an Reinkali auf mindestens 20 Milliarden Tonnen angegeben 
werden. Die größten Kalisalzmengen entfallen auf die Carnallitgebiete. Ge
ringer ist der K a liinha lt in  Gebieten m it Überwiegen von Sylv in it und 
Hartsalz. Es bleiben immerhin noch 6 Milliarden Tonnen an hochwertigen 
Salzsorten.

Der Vorrat von Solikamsk wird auf 600 M ill. Tonnen, der der elsässischen 
Lager auf 300 M ill. Tonnen angegeben. M . H eng lein .

E. R iegel: Das G ru b e n u n g lü c k  a u f dem S a lzb e rg w e rke  der 
G e w e rk s c h a ft L u d w ig  I I .  be i S ta ß fu r t  am 11. N ov. 1901. (Kali. 26. 
1932. 175—179.)

Festigkeitsversuche an Salzgesteinen wurden als Grundlage fü r die Be
rechnung von Sicherheitspfeilern durchgeführt an Anhydrit (starke Schwan
kungen), Steinsalz aus der Kieseritregion (gleiche Festigkeit wie bei älterem 
Steinsalz, trotz Chlormagnesiumbeimengungen), Steinsalz aus der Kieserit
region m it Kieserit- oder Carnallitlagen (geringere Festigkeit als ohne Ein
lagerungen), Carnallit (1. rein: 243—271 kg/qcm, 2. m it lagenförmigem 
Kieserit oder Steinsalz: 300—380 kg/qcm, 3. m it Kieserit oder Steinsalznestern 
erheblich geringer). K a in it ohne Steinsalzbeimengung sehr hohe, m it Stein
salzbeimengung recht niedrige Festigkeitswerte. Sylv in it bezw. Hartsalz 
haben annähernd die Festigkeit des älteren Steinsalzes (geringe Schwankungen 
der Festigkeitswerte). Leider sind die erm ittelten Werte bis auf die erwähnten 
nicht angegeben. A . Geller.

R. W a g n e r: Z u r F rage  de r E rs c h lie ß u n g  von  H e liu m  in  
D e u ts c h la n d . (Kali. 26. 1932. 187—190.)

Die A rbe it g ib t einen kurzen Überblick über die Möglichkeiten der 
Heliumgewinnung im Kalisalzbergbau in der Rheinebene und in Süddeutsch
land, enthält aber keine neuen Unterlagen. A . G eller.

H . W e rn e r: U r s p r u n g  u n d  E n t s t e h u n g  d e s  i n  N o r d 
d e u t s c h l a n d  v o r k o m m e n d e n  B o r a c i t s .  (K ali. 24. 1930. 
129—134.)

Nach kurzer Übersicht über kristallographisch und chemisch wichtige 
Eigenschaften werden die Fundpunkte des Boracits behandelt. Es wird 
dann darauf hingewiesen, daß die Boracite sich prim är im  Hauptkalilager 
gebildet haben, demnach die im  Gips bezw. A nhydrit von Lüneburg und 
Segeberg auftretenden B. auf sekundärer Lagerstätte liegen. Primär soll 
sich Sulfoborit oder Borax bilden, erst durch Metamorphose Boracit — zunächst 
rhombisch, dann regulär. A . Geller.

Czesław K u źn ia r: Ü b e r  d a s  V o r k o m m e n  v o n  G l a u b e r 
s a l z  i m  G i p s h u t  d e r  K a l i s a l z l a g e r s t ä t t e n  b e i  H o l y ń ,  
K r o p i w n i k  u n d  S i w k a .  (Bull. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres 
Ser. A. 1931. 411—419.)



Salzlagerstätten. 747

Durch Zersetzung von K a in itha lit und Langbeinithalit durch Steinsalz
lösungen entstand aus an NaCl und Na2S04 gesättigten Lösungen bei 10“ 
Glaubersalz, das sich in Linsen im  Gipshut angereichert hat. A . Geller.

W . Ferllng : Ü b e r  e i n i g e  n e u e  U n t e r s u c h u n g s m e t h o 
d e n  a n  S a 1 z g e s t  e i  n e n u n d  i h r e  A n w e n d u n g  i m  K a l i 
b e r g b a u  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  
V e r h ä l t n i s s e  a u f  d e m  K a l i w e r k  W  i  1 h e 1 m s h a 11 - ö  1 s - 
b ü r g .  (Kali. 24. 1930. 161—169, 181— 183, 200—204, 216—221, 233—238.)

Nach Mitteilungen über geographische Lage und geologische Stellung 
des Salzhorstes w ird zur Stratigraphie der Salzschichten als Schichtenfolge 
angegeben (in das P rofil aufgenommen sind hier zugleich die wichtigsten 
Untersuchungsergebnisse der Arbeit):

Hangendes: Jüngstes Steinsalz (Na j 2).
Schriftanhydrit (P A ) 1— 1,50 m mächtig.
Roter Salzton (T Na j)  8—10,00 m mächtig.
Jüngeres Kalilager (Riedel-Sylvinit)? nicht erschlossen, aber 

wahrscheinlich in  Resten vorhanden.
Anhydritm ittelzone m it Schwadensalz (Na j 4 rj) schmutzig

bräunlich, reich an tonigen und grobkristallinen an- 
hydritischen Bestandteilen m it zwei Anhydritm itte ln  
(1,00—1,50 m), 50 m mächtig.

Geflecktes Steinsalz (Orange-, Augen- bezw. Tüpfel-Salz) 
(Na j j  y), zart gelblichrosa bis rötlich, m it etwas tiefer 
gefärbten Steinsalzaugen (m it Gleitflächen nach 110), 
teilweise perlschnurartig angeordnet (20 cm Abstand der 
Perlschnüre), scheinbar konkordant das Ronnenberger 
Kalilager als Injektionslager, 20—40 m mächtig.

Liniensalz (Na j 4 ß), weißgrau m it feinkristallinen A nhydrit
schnüren (Schnürenabstand 20—40 cm, 1 cm stark),
12—18 m mächtig.

Rötliches Steinsalz (Basissalz —  N a j,a ) ,  orangerötlich, 
grobkristallin, gegliedert durch 3 cm dicke, durch
scheinende, gräuliche Schnüre (25—30 cm Abstand),
7—15 m mächtig.

Hauptanhydrit (A), geschichtet und geschiefert (oft in  seiner 
Lagerung gestört bis zerrissen und in  Steinsalz ein
gelagert), 25—40 m mächtig.

Grauer Salzton (T Na ä), bankig fest, zuweilen m it Rinneit 
und Schwefelkies (m it hohem Au-Gehalt), 8—12 m 
mächtig.

Älteres Kalilager (Hartsalzlager) Kä (H), grau, kieseritischer 
S ylv in-Halit m it schwärzlichgrauen Sylvin-Halit-Bänken, 
12—15 % K aO (auf der 640-m-Sohle bis 40 % K äO, in 
tektonisch gestörter Lagerung angereichertes rotes H a rt
salz), 12—20 m mächtig.

Langbeinitfuß.
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Liegendes: Älteres Steinsalz (Na ä), grau bis weiß, grobkristallin, te il
weise m it verschwommenen Schnüren, häufig graue 
Steinsalzaugen in  Stauchgebieten.

Yon den Untersuchungsniethoden (unter Berücksichtigung ihrer Eignung 
für den praktischen Bergmann) werden behandelt:

I. Methoden zur Erkenntnis des Mineralbestandes.
1. Hack- oder Schlitzprobe und chemische Analyse.
2. Schwebemethode m it Schätzanalyse u. d. Aufbereitungsmikroskop.
3. Diagnose m ittels ultravio letter Strahlen, bisher nur qualita tiv 

(Fluoreszenzwirkung t r i t t  auf bei Langbeinit, A nhydrit und 
K rug it; diese Fluoreszenzerscheinungen sollen weniger auf G itter
störungen, v ie l mehr auf fremde, feinverteilte Beimengungen 
zurückzuführen sein; Langbeinit: orangefarben, A nhydrit von 
Wathlingen und Wilhelmshall-Ölsburg: ro t wie Goldtopas, An
hyd rit von Salzdetfurth: zitronengelb, K rug it: schwach orangegelb. 
Erhitzung auf 250° bring t die Leuchterscheinung zum Verschwin
den, der Vorgang is t aber reversibel). (Über das Photographieren 

s. die A rbe it selbst.)
I I .  Methoden zur Erkenntnis des Mineralverbandes.

1. Dünnschliff-Untersuchung.
2. Anschliff-Untersuchung. Zum Anätzen werden benutzt:

a) selten P latinch lorit — teuer, grober Niederschlag, nur zum 
Nachweis von K,

b) Wasser —  feuchter Dampf —  zur Trennung von NaCl und KCl, 
Ausfüllung der ausgelaugten Partien m it schwarzem Lack,

c) keine Pikrinsäure —  g iftig !
d) keine Chromsäure-Niederschläge zersetzen sich und geben 

keine scharfen Grenzen,
e) Kaliumperchlorat, dessen Niederschläge in  Spülalkohol prak

tisch unlöslich sind, E inwirkung 20—60 Sek., diese Ätzung is t 
auch an unpoliertem Material — direkt am Stoß anwendbar,

f) A lkohol —  fü r Carnallit,
g) Diphenyl-Karbacidlösung (alkohol.-alkalisch) — fü r Dolom it, 

Magnesit, CaC03.
(Kieserit zeigt nie ein starkes Belief und hat tro tz  Polierens 

stets stumpfes Aussehen —  keine Ätzung!)

Nach wichtigen M itteilungen über das Gefüge und die Mineralzusammen
setzung der einzelnen Schichten (s. d. A rbeit selbst) m it den genannten Metho
den, die auch zu Untersuchungen am Stoß ausgearbeitet wurden, sind Ver
gleiche der W athlinger Salzstruktur m it Strukturen anderer deutscher und 
außerdeutscher Salzgesteine angestellt in  der Hauptsache, um Gefugeunter- 
schiede zwischen Gesteinen ursprünglicher Ablagerung und solchen, die durch 
Thermodynamometamorphose verschiedener Intensität verändert wurden.

(Erwähnt sei noch das Auftreten eines m it K inneit mäandrisch-poiküitisch 
verwachsenen Minerals, optisch zweiachsig, negativ, wahrscheinlich monoklin; 
vielle icht ein Eisenchlorürsalz; Douglasit?) A - Geller.
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K .  W eb er: G e o l o g i s c h - p e t r o g r a p h i s c h e  U n t e r 
s u c h u n g e n  a m  S t a ß f u r t - E g e l n e r  S a t t e l  u n t e r  b e 
s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  G e n e s e  d e r  P o l y v  
h a 1 i  t  - u n d  K i e s e r i t - R e g i o n .  (Kali. 25. 1931. 17—23, 33—38, 
49—55, 65—71, 82—88, 97—104, 122— 123.)

Zur Klärung der stratigraphischen Verhältnisse werden die einzelnen 
Schichtenglieder einer genauen Untersuchung unterzogen.

I. Das ältere Steinsalz (m it der E inteilung nach B is c h o f  1864).

1. In  der Anhydritzone 2—4 mm dicke graue Anhydritschnüre (un
gefaltet, parallel gelagert; häufig einige M illim eter unterbrochen), Steinsalz 
grobspätig.

2. Die bräunlichen Polyhalitschnüre der Polyhalitzone (25—50 m mächtig) 
sind stark gefaltet, pro Meter 15 Schnüre (m it stellenweiser Anschwellung 
von 2 auf 50 mm), Steinsalz feinspätig bis dicht.

3. In  der Kieseritregion is t das Steinsalz grau und wieder grobspätig.
a) Zone des sylvinitischen K ieserit-Anhydrit-Halits m it Kieserit- und 

Anhydritschnüren (10 pro Meter), Sylvin in  Nestern.
b) Zone des anhydritischen Carnallit-Halits m it Anhydritschnüren 

(12 pro Meter) weiß—blaßrosa, Carnallit in  dünnen Lagen und Nestern, 
■wichtig sind noch starke Lagen von Anhydrit-Polyhalitbänken.

c) Zone des Carnallit-Kieserit-Halits wechsellagernd aus dicken Steinsalz
bänken und dünnen Kieseritlagen bestehend (im  Hangenden schwache hellrosa 
Carnallitbänke).

Die Mächtigkeit der Kieseritregion schwankt zwischen 12 und 40 m.

4. Im  Hangenden is t teilweise umgewandeltes älteres Steinsalz eingelagert.

I I .  Das Kalilager besteht 1. aus geschichtetem Carnallit und Trümmer- 
carnallit (m it noch schwacher Schichtung, z. T. diskordant zum geschichteten 
Carnallit) und 2. aus einem nicht überall entwickelten Steinsalzmittel und
3. aus einem hangenden Hartsalzlager. Teilweise Vertaubung des liegenden 
Lagers füh rt zu einer Lagerverengung.

I I I .  Der graue Salzton (T ä) ist 6—8 m mächtig, der liegende anliydritische 
Salzton m it Polyhalit und Fasercarnallit und der hangende Salzton sind 
marine Bildungen, während der zwischenliegende sandige Salzton eine äolische 
Ablagerung ist.

IV . Die jüngere Salzfolge besteht aus 1. Hauptanhydrit (40—60 m 
mächtig). Der A nhydrit is t massig, nicht geschichtet, feinradialstrahlig, 
porös und hellblaugrau gemasert, neben Spaltausfüllungen durch Steinsalz 
und Carnallit wurde auch das Leitm ineral Koenenit nachgewiesen. 2. Jüngeres 
Steinsalz. Die Rotfärbung im  Liegenden is t nicht einheitlich (also kein Le it
horizont, wie Fulda annimmt). Hauptmasse is t der Horizont des weißen 
Steinsalzes m it dünnen Anhydritschnüren (in Abständen von 30 100 cm). 
Die Mächtigkeit beträgt 60—100 m. Darüber folgt die Zone des roten hangenden 
Steinsalzes (30 m mächtig).

V. Der K a in ithu t is t unregelmäßig ausgebildet und teilweise aus Carnallit, 
teilweise aus Hartsalz entstanden.
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Petrographische Untersuchungen: 1. Fluoreszenzuntersuchungen bei 
ultravio letter Lichtbestrahlung (m it Hanauer Quarz-Analysenlampe) ergaben, 
daß nur umgewandelte (deszendent oder posthum), nicht prim är abgelagerte 
Salze aufleuchten. Fluoreszenzerscheinungen wurden beobachtet bei Polyhalit, 
Kieserit (aus Jahresring vom Berlepsch-Schacht, gelb 1 a 08), Tachydrit 
(von Aschersleben, Schacht V, laubgrün la 9 6 ), Thenardit (Spanien, u ltra 
marinblau e a 54), Anhydrit (aus Carnallitlager Berlepsch-Schacht, ro t l a25 ,  
aus grauem Salzton, K . W. Niedersachsen Wathlingen, kreß (orange) n a  21; 
aus Kieserit vom Georgi-Schacht Wansleben, v io le tt p a 38, ,,K rug it Pel) - 
ha lit (Achenbach-Schacht Staßfurt, kreß [orange] i  a 13 m it Stich in kreß 
[orange] i  c 13), „K ru g it“  =  Anhydrit-Polyhalit (Berlepsch-Schacht, gelb 
i a 08 m it Stich in gelb i  c 08) — Farbtöne nach den OsTWALD’schen Farbton
leitern — . 2. Mikroskopische Untersuchungen.

I. 1. Steinsalz grobkristallin, z. T. rekristallisiert.
A nhydrit: idiomorph, feinkristallin und skelettartig—radial- 

strahlig, keine Parallellagerung zu den Schichtflächen.
Polyhalit im  Hangenden pseudomorph nach Anhydrit.

I. 2. Steinsalz, weiß, dicht, m it Translationen nach (110), m it orien
tierten Flüssigkeitseinschlüssen m it Libellen.

A nhydrit stark durch Polyhalit korrodiert.
Polyhalit pseudomorph nach Anhydrit, häufig verzw illingt nach 

(001); (m it Ton in Jahresringen).
Sylvin und Carnallit in  Linsen im  Hangenden.

I. 3. Steinsalz, schmutziggrau, feinkristallin, m it vielen orientierten 
Flüssigkeitseinschlüssen m it Libellen.

Anhydrit, o ft zergrust, z. T. pseudomorph nach Sylvin, in  Jahres
ringen radialstrahlig.

Polyhalit im  Liegenden, idiomorph, meist pseudomorph nach 
Anhydrit.

Sylvin und Carnallit: Zunahme vom Liegenden zum Hangenden.
Kieserit pseudomorph nach Anhydrit, in  Jahresringen ver

zwillingt, oft m it Steinsalz poikilitisch verwachsen.

I. 4. Steinsalz, Anhydrit, Polyhalit, Sylvin und Carnallit wie in I. 3.
Kieserit in  großen Individuen von Loeweit korrodiert.
Loeweit thermometamorph entstanden aus Kieserit, m it rund

lichen Steinsalzeinschlüssen.
Y anthoffit und Thenardit m it Loeweit, Kieserit und Polyhalit 

vergesellschaftet, pseudomorph nach Kieserit und Polyhalit, 
m it rundlichen Steinsalzeinschlüssen.

I I .  Carnallit im  Lagencarnallit eng verzahnt, im  Trümmercarnallit locker,
m it Flüssigkeitseinschlüssen; Eisenglanzschuppen meist im  Kern,
C. im  Hartsalz apophysenartig, pseudomorph nach Sylvin. Nach 
dem Hangenden zu starke Zunahme der Rotfärbung (Kupfer- 
carnallit).

Sylvin von Kieserit korrodiert, m it Eisenglanzschuppen randlich 

angereichert.
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Kieserit abgerundet, meist verzwillingt, durch Carnallit oft korro
diert, z. T. m it orientierten Flüssigkeitseinschlüssen.

Steinsalz im  Liegenden aus aufgearbeitetem älterem Steinsalz m it 
Anhydrit, Polyhalit und Kieserit, in  einer Vertaubungszone 
grauschwarz (Toneinschlüsse).

Loeweit: kleine idiomorphe Kristalle in Sylvin.
Vanthoffit: um korrodierten Kieserit in  lamellarer Ausbildung.
A nhydrit in  Kieseritlagen des Hangenden, bis 1 cm große Kristalle 

vom Staßfurter Typ (Grundprisma und Brachydoma).
Gips in kleinen Nadeln im  Ton der Vertaubungszone.
Tachydrit in Nestern und in bis zu 3 cm dicken Lagen.
Leonit und Astrakanit in  kleinen Nestern.
Ton m it Vanthoffitnadeln, nach dem Hangenden zu starke Zunahme 

m it entsprechender Zunahme von Fe20 3.
Quarz: kleine Dihexaeder in aufgearbeitetem älterem Steinsalz 

m it Carnallit.
I I I .  N icht untersucht.
IV . 1. Anhydrit radialstrahlig, randlich rotgefärbt.

Steinsalz in Anhydritporen.
IV. 2. A nhydrit: kleine idiomorphe Kristalle und strahlig-fächerförmige 

Aggregate m it garbenförmigen Aggregaten von Polyhalit- 
nädelchen unregelmäßig im  Steinsalz.

IV . „K ru g it“  ist kein Mineral, sondern ein Gemenge von Anhydrit und 
Polyhalit.

V. Steinsalz — im  K a in it — m it Stich ins Grünliche, m it stark zer
franzten Carnalliträndern.

Sylvin (m it : 100 u. 111) zwischen Carnallit und Kain ithut, z. T. 
in  Nestern.

K a in it in  zum großen Teil durch Streß bewirkter orientierter La
gerung.

Carnallit häufig posthumer Entstehung.

Verf. geht dann auf die Entstehung der Lagerstätte ein. Danach ist die 
Polyhalit- und Kieseritregion des älteren Steinsalzes sekundär durch Eindringen 
von KCl- und MgCla-Lösungen entstanden. Damit steht auch die Bildung 
des Hartsalzes neben dem Carnallitlager und die sekundäre Umwandlung des 
Hartsalzes in  Trümmercarnallit in  Zusammenhang. Die wellige Grenze des 
Hauptanhydrits im  Hangenden is t tektonischen Ursprungs. Das klassische 
Staßfurter Norm alprofil und die Anschauungen Fuldas über primäre Bildung 
der Salze bei hohen Temperaturen werden abgelehnt, dagegen die Ansichten 
Sc h ü n e m a n n ’s und R o sza ’s (in tektonischer Beziehung) anerkannt.

A . Geller.

G. Tam m an & K. Seidel: Z u r K e n n tn is  der K o h le n s ä u re -  
ausb rüch e  in  B e rg w e rke n . (Zs. anorgan. allgem. Chem. 205. 1932. 
209—229.)

Die Gaseinschlüsse im  Knistersalz des Werrakaligebietes (NaCl: 83—88, 
KCl: 14,85-10,74, CaS04: 1,43-3,16, MgCl2: 1,34— 1,10, I I 20 : 0 ,8 -0 ,25)
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bestehen aus 75,7 N 2; 15,3 0 2; 5,8 Kohlenwasserstoff (C02: 3,3 —  während 
bei Gasausbrüchen 98 % C02 nachgewiesen sind). Deshalb können die Gas
ausbrüche nicht von den Knistersalzgasen herrühren. Der Druck des ein
geschlossenen Gases ist zu 10—12 kg/qm bestimmt. A . Geller.

F. Fulda: V e rb re itu n g  u n d  E n ts te h u n g  de r F löze  R o n n e n 
be rg  u n d  R ie d e l. (Kali. 24. 1930. 335—338.)

Die Ausführungen (m it einer übersichtlichen Kartenskizze) sind wegen 
der hervorragenden Beschaffenheit der Salze in  diesen Flözen von großem 
W ert fü r den Bergbau. Die Flöze Ronnenberg und Riedel werden ins jüngere 
.Salzgebirge gestellt, sie sind im  Staßfurter P ro fil n icht entwickelt. Ihre 
Entstehung verdanken sie den ersten Vorläufern der saxonischen Gebirgs
bildung (Störung des isostatischen Gleichgewichts durch fortgesetzte Sedimen
tation), deren geringe Intensität n ich t zu Sprüngen oder Brüchen, sondern 
nur zu Flexuren im  Salzgebirge führte. A . Geller.

«
S c h lü te r ,  H .: Die Altersstellung des Hauptsalzlagers des Werragebietes.

(Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Math.-phys. K l. 1932.145—149.)

H. Schlüter: D ie  E in g lie d e ru n g  de r W e rra -S e r ie  in  das 
deu tsche  Z e c h s te in p ro f il.  (K ali. 26. 1932. 171—174, 190—193.)

Das Hauptsalzlager m it den boiden Kaliflözen im  Werragebiet w ird 
auf Grund der m it H eidorn gemeinsam durchgeführten Untersuchungen 
bei Verfolgung der paläogeographischen Verbreitung vom Hauptdolom it 
des m ittleren Zechsteins im  Thüringer Walde in  den m ittleren Zechstein ge
ste llt und fü r gleichaltrig m it der ältesten Zechsteinsalzzone im  Staßfurter 
P ro fil erklärt. Demzufolge w ird die Salzfolge des mittleren Zechsteins „W erra- 
Serie“ , die ältere Salzfolge von Staßfurt und Hannover „Staßfurt-Serie“  
und die jüngere Salzfolge „Niedersachsen-Serie“  benannt. Zum Beweis sind 
eine Reihe wichtiger Bohrungen miteinander verglichen. Eine Kartenskizze 
g ib t über die Verbreitung der „Werra-Serie“  und der „Staßfurt-Serie“  in 
Thüringen und Hessen Auskunft. A. Geller.

R. Schießmann: D ie  T ie fb o h ru n g  S pe rgau , e in  A u s la u g u n g s 
b e tr ie b  z u r G e w in n u n g  v o n  S iedesole . (K a li. 25. 1931. 113—120, 
129—136.)

In  508,8 bis 547 m Teufe wurde ein Steinsalzlager durchbohrt, es handelt 
sich um  einen nestartigen Rest des älteren Steinsalzes. Das Steinsalz ist 
m ittelkörnig und weiß bis grau. In  Abständen von 12 cm horizontal gelagerte 
4 mm starke A nhydritm itte l. Zusammensetzung des Steinsalzes: CaS04 0,02, 
KC l 0,25, MgCl2 0,08, NaCl 99,61, H aO 0,04. A. Geller.

G. Nègre: Le M a ss iv  g y p s e u x  du T a rd e n o is . (Mines, Carrières, 
Grandes Entreprises. 1931. Juille t. 18—20.)

Die gipsführenden Mergel der Umgegend von Tardenois sind nichts 
anderes als die östliche Fortsetzung der Pariser Gipslager, stellen demnach 
wohl den östlichen Rand des Pariser Tertiärbeckens dar. E in der Arbeit 
beigefügtes Kärtchen läßt diesen Zusammenhang deutlich erkennen. Es
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folgen zwei Gipslager aufeinander, die meist dichten, nur in dem mittleren 
Teil des Lagers eine dünne Schicht gröber kristallinen Gipses führen. Verf. 
geht auf die geologischen Verhältnisse des Gebietes noch näher ein. Dabei 
ist recht interessant, daß auch die hangenden und liegenden Gesteine größten
teils technisch verwertbar sind. H. Hüttenhain.

M a ik o v s k y : Note sur le gisement du potasse de Solikamsk (Russie). (Ann.
Fr. 2. 1932. H. 10.)

E. Kordes: Ü b e r das K a liv o rk o m m e n  v o n  S o lik a m s k  in  
R u ß la n d . (K ali. 25. 1931. 349—352.)

Bei Solikamsk ist eine Schichtfolge von Steinsalz, Sylvin it und Carnallitit 
durch Bohrungen aufgeschlossen. Bemerkenswert is t der außerordentlich 
geringe Prozentgehalt an Sulfaten (0,5—1,0 Gew.-% S04, max. 3,3 Gew.-% — 
als Anhydrit). Die Reihenfolge der Schichten is t nur durch wiederholt ein
gelagerte Steinsalzschichten gestört. Zur Erklärung der Genese dient das Zu
standsdiagramm: NaCl— KCl—MgCl2— H 20  (nach Versuchen von v a n ’t  H o f f , 
R y k o w s k i und K o n s t a n t in o w ). Die fü r zwei verschieden zusammengesetzte 
Ausgangslösungen (Isotherme fü r 25°) abgeleiteten Idealprofile weisen den 
Unterschied bezüglich des Auftretens von S ylv in it und Bischofit auf. W ichtig 
sind auch die Betrachtungen über die Resorptionserscheinungen beim Sylvinit. 
Zwei weitere „Fä lle “  werden unter Berücksichtigung von Zuflüssen — dauernd 
oder unterbrochen — von NaCl bezw. NaCl und KCl und MgCl2-Lösungen 
besprochen. Bei Zufuhr von NaCl-Lösungen können nur Steinsalzbänke 
sich einschieben, im  anderen Falle auch noch Sylvin it- und Carnallitbänke. 
Danach dürften sich die Salze bei Solikamsk bei 25° gebildet haben (eine 
Metamorphose w ird die Salze nicht verändert haben). U r a z o w  berechnete 
die Zusammensetzung des Lösungsinhalts im  Urmeer fü r die Salze von S. zu: 
79,35 NaCl; 2,15 KC l; 18,5 MgCl2 (im  heutigen Meer nur 10,86 MgCl2).

A. Geller.

A. N. Riablnin: S ur les c o n d it io n s  gé o log iqu es  des t ro u v a il le s  
de sels de p o ta s s iu m  dans le d is t r i c t  S o lik a m s k , g o u v e rn e m e n t 
Perm . (Mat. p. 1. géologie générale et appliquée. L iv r. 53. Petrograd 1920. 
Russ. m it franz. Zusammenf.)

Die Arbeit enthält: Die Beschreibung einiger Aufschlüsse, einen histori
schen Überblick über den Salzbergbau m it den Schichtprofilen von 4 Bohr
löchern und eine Zusammenfassung über A lter, Stratigraphie und Tektonik 
der salzführenden Schichten. A. Geller.

H. Razumovskaja : G ru n d  un d  C h a ra k te r  de r rö t l ic h e n  
F ä rb u n g  de r K a liu m v e rb in d u n g e n  des S a lz la ge rs  be i S o lika m sk . 
(Aus: A. I v a n o v , G. J ä g e r  et H. R z u m o v s k a j a : Matériaux concernant 
l ’étude de la région Salifère de la Kama. Mat. p. 1. géologie générale et 
appliquée. L iv r. 105. Leningrad 1927. Russ. m it deutscher Zusammenf.)

Die Versuchsergebnisse sind: 1. Carnallit ist von Sylvin und H a lit am 
Klang beim Bohren zu unterscheiden. 2. Die Rotfärbung der Kalisalze 
beruht auf mikroskopischen Einschlüssen von Eisenmineralien. 3. Die vier

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 48
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festgestellten Färbungstypen sind: rotbraune sechseckige Schüppchen, 
braune Nadeln, rötlichbraune Flocken und gleichmäßige gelbe bis braune 
Färbung der Carnallitkörner. 4. Die Schüppchen entsprechen Eisenglanz.
5. Die Nadeln, gewöhnlich gesetzmäßig orientiert, bestehen wahrscheinlich 
auch aus Eisenglanz. 6. Auch die Flocken sind vermutlich aus kryptokrista l
linem Eisenglanz aufgebaut. 7. Die gleichmäßige Färbung weist auf feste 
Lösungen von farbigen Mineralien oder Gasen hin. 8. Schuppen- und Nadel
typ  sind gleich stark vertreten. 9. Beim Carnallit b leibt der Prozentgehalt 
an Einschlüssen in allen Tiefen gleich; der über dem Carnallit liegende Sylvin it 
enthält dieselben Einschlüsse (ohne Orientierung) wie der C. ; der unter dem C. 
liegende S ylv in it enthält nur winzige Schüppchen. 10. Die Untersuchungen 
ergaben gute Übereinstimmung m it der Theorie von P r e c h t . 11. Es besteht 
eine große Analogie zwischen den Salzlagern von Solikamsk und Staßfurt.

A . Geller.

I. G. B ü h le ru n d  V. Skock : T echn ische  A ng ab en  ü b e r e in ig e  
B o h ru n g e n , w e lche  in  der N ähe der S ta d t S o lik a m s k  b e i A u f 
s c h lu ß a rb e ite n  a u f K a lis a lz e  n ie d e rg e b ra c h t w u rde n . (Mat. p. 1. 
géologie générale et appliquée. L iv . 107. Leningrad 1928. Russisch m it 
deutscher Zusammenf.)

Wegen des hohen Preises von MgCl2 wurde beim Bohren m it gesättigter 
KCl- und NaCl-Lauge gespült. Gebohrt wurde m it Stahlkronen oder Schrott, 
n icht m it Diamant. Beim Bohren stellte es sich heraus, daß das Deckgebirge 
m it Schnellschlagbohrern, das Salzgebirge m it minderwertigem Diamant oder 
Volom it zu durchbohren ist. A. Geller.

P. Slessareff: E in ig e  besondere  F ä lle  b e o b a c h te t b e i den vom  
G eo log ischen  K o m ite e  im  K a m a -K a li-B e z irk  u n te rn o m m e n e n  
B o h ru n g e n . (Mat. p. 1. géologie générale et appliquée. L iv . 107. Leningrad 
1928. Russisch m it deutscher Zusammenfassung.)

Die Arbeit enthält bohrtechnische, wirtschaftliche und lohntechnische 
Angaben. A. Geller.

J. Moratschewsky: V o r lä u fig e  C h a ra k te r is t ik  der chem ischen  
Z usam m ense tzung  der S a lza b la g e ru n g e n  von  S o lika m sk . (Mat. 
p. 1. géologie générale et appliquée. L iv . 125. Leningrad 1929. Russisch m it 
deutscher Zusammenfassung.)

In  vorliegender Arbeit versucht Verf. eine vorläufige Charakteristik über 
den chemischen Bestand der Salzgesteine des Solikamsk-Vorkommens zu 
geben. Im  Normalprofil der Lagerstätte sind folgende Zonen zu unterscheiden:

Steinsalzdecke............................. 1— 36 m mächtig
obere Zone des Sylvinits . . . 1— 18,5 „  „
C a rn a llitz o n e ............................. 63—107 „  ,,
untere Zone des Sylvinits . . 14— 37 „  „

Der m ittlere Gehalt an K a li schwankt in großen Grenzen. In  der Carnallit- 
zono beträgt er etwa 6—12 %, in der Zone des unteren Sylvinits bis zu 20 %. 
Weiter werden Vollanalysen von mittleren Proben aus einigen Bohrlöchern
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in umfangreichen Tabellen m itgeteilt. Die Lagerstätte is t äußerst arm an 
Sulfaten. Die S04-Menge übersteigt nicht 3,3 %, meistens nur 1 %. Das S04 
ist m it Ca als Anhydrit vollständig gebunden ; Kieserit und Polyhalit sind nicht 
nachgewiesen. Sollte man sie noch finden, so w ird es sich um sekundäre 
Bildungen handeln. Deshalb steht die Lagerstätte von Solikamsk entstehungs
geschichtlich der von Staßfurt fern, ähnelt dagegen den spanischen Salz
ablagerungen. [Der Kaligehalt der Carnallitproben, der größer als der 
theoretisch errechenbare, weist auf vermutliche Einlagerung von Sylvin 
in das Carnallitgestein oder auf Fehler beim Probenehmen —  siehe die Arbeit 
von P o l e n o v a  und K o to lo ff  —  hin. Ref.] Der durchschnittliche Br-Gehalt 
schwankt zwischen 0,15 und 0,8 %. Milchweißer und auch ziegelroter Sylvin 
enthält bis zu 99,8 % KCl. Außerdem werden auch Analysen von Steinsalz 
und Salztonzwischenschichten m itgeteilt. A. Geller.

T . B. Polenova und D. S. Kolotoff: B e r ic h t  des F e ld la b o ra 
to r iu m s  der S o lik a m s k is c h e n  S c h ü rfu n g s p a rte i.  (Mat. p. 1. géologie 
générale et appliquée. L iv . 125. Leningrad 1929. Russisch m it deutscher 
Zusammenfassung.)

In  einem Feldlaboratorium wurde das von den einzelnen Bohrkolonnen 
gelieferte Material untersucht. Von Ju li 1926 bis Oktober 1927 sind von 
10 Bohrkolonnen 281 Vollanalysen und 90 Bestimmungen ohne CI ausgeführt 
worden. Die Ausbohrabstände betrugen 0,5—3 m. A uf einer Farbentafel 
wurde die ungefähre Zusammensetzung der Bohrkerndurchschnittsproben 
wiedergegeben. In  ih r is t das prozentuale Verhältnis von Sylvin, Steinsalz, 
Carnallit und Gips (bezw. Anhydrit) zum Ausdruck gebracht. Dazu wird 
Bemerkt: Kaliüberschuß beim Carnallit kann auf MgCl2 Auslaugung beim 
Ausbohren der Proben beruhen; m ittlerer KCl-Gehalt in  der Carnallitzone 
18—20 %, in der Sylvinitzone 20—30 %. Der CaS04-Gehalt liegt zwischen 
0,43 und 4,57 %  (meist 1—2 % ); Gehalt an unlöslichem Rückstand: 0,14 bis, 
11,20 % (meist 1,5 %). Außerdem werden Analysen von Quellen und anderen 
Wässern des untersuchten Gebietes angegeben. Auch wurden Versuche über 
die Auflösbarkeit verschiedenen Carnallits in gesättigten NaCl- und MgClä- 
Lösungen ausgeführt. A. Geller.

K. Jakubowsky: D ie  S eesa lzgew innung  an der b u lg a r is c h e n  
S chw arzm e erküs te . (K ali. 24. 1930. 209—212, 229—233.)

Aus dem Inha lt interessieren die Konzentrationsverhältnisse: Salzgehalt 
des Schwarzen Meeres 1,5— 1,7 % (also halb so groß wie im  Mittelmeer).

1. Anchialosalz enthält 7,18 H 20, 1,4 CaS04, 3,51 Na2S04, 3,38 MgCl2, 
83,80 NaCl, 0,62 unlösl. — Produktion 12—18 000 Tonnen.

2. Salz von Athanaskoj bei Burkas: 0,34 H 20, 0,24 CaS04, 0,07 Na2S04, 
0,14 MgCl2, 99,02 NaCl, 0,10 unlösl. Ernte in Tonnen: 1922: 5200; 
1923: 10 800; 1924: 19 000; 1925: 10 400; 1926: 14 000; 1927: 14 000; 
1928: 30 980; 1929: 12 000.

3. Das weiter gereinigte Tafelsalz enthält: 0,17 CaS04, 0,16 Na2S04, 
0,12 MgCl2, 99,13 NaCl, 0,06 unlösl.

I I .  48
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4. Glaubersalz: 98,35 Na2S04, 1,07 NaCl, 0,47 MgS04, 0,10 CaS04, 
0,01 unlösl. (Bei Provadia, westlich von Varna, befindet sich eine 
Solquelle an einem Salzstock — s. K a li 1929.) A. Geller.

W . J. Nlkolajew  & S. K . Kosman: Ü b er d ie  B o rsä u re  des 
T s c h o rra k s k e r Salzsees. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem.
4. 1931. 621—626.)

In  der Sole sind 0,47 % Na2B40, enthalten. A. Geller.

W y llie ,  B. K . N .: The Geology of Jebel Usdum, Dead Sea. (Geol. Mag. 68.
1931. 366—372. M it 1 Taf. u. 4 Textabb.) — Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  124.

J. V . Harrison: S a lzs tö cke  u n d  T e k to n ik  in  S üdpe rs ien . (Petro
leum. 28, 35. Wien 1932. 9—11.)

Cambrisches A lter des Salzes. [Polemik gegen Ref.; Ref. b itte t, die 
Originalarbeiten, besonders R ic h a r d s o n , Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg. 
N. F. 15, zu vergleichen.] Krejci.

E. Fulda: Ü b er d ie  sog en an n ten  „S a lz g le ts c h e r“  in  P ers ien . 
(Kali. 25. 1931. 120—121.)

Die persischen Salzstöcke sind tektonischen Ursprungs. Bei plötzlicher 
Druckentlastung kann das durch tektonischen Druck plastisch gemachte Salz 
ähnlich wie ein Magma herausgepreßt werden (vielleicht sogar unter Umständen 
explosionsartig). A. Geller.

E. Fulda: D ie  S a lzs tö cke  am P ers ischen  G o lf. (K ali. 25. 1931. 
1 -5 .)

In  Südpersien sind neben Tonen, Mergeln, Kalken und Sandsteinen 
(Jungtertiäre „Farsschichten“ ) Salzberge im  Verband m it vulkanischen Ge
steinen, dolomitischen Kalken, bunten Sandsteinen usw. (Hormusschichten) 
verbreitet. Da diese Hormusschichten an einer Stelle unter der Hippuriten- 
kreide liegen und bei A l Busa Trilobiten in  ihnen gefunden sind, gehören nach 
Verf. das Salzgebirge und ein Teil der Hormusschichten zum Unteren Cambrium 
oder einer noch älteren Formation. Untersucht wurden die Salzstöcke von 
Hormus, Larak, Bustaneh, Chamir, Namakdan, Bender Hameiran, Champeh 
und Mugu (nicht aufgesucht wurden die Vorkommen von Kuh Anguru, Puhal 
und Hendjam). Die Salzstöcke haben einen horizontalen Querschnitt von 
etwa 40 qkm. Die stark verkarsteten Salzberge sind von dunkelrotem Lehm 
(Auslaugungsrückstand der Salze, o ft m it vie l Gips) bedeckt. Das Salzgestein 
enthält etwa 93 % NaCl, \  % MgCl2, \  %  KCl, 2 %  CaS04, 4 %  Eisenoxyd 
und Ton. Am Rande der Salzstöcke findet man starke Aufrichtung tertiärer 
Schichten in schmaler Zone. Am Salzstock von Champeh befindet sich eine 
Asphaltkuhle und bei Chamir eine schwefelreiche Thermalquelle.

A. Geller.

R. L. and Joe Cannon: S tru c tu ra l and S tra t ig ra p h ie  d e ve 
lo p m e n t o f S ou th  P e rm ia n  B a s in , W es tte xas . (Bull. am. ass. Petr. 
Geol. 16. 1932. 189.)
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Die ölführenden Kalke werden als chemische Sedimente auf Schwellen 
im Permmeer angesehen. In  dem tieferen Becken bildeten sich gleichzeitig 
Anhydrit und Salz. Stetiges oder teilweise auch plötzliches Einsinken der 
Beckenzonen verursachte eine Verbiegung am Rande der Schwellen, deren 
Größe m it zunehmendem A lter der Schichten wächst. M. Henglein.

Hans Stille: A s y m m e tr ie  fo ld s  w ith  re fe re nce  to  G erm an 
S a lt B od ies. (Ebenda. 169.)

Verf. weist auf die saxonische Faltung Norddeutschlands und ähnliche 
Verhältnisse in  Spanien hin. Bei der Bildung der Salzstöcke w irkten tangen
tiale Faltung m it, auch stellenweise isostatische Kräfte wie an der Golfküste. 
An den Domen des südlichen Louisiana kommen nach W. C. Sp o o n e r  ver
schiedene Faltungsphasen m it Diskordanzen vor. In  diesen orogenen Perioden 
scheint ein Salzaufstieg stattgefunden zu haben. Doch ließ sich die Faltung, 
die älter is t als Jungtertiär, noch nicht nachweisen. Kl. Henglein.

Klaenicke: D ie  A u s b e u tu n g  des Searles-Sees in  K a l ifo rn ie n .  
(Kali, 24. 1930. 311—315.)

Die Salzablagerungen stammen aus Gewässern, die an den Randgebieten 
der Wüste das dort vorhandene vulkanische Gestein ausgelaugt und die gelösten 
Salze in den Seen angereichert haben. Durch Bohrungen in den Salzen wurden 
nachgewiesen: Steinsalz, Trona, Hanksit, Borax, Glaserit und Burkeit (?). 
Die Zwischenräume zwischen den Kristallskeletten bestehen aus einer Sole: 
16,5 NaCl; 6,82 Na2S04; 4,82 KC l; 4,8 Na2C03; 1,51 Na2B4Ov; 0,155 Na3P 04; 
0,109 NaBr; 0,021 LiC l; 0,02 Na2S; 0,019 As20 3; 0,0022 CaO; 0,002 Fe20 3 +  
A ljO ,; 0,0018 N H 3; 0,0014 NaJ; 0,0006 Sb20 3; 65,22 H 20  (Kaligehalt: 3,04 %). 
Die unteren Salzschichten sind ähnlich zusammengesetzt (K 20 : 2,5—3,2 %).

A . Geller.

U. B. Hughes: S h a l l o w  s a l t - t y p e  s t r u c t u r e  i n  P e r -  
m i a n  o f  N o r t h - C e n t r a l  T e x a s .  (Bull. amer. assoc. petrol. geol. 
16, 6. Tulsa 1932. 577—583. M it 3 Abb.)

Ein roh-kreisförmiger Dom von 75 m Scheitelhöhe, m it Verwerfungen, 
wird auf ein salzdomähnliches Ausweichen gipsführender shales zurückgeführt.

Krejci.

H. J. McLellan a. o.: B o g g y  C r e e k  s a l t  d o r n e ,  A n d e r 
s o n  a n d  C h e r o k e e  C o u n t i e s ,  T e x a s .  (Bull. amer. assoc. petrol. 
geol. 16, 6. Tulsa 1932. 584—600. M it 5 Abb.)

S t r a t i g r a p h i e  s. S. 758.

T e k t o n i k :  Salzdom in Gestalt einer langgestreckten in 28° streichenden 
Ellipse, 8 km lang, 2% km  breit. Der Salzspiegel liegt 600—900 m tief.

Öl findet sich nur an der Südostflanke; als Erklärung w ird an eine Ver
schiebung des Scheitels bei den späteren Bewegungen [„Abrollen der Fal
tenachsen“  nannte es Ref.] gedacht.
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Pe
riode

Ab-
teüg.

Stufe
Mäch
tigke it

m
Ablagerung

Sparta 0—15 Limnische Sande und sandiger Ton, dünne 
Braunkohlenflöze

Weches 15—18 Glaukonitsand und Tone (marin) m it Eisen
erz im  Hangenden

ö
:e3

Ö
M
O

-Q

CÖ

Queen
City 105

Hauptsächlich nichtmarine hellfarbige Sande 
und sandige Tone, Omen-Grünsand an der
Basis

O

O
o

o>
£
o

Reklaw 36—40
Glaukonitische Sande, Sandsteine, Tone 
(marin). Schokoladenfarbene Tone und 
braune sandige Tone

t-5

Carrizo 15 Nichtmarine hellfarbige Sande und sandige 
Tone. Dünne Braunkohlenflöze

Wilcox 450 Nichtmariner Glimmersand, sandiger Ton 
und Braunkohlenton

Midway 360 Marine gelbe und blaue Tone m it Sandlagen

Navarro 150
Vorwiegend shale, kalkig gegen die Basis. 
Ohne Nacatoch-Sand. Marlbrook besteht aus 
dunklem Mergel

Pecan Gap 120 Kreide m it Mergellagen

Taylor
(Lower)

150 Dunkelgraue, blaue und gelbe Mergel. Wolfe 
C ity Horizont: Glaukonit-Sand.

o Austin 60 Harte Kreide

tsa

c3

Eagle
Ford

40 Spröder dunkelgrauer shale und fleckiger 
shale

<x>
Woodbine 150

Vorwiegend Sand. Dünne Lagen von Braun
kohlensand, sandigem shale und roten 
Schichten im  Hangendteil

Washita-
shale

23—30 Spröder dunkelgrauer bis brauner shale

¿=5
o
Ö

George
town ?

Harter hell- bis dunkelgrauer Kalk. Lagen 
von shale und weichem weißem Kalk

a
o

O

Frederiks-
burg

? Grauer shale und harter grauer Kalk

Glen Rose P Harter dunkelgrauer K a lk und Oolith m it 
shale-Lagen

Krejci.
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W. C. Spooner: S a l t  i n  S m a c k o v e r  F i e l d ,  U n i o n  C o u n t y ,  
A r k a n s a s .  (Bull. amer. assoc. petrol. geol. 16, 6. Tulsa 1932. 601 610. 
M it 3 Abb.)

Lion O il & Refining Co’s Hayes A-9 tra f von 1821 m bis zur Endtiefe 
2911 m sehr reines Salz m it dünnen Anhydritlinsen unter 691 m von Lower 
T rin ity  (roten Schichten); anderswo in  Arkansas und Nord-Louisiana ist 
die maximale Mächtigkeit dieser Serie 100 m geringer. Das Salz scheint einem 
Salzstock anzugehören und älter als Comanche, vermutlich Perm zu sein.

Krejci.
R. A. Jones: M ä n n e r  o f  s a l t  f l o w a g e  i n  s a l t  d o m e s .  

(Oil Weekly. 66, 7. Houston 1932. 31.)
Im  Sulphur-Dome, Calcasieu Parish, Louisiana, erreichte Union Sulphur 

Co. 6 Fee 762 im  Mai 1931 eine Tiefe von 2819 m, ab 1787 m in  Salz. Barbers 
Hill-Salzdom is t pilzförmig. — Die Salzplatte der Golfküste liegt wenigstens
4500_6000 m tie f; als A lter w ird meist Unterkretaz oder Perm vermutet.
Erwähnt die „Salzgletscher“  Persiens [die aber von anderer Seite als Schlamm
ströme salzhaltiger Tongesteine angesprochen wurden; auch in Rumänien 
begegnet man der Verwechslung von „Salz“  und „Salifer häufig]. Sehr 
problematische Angaben Sa l is b u r y ’ s über Eisbewegung, basierend auf Ro
tation und Regelation, werden auf das Salz bezogen, ohne Berücksichtigung 
von Kristallgleitung. Krejci.
M a r i o  d o  S i l v o  u n d  R a y  m u n d o  R i b e i r o  F i  1 h o : A  industria 

do Sal no Estado do Rio. (Servido Geológico e Mineralógico do Brasil. 
Boletim 52. 1930.) —  Reí. Dies. Jb. 1933. I I I .  366.

K. V. Arend: S o b r e  l a  e x i s t e n c i a  de  p o t a s a  e n  i a  
P r o v i n c i a  de  T a r a p a c á y s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  de  l a  
f a b r i c a c i ó n  d e  n i t r a t o  de  p o t a s i o  e n  g r a n  e s c a l a .  
(Bol. Minero de la Soc. Nac. de Minería. 43. Santiago 1931. 784—790.

In  Tarapacá, dem Nordbezirk der Salpeterwüste, g ib t es Werke, deren 
Caliches (N itratrohstoff) 7—1 0 % K N 0 3 enthalten, während in den südlichen 
Salpeterbezirken kaliarme Rohstoffe gewonnen werden. Das Kalium  soll in  
den Wüstensalzen hauptsächlich in  Sulfatform auftreten. Neuerdings soll 
Polyhalit an vielen Stellen in  Tarapacá nachgewiesen sein, meist in  Gesell
schaft von Astrakanit. Aber der ursprüngliche Polyhalit soll häufig Zer
setzung erlitten haben unter Bildung leichtlöslicher K-Salze, was durch E in
wirkung der Kordillerenwässer und andere Wasserwirkungen erklärt w ird 
(? Ref.), und soll aus gleichem Grunde in den Südbezirken gänzlich zum 
Verschwinden gebracht sein, während dort NaCl verhältnismäßig reichlich 
zurückblieb. Bei der Zersetzung des Polyhalit sollen auch K-Mg-Doppel- 
sulfate entstanden sein. Das von anderen Autoren behauptete Vorkommen 
von Glaserit bezweifelt der Verf.

Neben den Salzschuttbildungen (Caliches) der eigentlichen Salpeterfelder 
g ib t es in  Tarapacá bekanntlich Salzpfannen (Salare), deren Salzkrusten bis 
zu 14% Kalisalze enthalten. Während auch hier von anderer Seite Glaserit 
vermutet wird, nim m t Verf. wiederum primäre Bildung von Polyhalit an, von
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dem auch wieder Zersetzungsprodukte vorlägen. Daneben kommt in  den Sa- 
laren Kaliumperchlorat re lativ reichlich vor. Nur die oberflächlichen Krusten 
der Salare sind kalireich.

Die Isolierung des Kalisalpeters im  Rahmen der Fabrikation des Chile
salpeters ist möglich und auch früher gelegentlich schon durchgeführt worden. 
Natürlich kann das immer nur ein Anhang der Hauptindustrie sein. Die Ge
winnung des Kalis aus den Salzkrusten der Salare stellt sich ungünstiger als 
die aus den Caliches, höchstens einige besondere reiche Stellen im  Salar de 
Pintados erscheinen abbauwürdig. Wetzel.

Lagerstätten der Kaustobiolithe.
a) Kohlegesteine; Torf, Braunkohle, Steinkohle.

1. A l l g e m e i n e s .

F. Zetzsche: D i e  c h e m i s c h e n  G r u n d l a g e n  d e r  P o l l e n  - 
a n a l y s e .  (Sitzb. Naturf. Ges. Bern. 1928. 2 S.)

— : Ü b e r  K o h l e  u n d  Ö l s c h i e f e r .  (Sitzber. Naturf. Ges. Bern
1930. 2 S.)

F. Zetzsche u. K. Huggler: U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  M em 
b r a n  d e r  S p o r e n  u n d  P o l l e n .  I. Lycopodium clavatum L. 1. (Ann. 
d. Chemie. 601. 1928. 89—108.)

F. Zetzsche u. H. Vicari: U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  M e m 
b r a n  d e r  S p o r e n  u n d  P o l l e n .  I I .  Lycopodium clavatum L. 2. (Helv. 
Chim. Act. 14. 1931. 58—62.)

—  — : U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  M e m b r a n  d e r  S p o r e n
u n d  P o l l e n .  I I I .  Picea orientalis, Pinus sikestris L., Corylus Avellana L. 3. 
(Helv. Chim. Act. 14. 1931. 62—67.)

F. Zetzsche u. G. Schärer: U n t e r s u c h u n g e n ü b e r d i e M e m -  
b r a n  d e r  S p o r e n  u n d  P o l l e n .  IV.  F o s s i l e s  S p o r o p o l -  
l e n i n  a u s  d e m  T a s m a n i t  u n d  d e r  M o s k a u e r  B r a u n 
k o h l  e. 4. (Helv. Chim. Act. 14. 1931. 67— 78.

F. Zetzsche u. O. Kälin: U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  M e m 
b r a n  d e r  S p o r e n  u n d  P o l l e n .  V. Z u r  A u t o x y d a t i o n  
d e r  S p o r o p o l l e n i n e .  5. (Helv. Chim. Act. 14. 1931. 517—519.)

-------- : U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  M e m b r a n  d e r  S p o r e n
u n d  P o l l e n  VI .  Q u a n t i t a t i v e  B e s t i m m u n g  d e s  P o 
l y m e r - B i t u m e n s  ( S p o r o p o l l e n i n e ,  C u t i n e ,  P o l y m .  
H a r z e  u s w . )  d e r  B r a u n  - u n d  S t e i n k o h l e n .  6. (Helv. Chim. 
Act. 15. 1932. 412—431.)

—  — : U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  M e m b r a n  d e r  
S p o r e n  u n d  P o l l e n .  V II.  E i n e  M e t h o d e  z u r  I s o l i e r u n g  
d e s  P o l y m e r - B i t u m e n s  ( S p o r e n m e m b r a n e n ,  K u t i -  
k u l e n  usw .) au s  K o h l e n .  7. (Braunkohle. 31. 1932. 345—351, 363—366. 
M it 1 Taf.)
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F. Zetzsohe u. O. Kälin: U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  M e m 
b r a n  d e r  S p o r e n  u n d  P o l l e n .  V I I I .  P o l l e n i n  aus  d e r  B r a u n 
k o h l e  des G e i s e l t a l e s  b e i  H a l l e  a. S. 8. (Helv. Chim. Act. 15. 1932. 
457—464.)

--------■ : U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  M e m b r a n  d e r
S p o r e n  u n d  P o l l e n .  I X.  D a s  t h e r m i s c h e  V e r h a l t e n  
d e r  S p o r e p o l l e n i n e .  9. (Helv. Chim. A c t.Io . 1932. 670 674. M it 3 1 ab.)

__ __; U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  M e m b r a n  d e r
S p o r e n  u n d  P o l l e n .  X.  D i e  I n k o h l u n g s t e m p e r a t u r  
d e r  S t e i n k o h l e n .  10. (Helv. Chim. Act. 1*>. 1932. 676 680. M it 1 la b .)

Pollen und Sporen werden in steigendem Maße von botanischer (Pollen
analyse) wie geologischer (Sporenanalyse der Kohlen) Seite als „L e it
fossilien“  benutzt, wozu sie sich infolge ihrer großen Widerstandsfähigkeit 
sehr eignen. Daß sie aber nicht in allen Fällen und unter allen Umständen 
in gleicher Weise erhaltungsfähig sind, is t bekannt. Die Vorgänge bei ihrer 
Zerstörung, der Ablauf dieses Vorgangs muß daher fü r die Pollenanalyse 
wichtig sein. Hierzu hat Zetzsche m it einigen Mitarbeitern eine Reihe 
von Mitteilungen gebracht, auf die hier nur kurz hingewiesen werden 
kann. Die Membran der Sporen und Pollen besteht aus einer inneren 
Sporenmembran und einer äußeren Membran aus einer sehr charak
teristischen, elastischen Substanz. Diese, P o l l e n  i n  oder S p o r o n i n  
genannt, ist von anderen pflanzlichen Stoffen verschieden, gehört zu den 
Polymeren Terpenen und ist gegenüber chemischen Einflüssen sehr wider
standsfähig. Erst bei 300° t r i t t  ihre Zersetzung ein. Nur Oxydationsmitteln 
gegenüber is t sie weniger resistent. Die verschiedene Erhaltungsfähigkeit 
der Pollen w ird wesentlich durch den Gehalt an Sporonin bedingt, der bei 
den Gymnospermen höher als bei Angiospermen und bei Insektenblütlern 
höher als bei W indblütlern zu sein scheint. —- Sporen aus Tasmanit und 
russischer Braunkohle zeigen, daß hier das Sporonin reduziert bezw. de
hydriert, aber noch sauerstoffreich ist. Besonders ausführlich werden noch 
einige Braunkohlen, z. B. die des Geiseltales, behandelt. Hand in Hand m it 
dem chemischen Abbau gehen morphologische Veränderungen der Sporen, 
die so ein geeignetes Material sind, um den Gang des Inkohlungsvorganges 
selbst aufzuheilen. Wh- wollen den komplizierten Chemismus [Geiseltal- 
pollenin z. B. CroH121Ou (OH)8NS7] beiseite lassen und nur erwähnen, daß 
die inkohlten Sporonine ganz dem Gang der Inkohlung des Trägergesteins 
folgen. Pollenin der Steinkohle verhält sich bei Erhitzung ebenso wie rezenter 
Bärlappollen. Hieraus schließt Zetzsche, daß das Steinkohlenpollenin 
noch nicht den Temperaturen ausgesetzt war, die eine Faktoränderung be
dingen. Als maximale Inkohlungstemperatur der Gasflamm- und Gaskohlen 
ergibt sich so, daß sie jedenfalls unter 200°, wahrscheinlich sogar in der 
Nähe von 100° gelegen hat. Das ist also ein erheblich geringerer Wert, als 
ihn G r o p p  und B o d e  (vgl. S. 764) aus ihren Versuchen errechnet haben. — 
Erwähnt sei noch, daß bei der von Zetzsche angewandten Methode der 
Sporoninaufschließung die Gestalt der Sporen und Pollen nicht verändert 
wird, was fü r ihre morphologisch-botanische Diagnostizierung von Wert ist. 
Daß Sporonin und Cutin verschiedene Stoffe sind, wurde bereits gesagt. Cutin
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fehlt in  manchen Braunkohlen ganz. Das spricht fü r die „Trockentorftheorie“  
der Braunkohlenentstehung, fü r die Gothan und Ref. bekanntlich auf ganz 
anderem Gebiete liegende Gründe angegeben haben.

Dieses Wenige mag genügen. In  jedem Falle sind die Ergebnisse Zetz- 
sche’s sehr wertvoll, eröffnen sie doch neue Wege der Kohlenuntersuchung 
und im  besonderen der Sporenanalyse. Kräusel.

F. Klrchheimer: Z u r P o lle n -  u n d  S po ren an a lyse  der K o h le n . 
(CB1. 1932. Abt. B. 255—260.)

— : Z u r p o lle n a n a ly t is c h e n  B ra u n k o h le n fo rs c h u n g . (Braun
kohle. 31. 1932. 427—429.)

Die Arbeiten von Zetzsche (vgl. S. 760) geben E inblick in  die chemische 
Umwandlung, der im  Laufe des Inkohlungsvorganges auch die sehr wider
standsfähigen Sporen (und Pollen) unterworfen werden. Hand in  Hand 
dam it können morphologische Änderungen und Schädigungen gehen, auf die 
Verf. bereits früher hingewiesen hat. Sie werden hier noch einmal zusammen
gestellt. Daß bei der Inkohlung die Gestalt stark verändert werden kann, 
steht außer Zweifel. Ebenso is t unbestritten, daß durch die Aufbereitung 
des Materials (Mazeration) derartige Veränderungen bewirkt werden können, 
wenngleich bei der sog. Alkalimethode oder bei dem von Zetzsche angegebenen 
Verfahren die Zerstörungen verhältnismäßig unerheblich bleiben. Die Sporen
analyse tertiärer und älterer Schichten muß also damit rechnen, daß die gleiche 
Sporenart in  verschiedenen Erhaltungszuständen au ftritt. Das soll bei der 
Auswertung der Befunde gewiß zur Vorsicht mahnen, macht eine solche 
aber keineswegs unmöglich. Schließlich ist es bei anderen Fossilien genau so, 
man denke an die verschiedene Erhaltung der Sigillarienstämme u. ä. Das 
fossile Sporenmaterial ist noch Neuland, und da kommt es unbedingt zunächst 
einmal darauf an, die Formen zu beschreiben und zu rubrizieren; eine zweite 
Aufgabe is t dann, die etwaigen „Erhaltungszustände“  der gleichen Spore 
zu vereinigen. H ierfür werden die Untersuchungen des Verf.’s über den 
Abbau der Sporensubstanz nützliche Dienste leisten. Ob bei der Beschreibung 
der Formen, wie es Potonie tu t, die übliche binäre Nomenklatur angewandt 
w ird oder ein anderes Schema m it Buchstaben oder Nummern, is t letzten 
Endes unerheblich. Der erste Weg is t jedenfalls fü r Verständigung und 
Vergleiche der einfachere. Müssen dann später verschieden benannte E r
haltungszustände vereinigt werden, so ist das kein Unglück; die Sporen
analyse macht dann nur die gleiche Entwicklung durch, die andere Zweige 
der Paläobotanik bereits hinter sich haben. Kräusel.

M. D. Zalessky et H. Th. Tschirkova: Obs e r v a t i on s  su r la  
C o n s t itu t io n  de la  su b s ta n ce -m e re  des ch a rb o n s  du ba ss in  de 
K o u s n e tz k . (Bull. Soc. geol. France. 1. 5. S6r. 1931. 589—596. M it 2 Taf.)

Die chemische, vor allen Dingen aber die mikroskopische Analyse einiger 
Kohlenproben aus dem Kusnetzk-Becken läßt einen auffallenden Unter
schied gegenüber der Kohle des Donetz-Gebietes erkennen, indem an ihrem 
Aufbau neben B lättern (Noeggerathiopsis) auch das Holz von Mesopitys 
stark beteiligt ist. Das is t ein Beispiel dafür, daß die Beschaffenheit einer
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Kohle auch von dem Wesen der in  sie eingegangenen Pflanzengesellschaft 
mitbedingt w ird. Denn bei den Stämmen von Mesopitys und ähnlichen Formen 
is t der Ante il des Holzkörpers eben ein vie l größerer als bei Lepidodendren, 

Sigillarien usw.
Der Aufbau der Kohle, die auch häufig Fusit enthält, füh rt die Verf. 

zu der Vorstellung, daß sie aus verhältnismäßig trockenen Wäldern hervor
gegangen ist, die ökologisch manchen Koniferenwäldern der Gegenwart ent
sprochen haben. Das sind also ähnliche Ansichten, wie sie fü r manche jüngere 
Braunkohlen von Gothan, Ref. u. a. geäußert worden sind. Kräusel.

K. A. Jurasky: G e w e be fo rm än de ru ng en  b e i F u s it  u n d  H o lz 
koh le . (Braunkohle. 31. 1932. 411—413. M it 4 Abb.)

Zwei Punkte waren es hauptsächlich, die Jurasky gegen die ausschließ
liche Entstehung des Fusits durch Waldbrand angeführt hat, einmal die Tat
sache, daß tertiäre Braunkohlenfusite m itunter Gewebeschrumpfungen 
zeigen, die nicht in einer spröden Holzkohle entstanden sein können, sodann 
das Vorkommen von Harzeinschlüssen in  solchen Fusiten. Bode hat beide 
Gründe abgelehnt, indem er auf die Veränderungen hinweist, die Holz während 
der Inkohlung erleiden kann, und auf die Tatsache, daß die Harzköipcr 
auch in  verkokter Braunkohle der Form nach erhalten bleiben. Es ist 
Jurasky leicht, darzulegen, daß beide Einwände seine Ausführungen nicht 
widerlegen und den Kern der Sache außer acht lassen. Denn es handelt sich 
ja  um wirkliche Harzkörner, wie sie in  gleicher Beschaffenheit auch in Fusiten 
Vorkommen, und um ganz bestimmte Gewebeveränderungen, die nur ent
standen sein können, solange das Holz ±  plastisch war. Das ist durchaus ein
leuchtend. Sicher is t Waldbrand eine der häufigsten Ursachen fü r die Fusit- 
büdung gewesen; aber die Waldbrändler sollten anerkennen, daß es auch 
noch eine andere Möglichkeit geben muß! Kräusel.

K. A. Jurasky: F raß gän ge  u n d  K o p ro l ith e n  eines Nage
k ä f e r s  in  lia s s is c h e r S te in k o h le . (Glückauf. 1932. 1064 1065. M it 
4 Abb.)

In  einer Kohle aus dem Lias von Anina in Rumänien fanden sich kleine, 
elliptische Gebilde, die häufchenweise in Hohlräumen der Kohle liegen. Sie 
erinnern an die Exkremente, die sich in  den Fraßgängen von im  Holz nagenden 
Käfern zusammenballen. Kräusel.

W. J. Jongmans en R. G. Koopmans: P e tro g ra p h ie  der 
N e d e rla n d sch e  k o le n la g e n . (Jaarversl. Geol. Bur. Nederl. Mijngeb. 
Heerlen [1931] 1932. 21—34. M it 7 Taf.)

Die Verf. beginnen hier eine Reihe petrographischer Untersuchungen 
holländischer Carbonkohlen, deren Ziel es ist, die auf An- und Ätzschliffen 
sichtbaren Strukturen systematisch zu beschreiben und zu deuten. Schon 
je tz t haben sich da einige wichtige Befunde ergeben. Als Hauptbestandteile 
der Kohle unterscheiden die Verf. V i t r i t ,  D u r i t  und F u s it .  P rüft man, 
beginnend m it der Gasflammkohle, die Kohlen aus immer tieferen Lagen, 
so w ird der Unterschied zwischen V itr it  und D u rit immer geringer, indem ein
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Teil des letzteren seine S truktur verliert und in eine vitritähnliche Masse 
übergeht. Ä tz t man die Schliffe aber m it Chromschwefelsäure, so ist es 
möglich, auch diesen „ P s e u d o v i t r i t “  von wirklichem V itr it  zu trennen. 
Dann stellt sich heraus, daß im  Grunde zwischen den verschiedenen Kohlen 
kein Unterschied besteht, d. h. daß man alle Strukturen bei jeder Kohle 
wieder sichtbar machen kann. Die an den Reliefschliffen auftretenden Ände
rungen sind nur chemischer oder physikalischer Natur, bedeuten aber keine 
primären Strukturunterschiede. Das is t sicher in  manchen Arbeiten ähn
licher A rt nicht beachtet worden. Auch der V it r it  is t vielfach noch struk
turie rt, daneben gibt es allerdings glasige Teile, die offenbar die kolloidale Grund
masse der Kohle darstellen. In  ih r schwimmen gewissermaßen die zahlreichen 
kleineren und größeren Pflanzenfetzen.

Als Einbettungsmittel w ird Gips empfohlen, da man dann die Präparate 
leicht ätzen kann. Kräusel.

C. Y. Hsieh: On th e  ve g e ta b le  tissue s  and  f l o r a  in  th e  C h i
nese coa l and th e ir  g e o lo g ic a l s ig n if ic a n c e . (Bull. Geol. Soc. China.
9. 1931. 267—286. M it 7 Taf.)

Verf. hat mehr als 100 Kohlenproben aus China und der Mongolei petro- 
graphisch untersucht und gibt hier nun eine Beschreibung der darin ent
haltenen Pflanzenbruchstücke, wie Parenchym- und Steinzellen, Tracheiden, 
Bast- und Rindenzellen, Pilzhyphen, Sklerotien, Pollen usw. usw. Die Kohlen 
gehören recht verschiedenen Schichten von Permocarbon bis Tertiär an, 
wodurch sich gewisse Unterschiede in den pflanzlichen Bestandteilen er
klären. Die tertiären Kohlen sind reich an Pilzresten, woraus auf verhältnis
mäßige trockene Bindungsbedingungen geschlossen wird. Für die paläo
zoischen Kohlen g ilt das Umgekehrte.

In  den jurassischen Kohlen finden sich häufig Tracheiden m it breiten 
Hoftüpfeln, die Verf. zu Xenoxylon Gothan stellt. Es muß aber bemerkt 
werden, daß solche Tracheiden auch bei einigen Angiospermen, nämlich 
gewissen Magnoliaceen, Vorkommen, wie solche gerade neuerdings aus meso
zoischen Schichten beschrieben worden sind (vgl. Mathiesen Ref. ds. Jb. 
1933. I I I .  699; Sahni Ref. ds. Jb. 1933. I I I .  680.) Kräusel.

W. Gropp und H. Bode: Ü b e r  d i e  M e t a m o r p h o s e  d e r  
K o h l e n  u n d  d a s  P r o b l e m  d e r  k ü n s t l i c h e n  I n k o h l u n g .  
(Braunkohle. 31. 1932. 277—284, 299—302, 309—313. M it 9 Abb.)

A. Heim und R. Potonie: B e o b a c h t u n g e n  ü b e r  d i e  E n t 
s t e h u n g  d e r  t e r t i ä r e n  K o h l e n  ( H u m o l i t h e  u n d  S a p r o -  
h u m o l i t h e )  i n  Z e n t r a l  S u m a t r a .  (Geol. Rundsch. 23. 1932. 
145—172. M it 5 Abb.)

Bei dem Vorgang der Inkohlung unterscheiden Gropp und Bode zwei 
voneinander verschiedene Prozesse. Die „ I I  u m i  f  i  k  a t  i  o n “  is t ein 
chemischer Abbau der pflanzlichen Substanz, der über Torf und Braunkohle 
zum Stadium der „a lten Braunkohle“  (z. B. die Moskauer Braunkohle) führt 
und nur von der Zeit abhängt. Steinkohle entsteht dabei nicht. H ierfür 
sind vielmehr gesteigerter Druck und höhere Temperatur notwendig, während
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die Zeit von ganz untergeordneter Bedeutung ist. Daraus folgt, daß man 
diese „Metamorphose41 im  Laboratorium nachahmen kann. Hierzu haben 
die Verf. zahlreiche Versuche gemacht, bei denen es gelang, aus Torfen, 
Braunkohlen, Ligniten, Hölzern usw. steinkohlenähnliche Glanzkohlen herzu
stellen (bei 1800 at und 300° C). Man kann diese Metamorphose als D r  u c k  - 
V e r s c h w e l u n g  bezeichnen, bei der durch den hohen Druck die Bildung 
von Schwelprodukten verhindert wird. Dann sind zur Steinkohlenbildung 
Temperaturen von wenig mehr als 300° C notwendig. Die A rt der Kohle ist 
vom Material abhängig, denn Zellulose liefert zähe, matte, Lignin dagegen 
spröde, hochglänzende Kohle.

Die Versuche der Verf. geben noch keine völlige Aufklärung der natür
lichen Inkohlungsvorgänge, sind aber fü r ih r Verständnis offenbar von hoher 
Bedeutung. Die Trennung von Braun- und Steinkohlen würde danach in 
neuem Lichte erscheinen. Aber gerade hier kommen andere Untersucher 
zu abweichenden Ergebnissen. So sei auf die Arbeit von Heim und Potonie 
hingewiesen, in  denen die eogenen (oligocänen) und neogenen Kohlen S u m a 
t r a s  behandelt werden. Hier führen die geologischen Verhältnisse zu der 
Annahme, daß weder Kontakt- noch Stauungsmetamorphose wirksam ge
wesen ist. Und doch haben die oligocänen Kohlen bereits den Typus paläo
zoischer Steinkohlen (Anthrakonstadium) und des Torbanits erreicht. Die 
Umwandlung is t also allein auf den ursprünglichen Torf und die Zeit der 
Umbildung zurückzuführen. Die eogenen Saprohumolithe (Torbanit) sind 
aus zellulosereichem Faulschlamm in  ruhigen, stehenden, seichten, süßen 
Gewässern eines Senkungsgebietes entstanden. Nur an den Grenzhorizonten 
der unteren und m ittleren Palembangschichten sind auch marine oder brak- 
kische Kohlenlager bekannt geworden. Ähnliche Verhältnisse herrschen 
auch heute noch; es ist daher anzunehmen, daß eogene Kohlen und Torbanite 
Sumatras unter tropischem K lim a entstanden sind. Vielleicht füh rt hier 
die Vertorfung schneller zum Humodil als in subtropischem oder gemäßigtem 
Klima, woraus sich gewisse Unterschiede zu gleichalterigen Kohlen Europas 
(Oberbayern!) erklären könnten.

Man sieht, völlig geklärt ist die Frage der Kohlenbildung noch lange 
nicht, und wahrscheinlich w ird sie sich auch gar nicht auf eine einzige, allein 
und überall gültige Formel bringen lassen. Kräusel.

W. Freise: M o o r b i l d u n g  u n t e r  T r o p e n k l i m a .  (Braun
kohle. 81. 1932. 692—696.)

Für das Verständnis der Kohlenbildung ist das Vorkommen echter 
Moore in  den Tropen von erheblicher Bedeutung. Solche sind bisher nur in 
überraschend geringer Zahl bekannt geworden. Verf. berichtet über Gebiete 
an der Ostgrenze des brasilianischen Staates Minas Geraes, zwischen 18 u. 19° S 
und 41 und 42° W, deren m ittlere Jahrestemperatur 23,5°, die relative Feuchtig
keit 88,5 %  beträgt. Das Gebiet ist von Wald bedeckt, dessen botanische 
Schilderung hier übergangen werden kann. Hervorgehoben sei nur das schnelle 
Wachstum vieler Arten (eine Leguminose z. B., Erythrina corallodendron, 
w ird im  ersten Jahre ein 4 m hoher, 5 cm starker Baum), das einen gewaltigen 
Anfall abgestorbener Pflanzensubstanz bedingt. Aber ebenso schnell geht
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auch der Zerfall vor sich, so daß nur eine 2 mm starke Schicht als künftiger 
Humus übrigbleibt. Anders, wo stagnierendes Wasser vorhanden ist. H ier 
wurde der Granituntergrund erst bei etwa 4— 9 m erbohrt. Stämme und 
Stengel werden m it Ausnahme darin vorhandener Wachse oder Harze am 
schnellsten zerstört, und es entsteht ein echter Torf, der in  den untersten 
Schichten fest, tiefdunkelbraun ist und nach der Postschen Skala als H 5, 
Bu W 2, Fa beschrieben werden kann.

Sehr groß sind die Areale nicht, wahrscheinlich g ibt es aber ähnliche 
Bildungen auch in  anderen Urwäldern Brasiliens. Es bestätigt sich jedenfalls 
wiederum, daß echte Tropenmoore nur dort auftreten, wo die erforderliche 
Bodenfeuchtigkeit vorhanden ist. Kräusel.

W. Dolgner: Ü b e r  d i e  p e t r o g r a p h i s c h e  H e r k u n f t  d e s  
b e i  d e r  B e n z o 1 e x  t  r  a k  t  i  o n v o n  K o h l e n  g e w o n n e n e n  
B i t u m e n s .  (Arb. Inst. Paläobot. 2. 1932. 259—298. M it 1 Taf.)

Zahlreiche Kohlenarten wurden der Verschwelung und Druckextraktion 
unterworfen, um das Verhalten der verschiedenen Bestandteile bei der Benzol
druckextraktion zu untersuchen. Dabei ergab sich, daß die mikroskopisch 
erkennbaren Pflanzenteile, z. B. Sporen und Pollen, sowohl erhöhten Druck 
wie Temperaturen bis zu 325° ohne Schädigung ertragen können. Sie tragen 
also im  Gegensatz zum V it r it  und zur Grandmasse des Durits kaum zu den 
Extraktstoffen bei. Diese hohe Widerstandsfähigkeit der genannten Pflanzen
teile is t eine fü r die Kohlenpetrographie wichtige Feststellung, die manchen 
überraschen wird.

Restloses Extrahieren sämtlichen Bitumens wurde auch bei sehr hohem 
Druck und entsprechender Temperatur nicht erzielt, denn auch dann noch 
ergab die Verschwelung erhebliche Teermengen. K ork und auch manche 
Harzeinschlüsse werden also durch die Extraktion nicht erfaßt. Bezeichnet 
man daher nur die benzollöslichen Stoffe als Bitumen (Engler), so ist dieser 
Begriff weit weniger umfassend als Potonie’s „P rotob itum ina“ . W ill man 
Übereinstimmung zwischen der petrographischen und der rein chemischen 
Definition herstellen, so müssen auch Teer und Schwelgase zu den „B itum en“  
gerechnet werden. Daher stimmt die Definition des Bitumens von Holde 
am ehesten m it dem PoTONiE’schen Begriff überein. Kräusel.

H. Bode: B o g h e a d - ,  C a n n e l -  u n d  P s e u d o c a n n e l -  
k o h l e n  a u s  d e m  w e s t f ä l i s c h e n  C a r b o n .  (Arb. Inst. Paläobot. 
2. 1932. 133-164. M it 4 Taf.)

Es is t bekannt, daß über die gegenseitige Abgrenzung der genannten 
Kohlenarten keine einheitliche Auffassung besteht, so daß sich bei dem 
Vergleich der Angaben verschiedener Autoren über das Vorkommen der 
einen oder anderen Kohlenart große Unstimmigkeiten ergeben. Eine scharfe 
Abgrenzung ist daher sehr zu begrüßen. Ganz w ird auch die Arbeit Bode’s 
die Schwierigkeiten nicht beseitigen, denn es g ibt Zwischen- und Übergangs
formen, was in der bis zu einem gewissen Grade gleichen Entstehungsart 
bedingt ist. Für die echten B o g h e a d s (T o r  b a n i  t  ist ein Unterbegriff 
hiervon) is t typisch, daß sie aus zelligen, bituminösen Gebilden bestehen,
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die als Ö l a l g e n  (Reinschia, P ila ) zu deuten sind und in  ein Gerüst 
von mineralisch-organischer Substanz eingebettet sind. An ihre Stelle treten 
in  der C a n n e l k o h l e  M i k r o s p o r e n ,  sowie Fetzen von Makro
sporen und Kutikulen. Das erinnert an den D u r i t ,  gegen den es eine 
scharfe Grenze nicht gibt. Boghead- und Cannelkohle sind also äußerlich 
m itunter nur schwer, mikroskopisch dagegen meist recht gut zu unterscheiden.

Echte Bogheads kommen auch in  Westfalen vor, zumindest g ilt das 
von dem bisher fü r Cannelkohle gehaltenen Flöz 15 der Zeche B r a s s e r t  
bei Marl. Echte Cannelkohle is t dagegen auf die Gasflammkohle beschränkt 
(vor allem L  o h b e r  g und W i l h e l m i n e  V i k t o r i a ) .

Weiter werden die Begriffe P s e u d o c a n n e l k o h l e ,  C a n n e l -  
s c h i e f e r  usw. erörtert, deren Unterschiede gegenüber den ersten Bildungen 
auf der sekundären Metamorphose bezw. der Beimengung von Sand und Ton 
bestehen. E inheitlich fü r alle genannten Kohlenformen is t ihre Entstehung 
als Ablagerung stagnierender Wasserbecken. Hierzu gibt Bode folgende 
Übersicht, aus der auch die gegenseitigen Beziehungen der einzelnen Kohlen
arten deutlich werden.

Zufluß von
Humuswässem m it Pflanzenattritus Sand und Ton

(Sporen und anderen Bitumenteilchen,
V itritte ilchen usw.)

in
Becken m it stagnierendem Wasser m it teilweise 

Algenvegetation

Absatz eines Bodenschlammes von Humuskolloiden, pflanzlichem 
A ttritu s  und

Algen Algen und Sporen Sporen Algen, Sporen, Sand und Ton 

Daraus entsteht durch 
Bituminierung und Humifizierung

B o g h e a d  C a n n e l -  C a n n e l -  B o g h e a d -  C a n n e l -  
b o g h e a d  k o h l e  s c h i e f e r  s c h i e f e r  

Bei der
Metamorphose

bildet sich
P s e u d o c a n n e l k o h l e  P s e u d o c a n n e l s c h i e f e r .

Kräusel.

H. Bode: D i e  K o n t a k t m e t a m o r p h o s e  d e r  K o h l e n .  
I. D i e  B r a u n k o h l e n  d e s  W e s t e r w a l d e s .  (Braunkohle. 32.
1933. 17—21, 39—42, 49—54. M it 9 Abb.)

Für die Kohle des Westerwaldes is t zunächst die Wechsellagerung m it 
Basalt kennzeichnend. Die Ansicht, daß der gesamte Solbasalt als In trusiv 
anzusehen ist, möchte Verf. ablehnen, wenngleich an manchen Stellen un
zweifelhafte Kontaktmetamorphosen in  der Kohle erkennbar sind. Auf 
der anderen Seite träg t der Solbasalt auch wieder Anzeichen dafür, daß er 
eine Oberflächenbildung ist. Intrusionen haben aber sicher auch stattgefunden.
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Die petrographische Beschaffenheit unterscheidet die Kohle von anderen 
Braunkohlen, etwa der aus der Lausitz. Holzteile sind zahlreich vorhanden. 
Pollen und Sporen treten stark zurück und Harzkörper sowie Fusit fehlen 
fast ganz. Dafür is t eine opake Substanz vorhanden. Die Kohle muß unter 
anderen Verhältnissen abgelagert worden sein als die in  der Lausitz, deren 
pflanzliche Strukturen, abgesehen von den Stubbenhorizonten, weit stärker 
zerstört worden sind. B ode glaubt, daß die Annahme größerer Boden
feuchtigkeit fü r den Westerwald diese Unterschiede verständlich macht. 
Obwohl Wurzelböden fehlen, dürfte die Kohle in der Hauptsache autochthon 
sein- Kräusel.

O. Stutzer: R u ß k o h le  v o n  Z w ic k a u .  (Zs. Dtscli. Geol Ges 
84. 1932. 222—229. M it 5 Abb.)

Der Ruß der Kohlen besteht überwiegend aus F u s i t ,  der auf C o r  - 
d a i t e n h o l z  zurückzuführen ist. M it ihm  liegen Sporen verschiedener 
A rt eng zusammen. Es gelang, Megasporen zu isolieren, wie sie auch sonst 
beschrieben worden sind (Triletes TnamTnilaris). Die sich verzweigenden, 
aus Lösung abgesetzten V i  t  r  i  t  adern enthalten eigenartige Stäbchen, 
Fäden und Körner, die möglicherweise Pilzfäden oder Bakterien darstellen.

Kräusel.

O. Stutzer: V e r k a l k t e  u n d  v e r k i e s e l t e  H ö l z e r  a u s  
d e m  B r a u n k o h le n b e c k e n  „ H a n d l o v a “  in  d e r  S lo w a k e i .  
(Braunkohle. 31. 1932. 389—392. M it 8 Abb.)

Über und unter dem miocänen Flöz von Handlova lagert Andesit, der 
die Kohle in  Glanzkohle verwandelt hat. Es g ibt alle möglichen Übergänge 
von gewöhnlichem L ign it zu Pechkohlenholz. Zwei Hölzer von eigenartiger 
Erhaltung werden beschrieben. Das eine is t verkalkt, und zwar muß das 
geschehen sein, als die Inkohlung noch nicht weit vorgeschritten war. Die 
Außenzone aber is t in  Pechkohle umgewandelt. In  ähnlicher Weise ist das 
zweite Pechkohlenholz im  Inneren verkieselt. Die genaue Analyse der Struk
tureinzelheiten gestattet es, den Ablauf des metasomatischen Versteinerungs
vorganges zu rekonstruieren. Kräusel.

R. Potonie und K. Stockfisch: Ü b er O x y h u m o d ile , K o h le n 
v a r ie tä te n  de r O x y d a tio n s z o n e  vo n  W e ic h b ra u n k o h le n flö z e n . 
(M itt. Lab. Preuß. Geol. Landesanst. 1 6 .  1932. 37 S. M it 1 Taf. u. 2 Abb.)

Lagern Weichbraunkohlen unter durchlässigen Schichten, so nehmen 
sie unter dem Einfluß des O-haltigen Wassers verschiedene Beschaffenheit 
an. Die Verf. nennen s ie O x y h u m o d i l  e und zeigen an einigen derartigen 
Profilen, daß sie meist große Anteile alkalilöslicher Huminsäuren enthalten. 
Dabei kann dieser Gehalt m it fortschreitender Oxydation erst steigen und 
dann wieder fallen. Im  zweiten Teil der A rbeit werden die wichtigsten Oxy- 
humolithe der Weichbraunkohlen beschrieben. Dabei prägen die Verf. eine 
Reihe neuer Namen, die vielleicht nicht alle notwendig gewesen wären. Es 
is t ein schließlich vergebliches Bemühen, eine gleitende Umwandlung in scharf 
voneinander abgeteilte Phasen zu zerlegen. Verf. unterscheiden R iese l
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k o h le , H e m o x y d il (gemeiner Kohlenhumus), B i t o x y d i l  (bituminöser 
Kohlenhumus), X a n th o x y d i l  (Farbkohle), P y ro p is s it ,  A p o x y d i l (schwe
rer oxydierbare Reste des Hemoxydils), D o p p le r i t ,  Z i t t a v i t ,  A llo x y -  
l ig n i t ,  X a n th o l ig n i t  und S a p p e r it. Bei ihrer Entstehung sind zwei 
Richtungen der Oxydation zu erkennen, 1. eine energische Oxydation, die 
auch die Stabilprotobitumina zerstört und im  ±  bitumenfreien Apoxydil 
ih r vorläufiges Ende erreicht, 2. eine mildere, aber stetige Oxydation, die 
bei den Stabilprotobitumina nur eine Umwandlung bedingt und die über 
B itoxy l bezw. Xanthoxydil bis zum huminsäurefreien Pyropissit führen kann. 
Am besten orientiert darüber folgender „Stammbaum der Oxyhumodile“ .

Hum odil (Weichbraunkohle)

I
wird bei sanfter stetiger E inw irkung von 0  zu

B itoxyd il
l ^

und Xanthoxydil
1

bei stärkerer O-Zufuhr zu bei Fortsetzung sanfter, stetiger O-Zufuhr zu

Hemoxydil
1

sekundärer Schwelkohle 
1

i
bei weiterer starker 

O-Zufuhr zu 
Apoxydil,

1
und schließlich zu 

Pyropissit

'  '  . bei Vermischung m it

der unter C03-Entwicklung 
verschwindet

Sand usw. zu Schmier
kohle

Kräusel.

R. Potoniü und J. Kurek: Z u r Genesis d e r B itu m in a .  (Sitz.- 
Ber. Ges. naturf. Freunde. 1932. 325—258. M it 9 Abb.)

Die Verf. haben eine Anzahl mariner bituminöser Kalke mikroskopisch 
untersucht, wobei vor allem die Frage im  Vordergrund stand, wie weit der- 
arOge Gesteine als Erdölmuttergesteine angesehen werden können. Der 
Dünnschliff zeigte sapropelitische und humolithische Einschlüsse, wobei bald 
die einen, bald die anderen überwiegen (H u m o s a p ro p e lit  und Sapro- 
h u m it) .  Danach sind die Mehrzahl der Gesteine p r im ä r -b itu m in ö s ,  
wobei homogener und geschichteter Ablagerungs- und Kristallisationstyp zu 
unterscheiden sind, und seltener auch s e k u n d ä r-b itu m in ö s  (Imprägnations
und Immigrationstyp). Die sog. Kohle aus dem Tertiär von G jo rm i is t in 
W irklichkeit ein asphaltisches Pyrobitumen Vorkommen. Diese Befunde und 
die Tatsache, daß das Bitumen der Kalke dem des Erdöls näher steht als 
das mehr toniger Gesteine, sprechen dafür, daß gerade Kalke als Erdölm utter
gesteine anzusehen sind.

Die in den Schliffen sichtbaren Reste höherer Pflanzen, also Pollen, 
Holzzellen und dergl., sind lediglich als accessorischer Bestandteil anzusehen, 
der im  H inblick auf die erdölverwandte Substanz der Gesteine keine Be
deutung hat. Daß das Bitumen dagegen autigen ist, schließen die Verf. aus 
seiner gleichmäßigen Verteilung, seinem rhythmischen Wechsel von Fein- 

Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  49
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Schicht zu Feinschicht und seiner Beeinflussung durch Umkristallisation, 
ebenso aus dem Auftreten Meiner Pyritkonkretionen. Der sehr fein verteilte 
P y rit lehrt, daß bei der Sedimentbildung hinreichende Stagnation vorhanden 
gewesen ist. Krause!.

R. Potonie: Z u r M ik ro s k o p ie  der B itu m in a .  (Zs. D. Geol. Ges. 
84. 1932. 429—437.)

Es werden die Methoden zusammengestellt, die fü r die mikroskopische 
und mikrochemische Untersuchung bituminöser Gesteine in  Frage kommen. 
Hierher gehört die Betrachtung frischer Bruchflächen bei geringer Vergröße
rung, vor allem aber die Untersuchung von An- und Dünnschliffen. Erstere 
bringt K larhe it über die Verteilung des Pyrits und läßt z. B. die von Schneider
höhn als Bakterien angesehenen Punkthäufchen im  Kupferschiefer und 
anderen Gesteinen erkennen. Potonie erkennt diese Deutung zwar nicht an, 
lehnt aber auch die Ansicht Schlossmacher’s ab, daß es einfache Kon
kretionen sind. E r meint, daß es sich um durch Bakterien verursachte Fällungs
produkte handelt. Das ist also zumindest fü r die Genesis der Gesteine das 
gleiche wie bei Schneiderhöhn. Unter den mikroskopischen Methoden 
seien namentlich Colorimetrie, Salpetersäure- und Kalilaugereaktion genannt. 
Besonders bedeutungsvoll erscheint Eef. die Untersuchung im  „m ikroskopi
schen Ofen“ . H ier können die durch Erwärmung bedingten Veränderungen, 
etwa Verfärbungen, Koksbildung, Entstehung des Aschenskelettes u. a., 
d irekt beobachtet werden. Kräusel.

K. Oberste-Brink, und W . Gothan: Ü b e r e in  V o rk o m m e n  von  
D o lo m itk o n k re t io n e n  im  F lö z  R o b e rt de r Zeche M in is te r  S te in  
u n d  H a rd e n b e rg  be i D o rtm u n d . (Arb. Inst. Paläobot. 2.1932. 207—217. 
M it 1 Taf. u. 4 Abb.)

Die behandelten Konkretionen stammen aus dem Flöz „R obert“ , wo 
sie in  einer bestimmten Lage Vorkommen, und stehen nach ihrer chemischen 
Zusammensetzung den gewöhnlichen Torfdolomiten nahe. Im  Gegensatz 
dazu enthalten sie aber v ie l mehr organische Substanz, die allerdings pflanz
liche Strukturen kaum noch erkennen läßt. Das deutet auf eine andere E n t
stehung der Knollen, wie denn auch die sonst über den Dolomithorizonten 
liegende marine Schicht fehlt. Die Herkunft der Magnesia bleibt unter diesen 
Umständen zunächst noch unerklärt. Kräusel.

C. Malmström: M eth o d e n  z u r  U n te rs u c h u n g  der W asser
v e rh ä ltn is s e  v o n  T o rfb ö d e n . (Handb. d. Biol. Arbeitsmeth. 4, 3. 
Abt. X I.  1932. [Lief. 389.] 373—390. M it 4 Abb.)

Es werden die wichtigsten Methoden zusammengestellt, die bei der 
Untersuchung der Wasserverhältnisse eines Torfbodens Anwendung finden 
können. Im  einzelnen handelt es sich dabei um die Bestimmung der Wasser
durchlässigkeit, Messung des Grundwasserspiegels, Bestimmung der Strom
bahnen des Grundwassers, der Menge des in Bächen abfließenden Wassers 
und des kolloidchemisch bezw. kapillar gebundenen Wassers. Schließlich wird 
noch gezeigt, wie man zu einer Schätzung der Größe der auf einem Torf
bodengebiet stattfindenden Verdunstung gelangen kann. Kräusel.
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J. Zerndt: M egasporen aus dem  Z w ic k a u e r u n d  L u g a u — 
O ls n itz e r  C arbon. (Jb. Berg- u. Hüttenwesen in  Sachsen 1932. 10—18. 
M it 4 Tat.)

Verf. zeigt, daß auch in  der Zwickauer Kohle zahlreiche Makrosporen 
Vorkommen. Dabei is t die Verteilung der 4 unterschiedenen Hauptformen 
auf die einzelnen Flöze recht verschieden. Entgegen den älteren Angaben 
von Reinsch herrscht keine Übereinstimmung m it zentralrussischen Kohlen,, 
wohl aber m it den Flözen des Lugau— Ölsnitzer Reviers. Kräusel.

W alther Einsporn: F a rb to n m e s s u n g e n  z u r B e s tim m u n g  des 
A sche ng eh a ltes  u n d  de r A s c h e n b ild n e r  vo n  S te in k o h le n  des 
P och ha m m er F lözes. (Diss. Breslau 1932.)

Die wichtigsten Aschenbildner, die in  der brennbaren Substanz vor
handen sein können, sind: Kalkspat, Dolomit, Mergel, Quarz, Sandstein, 
Brauneisenstein, Toneisenstein, Eisenvitriol, Kupfervitrio l, Kaolin, P yrit, 
Baryt, Spateisenstein, Ton, Tonschiefer und Brauneisenerz. Nach den m ikro
skopischen und chemischen Untersuchungen sind die wichtigsten Aschenträger 
des Pochhammer Flözes: Schieferton, Kalkspat, Dolomit, Pyrit, Brauneisen
stein und Quarz (Sandstein). Die spezifischen Gewichte dieser Mineralien 
werden angeführt. Daraus ergibt sich die R ichtlin ie fü r die Einstellung; 
des spezifischen Gewichts der Trennflüssigkeiten, die bis 2,96 aus Mischungen 
von Tetrachlorkohlenstoff und Azetylentetrabromid bestehen.

M it dem PuLFRicH’schen Stufenphotonieter lassen sich Schwankungen 
der aus Schwarz-, Weiß- und Farbwerten resultierenden Vollfarbe innerhalb 
eines Intervalls von 0—1%  zahlenmäßig erfassen. Die Zunahme von 1 %  
Asche entspricht einer Steigerung des Weißgehaltes von durchschnittlich 
0>05 %. Durch vergleichende Konirollmessungen läßt sich ein M itte l von 
0>1% Weiß errechnen, dem ein Genauigkeitsbereich von ± 1 %  Asche ent
spricht.

Meßergebnisse und Kurvenbilder bestätigen, daß durch die wechselnde 
Verteilung der Kohlenstreifenarten und der Zusammensetzung von Aschen
bildnern der Aufstellung einer Eichkurve über einem bestimmten Flözteil 
keine Schwierigkeiten entstehen. Eine Erweiterung des Verfahrens bietet 
sich in der Aufstellung von Farbkurven und Messung des Eigenfarbtons der 
Aschenbildner. Diese schließen die Möglichkeit ein, kritische Betrachtungen 
über die Verteilung von Kohlenstreifenarten und Aschenbildnern aus
zusprechen und in Verbindung m it den Werten des Weißgehaltes die Meß
genauigkeit zu steigern.

Q uantitativ is t eine Isolierung der Materialbestandteile nach der S. - f  S.- 
Methode wegen der begrenzten mechanischen Zeitteilbarkeit der Substanz 
in die Bauelemente und der teilweisen Überschneidung von spezifischen Ge
wichten verschiedener Aschenbildner nicht möglich.

Kalkspat, Schwerspat, Dolomit, reine Tone und Quarz sind ausgesprochene 
Weißträger. Ih r Farbgehalt überschreitet in  der Regel n icht 2 % . Träger 
des Weißgehaltes setzen sich in  der Glanzkohlenasche aus wasserlöslichen 
A lka li- und Erdölkalisulfaten zusammen, während in der Mattkohlenasche

I I .  49*
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<!ie Hauptweißträger von Tonsubstanzen gestellt werden. Da Faserkohlen 
einen hohen Kalkgehalt aufweisen, so sind Calcium-Eisencarbonate bezw. 
Ankerit und Dolom it die Weißträger dieser Streifenart. M. Henglein.

S ch re ib e r, H .: Moorkunde nach dem gegenwärtigen Stande des Wissens 
auf Grund ßOjähriger Erfahrung. (Berlin, P. Parey, 1927. 192 S. M it 
20 Textabb., 20 Taf., 2 Übersichten u. 1 Kartenskizze.)

2. R e g io n a le s .
K u k u k , P. u. W. G o th a n : E in neuer pflanzlicher Leithorizont in den 

unteren Fettkohlenschichten des Ruhrbezirks. (Glückauf. 1932.725—728.) 
— Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  14/15.

K e lle r ,  G.: Über die Pflanzenhorizonte Sarnsbank I  und Finefrau im  Essener 
Gebiet. (Jb. Preuß. Geol. Landesanst. Berlin 1931. 425 u. f. M it 2 Taf. 
u. 2 Textfig.) —  Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  243—244.

Z e rn d t:  Megasporen aus dem Zwickauer und Lugau— Ölsnitzer Carbon.
(Jb. f. d. Berg- u. Hüttenw. in  Sachsen. 106. 1932. 10—15.)

H a rtu n g , H . : 125 Jahre Steinkohlenwerk Zauckerode, Rückblick auf die 
letztvergangenen 25 Jahre. (Jb. f. d. Berg- u. Hüttenw. in  Sachsen. 
105 S. M it 31 Abb. Freiberg 1931.)

K. Zapletal: D ie  S te llu n g  des ob e rsch le s isch e n  S te in k o h le n 
beckens u n d  seine F o r ts e tz u n g  u n te r  d ie  m ä h ris c h e n  K a r 
p a th e n . (Montanistische Rundsch. 23. 1931. 106—108.)

Es w ird nachgewiesen, daß „außer der n ich t weit gegen S von der Stirne 
der Magura-Gruppe östlich der March reichenden Fortsetzung des ober
schlesischen Steinkohlenbeckens noch m it einer kohlsführenden permo- 
triadischen Zone zu rechnen ist, welche von den Flyschleitlinien schräg ge
schnitten w ird“ . — Die Überfaltung im oberschlesischen Kohlenbecken 
selbst weist, wie vom Verf. schon früher vermutet, auf die Existenz eines 
Vorlandes im  S hin. „Das Becken scheint in  einer Umbiegungszone der 
Varisziden im  Oder mährischen Scharung zu liegen. D e r d u rc h  das B ecken 
a n g e d e u te te  Bogen k ö n n te  e in e r e p ik o n t in e n ta le n  G e o s y n k li-  
n a le n  en tsp rech en , während die nord- und südvariskische Geosynklinale 
nördlich (Poln. Mittelgebirge) und südlich (Zips—Gömörer Erzgebirge) vom 
Becken vorbeiziehen. Die alte Anlage der Hebungszone westlich von K ra
kow w ird durch die von Petrascheck angenommene Diskordanz innerhalb 
des Obercarbons, welche der erzgebirgischen Faltungsphase K ossmat’s ent
spräche, bewiesen. Das deutet aber wieder auf die Nähe eines Vorlandes 
oder eines Zwischengebirges. Durch das Einrahmen der oberschlesischen 
Geosynklinale durch Vorländer (bezw. Zwischengebirge) ähnelt es dem Donez- 
becken.“  —  Aus der Position des Beckens geht m it Rücksicht auf seine F ort
setzung unter die Karpathen hervor, „daß ihm  eine Sonderstellung zukommt 
und es einem neuen Typ der variskischen Steinkohlenbecken zuzurechnen is t“ .

Fr. Buschendorf.
E. Berti: V e r lu s ta rm e r  A b b a u  von  h o c h w e r t ig e r  B ra u n 

k o h le , seine D u rc h fü h ru n g  u n d  W ir ts c h a f t l ic h k e i t .  (Montan. 
Rundsch. 24, 13. Wien 1932. 1—10.)
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Die Braunkohlen am Südabhang des Erzgebirges liegen 30—400 m 
tie f; Gesamtflözmächtigkeit 18—50 m. Hauptflöz 9—30 m, 6—10 m darüber 
das 2,0—2,4 m mächtige Hangendflöz. Beschreibung des Abbaus m it Skizzen 
und Rentabilitätsrechnung. Krejci.

F. Langecker: D e r A b b a u  des W ie n e r G la n z k o h le n flö z e s . 
(Montan. Rundsch. 24, 16. Wien 1932. 17.)

Interessante Druck- und Schwellungserscheinungen beim Pfeilerbruchbau.
Krejci.

E. S. Greigov: Les dépô ts  h o u ille rs  de la  H a u te  v a llé e  de 
l ’ A l l ie r  à Langeac (H a u te -L o ire ) .  (Mines, Carrières, Grandes Entre
prises. Mars 1931. 3—6.)

Die Ablagerungen des Carbons auf dem linken Ufer des Allier-Flusses 
bei Langeac bilden eine geologische Insel auf archaischen Gesteinen (Gneis, 
Glimmerschiefer). Sie werden folgendermaßen gegliedert:

1. grobkörniges Konglomerat,
2. schwarze Schiefer m it Sandsteinbänken (kohleführend),
3. mittleres Konglomerat,
4. Sandstein m it Schiefereinlagerungen (kohleführend).

Im  Flußtal selbst t r i f f t  man dann noch alluviale Bildungen. Ziemlich 
eingehend werden die Tektonik und die einzelnen Kohlevorkommen ab
gehandelt. H. Hüttenhain.

G. Vié: Le B ass in  H o u il le r  de la  V a llé e  M oyenne  de l ’ A i l ie r .  
D épô ts  de B rassac e t B rio u d e . (Mines, Carrières, Grandes Entre
prises. Août 1931. 1—11.)

Das A llier-Tal ist in  geologischem Sinne eine Mulde, deren Achse un
gefähr SO— NW  streicht. Die beiden Muldenflügel bestehen zum größten 
Teil aus gneisartigen Gesteinen (Glimmerschiefer, Gneis, teilweise geschiefer- 
tem Granit, Talkschiefer und Tonschiefer). Diskordant überlagert werden 
diese Gesteinsarten von produktiven Carbonschichten, die noch heute im  
N und S des Gebietes, daneben auch in einigen kleineren Vorkommen an der 
Ostseite der Mulde, zutage treten, sonst aber vollkommen von tertiären 
und quartären Ablagerungen überdeckt sind. Tertiäres A lte r haben auch 
die dort auftretenden Basalte. Eingehend w ird die Tektonik des Gebietes, 
die petrographische Zusammensetzung und die geographische Verbreitung 
all dieser Gesteinsvorkommen beschrieben. Kohlenflöze treten in vier ver
schiedenen Horizonten des produktiven Carbons auf, und zwar gerade vorzugs
weise in sandigen Schichtenfolgen, während sich die Flözführung m it der 
Zunahme der tonigen Gesteine verliert. Zum Schluß geht Verf. noch auf die 
Zusammensetzung der Kohle und die bergbaulichen Verhältnisse ein.

H. Hüttenhain.

E. S. Greigov: N otes  su r les te r ra in s  h o u ille rs  du B o u r
bonna is . (Mines, Carrières, Grandes Entreprises. Mai 1931. 11— 13.)

Das Grundgebirge jener Gegenden besteht aus Gneisen, Amphiboliten 
und Glimmerschiefern, die stark gefaltet wurden. In  den Sätteln ist je tz t
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Granit oft aufgeschlossen, während in  den Mulden die Schichten des Unter- 
und Obercarbons zutage treten, die dann von Permschichten überlagert 
werden, die ihrerseits wieder nach N  hin unter Triasablagerungen ver
schwinden. Eine Bedeckung durch tertiäre Ablagerungen findet sich nur 
stellenweise. Es scheint sich um allochthone Kohlenlager zu handeln, die 
in  den Flußdeltas großer Seen abgesetzt wurden. H. Hüttenhain.

G. Vie: Le H o u il le r  de la  H a u te  V a llé e  de l ’ A v e y ro n . (Mines, 
Carrières, Grandes Entreprises. Décembre 1931. 7—12.)

In  diesem Gebiet liegen die Carbonschichten diskordant über Gneis 
und Glimmerschiefern. Das obere Carbon, das vorherrschend aus Konglome
raten und groben Sandsteinen besteht, denen Schieferpakete nur spärlich 
eingelagert sind, fü h rt die Steinkohlenflöze und w ird von permischen und 
jurassischen Schichten überlagert. Die Juraschichten lagern ihrerseits wieder 
diskordant auf permischen Gesteinen auf und sind meist der Verwitterung 
zum Opfer gefallen; daher finden sie sich nur noch in den Gebieten, wo sie 
an Sprüngen ahgesunken sind. H. Hüttenhain.

G. Vié: Les E x p lo i ta t io n s  de L ig n ite  du D é p a rte m e n t des 
B ou ch e s -d u -R h ô n e . (Mines, Carrières, Grandes Entreprises. Ju ille t 1931
13— 17.)

Verf. g ib t eine kurze geographisch-geologische Beschreibung des Gebietes 
und geht dann auf die bergbaulichen Verhältnisse näher ein. Die Braun
kohlenvorkommen liegen in  einer Mulde, die zum größten Teil durch kalkige 
Schichten der Oberen Kreide ausgefüllt wird. Überdeckt werden diese Schichten 
von tertiären Ablagerungen, lakustrisch-fluviatil-terrestrischen Bildungen.

H. Hüttenhain.
Vey: Q ue lque  re n se ig n e m a n ts  s u r les g isem en ts  h o u ille rs  

E spa gn o ls  e t l ’ In d u s t r ie  de la  h o u i lle  (B ass in  de B e lm ez e t des 
A s tu r ie s ). (Mines, Carrières, Grandes Entreprises. Février 1931. 7—10.)

Es werden die stratigraphischen und tektonischen Verhältnisse der Kohlen
becken von Belmez (Sierra Morena) im  südlichen und die Asturiens im  nörd
lichen Spanien dargelegt. Während die Stratigraphie des südlichen Kohlen
beckens noch n ich t ganz geklärt ist, is t die Gliederung der sedimentären 
Schichten im  nördlichen Kohlenrevier vollkommen durchgeführt.

H. Hüttenhain.

T ru e m a n : The coal measures of England and Wales; a suggested corré
lation. (Coll. Guard. 146. 1933. 294—296, 352—355, 400—401)

H e rd e m e rte n : Kohlengewinnung auf Grönland. (Techn. Blätter. 22. 1932.
350—351.)

F rc b o ld , Hans: Geologie der Jurakohlen des nördlichen Ostgrönland. (Medd.
om Grönland. 84. 5, Kopenhagen 1932. M it 28 Fig. im  Text u. 2 Taf.) —
Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  52—53.

H a d d o c k : The coal fields of Russia. (Coli. Guard. 145. 1932; 146. 1933.
108—110. The Donetz basin: 145.1932. 895—897, 942—944,1034—1035.)
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O. Stutzer: K a o lin k r is ta l le  in  M oska ue r B ra u n k o h le . (Zs,
D. Geol. Ges. 84. 1932. 718—720. M it 1 Tat. u. 2 Textabb.)

Die in  die Kohle teils fein eingestreuten, teils zu Nestern gehäuften steck
nadelkopfgroßen Kristallbildungen fanden sich vorzugsweise parallel zur 
Schichtung eingelagert. Soweit bei der Zartheit der bisweilen von einem 
dunklen Tracheidengerüst leiterförm ig durchzogenen Gebilde eine genauere 
Untersuchung derselben sich durchführen ließ, konnten sie, und zwar in  Über
einstimmung m it anderwärts, namentlich in  Nordamerika gemachten Fest
stellungen als Kaolinitkristalle bestimmt werden. Die Einbettungsmasse 
der oft randlich resorbierten, te ils auch bogenförmig gekrümmten oder zer
brochenen Kristalle erwies sich als zusammengeschwemmtes sporenreiches 
Material. Neben dem häufigen Auftreten des Kaolins unterhalb von Braun
bohlenflözen ist dam it die Kaolinbildung auch innerhalb der Kohle und zu
gleich auch eine E inwirkung des kohligen Mediums auf die Kaolinsubstanz 
dargetan. Die Frage, ob der Kaolin sich hier zunächst amorph ausgeschieden 
habe, is t offen gelassen. E- Christa.

A . Matweew: K o h le n v o rk o m m e n  im  P e ts c h o ra -G e b ie t. (Zs. 
Prakt. Geol. 41. 1933. 49.)

Das Gebiet der Ussa, eines Nebenflusses der Petschora, is t in  geologischer 
Hinsicht ein tektonischer Graben, der im  W  vom Timansky-Gebirge und im 
0  vom Westabhang des Urals begrenzt ist. K rista lline Schiefer werden von 
Devon, Steinkohle und Perm bedeckt. Stellenweise liegen darüber von der 
Ausspülung verschont gebliebene Reste des Jura und der Kreide. Durch Mo
ränenablagerungen w ird die Gegend in  einen Sumpf verwandelt; es entsteht 
die Tundra. Die tektonischen Prozesse sind vom A lter der Artinsky-Stufe 
und finden ihren Ausdruck in Falten, die eine SW—NO-Richtung haben und 
stellenweise verschoben sind.

Die Kohlen gehören dem Untercarbon und dem Perm an. Die ersteren 
sind nur im  m ittleren Stromgebiet der Petschora bekannt, an den Flüssen 
W ukty l und Tschugor, die letzteren hauptsächlich an den Nebenflüssen 
der Ussa. Die Kohlen der W uktyl-Lagerstätte sind der sandig-tonigen 
Schichtenserie des Unteren Carbons eingeschaltet und stratigraphisch den
jenigen der bekannten K isiler Lagerstätten im  Ura l analog. Zwei kleinere 
Flöze sind 0,70 und 0,41 m mächtig. Es handelt sich um typische Steinkohlen 
m it 65—76 % Kohlenstoff, 40 % flüchtige Bestandteile, 0,5 % Schwefel und 
7—32 % Asche. E in  analoges Flöz m it nur 3—2,6 %  Asche findet sich an 
der Mündung der Tschugor. Die Kohlen des Unteren Perm (Artinsk) be
finden sich hauptsächlich am Fluß Koss-Ju, besonders auf Flözen an den 
Nebenflüssen Kozhim und Inta. Sie liegen wahrscheinlich in  ein und der
selben Falte, welche eine meridionale Richtung und einen Fallw inkel von 
42—75° hat. An der Kozhim liegen 28 Flöze, die in  einzelne Bänke von ge
ringer Mächtigkeit durch eingeschaltete sand- und kohlenführende Schiefer 
geteilt sind. Bessere Kohlen sind weiter nördlich an der In ta , wo 4 Flöze 
festgestellt sind, die insgesamt 3,6 m mächtig sind.

Am linken Ufer der Adswa, welche die Bolschesemelskaja-Tundra durch
quert, sind fün f Steinkohlenflöze im  sandig-tonigen Schichtenkomplex der
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Artinsky-Stufe. Die liegenden Partien dieses Schichtenkomplexes sind von 
Basalten durchsetzt, die zahlreich im  mesozoischen Zeitalter auftreten. Diese 
Basalte bilden den Telbey-Berg. Die besten Steinkohlen wurden 1930 im  
Oberen Perm an der Workuta, 60 km  vor ihrer Mündung, gefunden. Im  54 m 
mächtigen kohlenführenden Schichtenkomplex sind fün f Flöze m it 5,1 m 
Gesamtmächtigkeit. Infolge der hohen Qualität der Kohlen w ird daraus 
ein erstklassiger metallurgischer Koks erzeugt.

Alle übrigen Petschora-Kohlen sind oberpermisch und stellen eine Über
gangsform zu Braunkohlen dar. Die reichsten B ra u n k o h le n la g e r  befinden 
sich an der Netscha, am linken Nebenfluß der Koss-Ju. Bei horizontaler 
Lage und 8 m Gesamtmächtigkeit is t das Flöz durch Toneinschaltungen 
(bis 0,20 m) in  eine Anzahl 0,60—0,35 m mächtiger Kohlengruppen geteilt. 
Der Aschengehalt is t sehr hoch, bis 41 %.

35 km  NN W  von dieser Lagerstätte wurden im  Herbst 1931 Braunkohlen 
am Flusse Saostrennaja angetroffen. In  der Synklinalen Falte liegen mindestens 
vier Flöze. Die Mächtigkeiten dreier dieser Flöze sind 3,2 und 1,6 m.

Im  oberen Gebiet der Adswa is t 7 km von den bekannten Kohlenlagern 
entfernt ein bedeutendes Kohlenvorkommen. In  oberpermischen Ablage
rungen sind 12 zutage tretende Kohlenflöze vorhanden m it 17 m Gesamt
mächtigkeit. Das Liegende der Permschichten verschwindet unter den Ab
lagerungen der Eiszeit; das Hangende enthält 5 km  weiter westlich Basalt.

Die Kohlenvorkommen beschränken sich nicht allein auf die beschriebenen 
Gebiete. Ihre wirkliche Größe und Bedeutung kann nur durch Untersuchungen 
und Schürfungen festgestellt werden, und zwar an den Stellen, wo Ablagerungen 
permischen Zeitalters m it Kohleneinschaltungen zutage treten.

M. Henglein.
M. Korowin: D a s  K o h l e n b e c k e n  v o n  M i n u s s i n s k  u n d  

s e i n e  B e d e u t u n g  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  I n d u 
s t r i a l i s i e r u n g  d e s  C h a k a s s k i - M i n u s s i n s k - G e b i e t e s .  
(Vestnik of the Geol. Prosp. Trust of West-Siberia. 1. Tomsk 1932. 14—23. 
Russ.)

Das Chakasski-Minussinsk-Gebiet is t durch seine zahlreichen Erzlager
stätten bekannt. M it der Erschließung dieser Bodenschätze erhält das Minus- 
sinsk-Kohlenbecken eine große Bedeutung. Die Minussinsker Kohlen sind 
gute Fett- und Gaskohlen und stellen einen ausgezeichneten Brennstoff dar. 
Sie enthalten wenig Asche (gewöhnlich 5— 10 %), Feuchtigkeit (4—6 %> 
und Schwefel (ca. 0,5 %). Ih r Heizwert beträgt 7000 Kal. Ihren Eigen
schaften nach stehen sie den Kusnezker und Donetz-Kohlen nahe. Die kohlen
führende Fläche nim m t nach neueren Forschungen 600 km2 ein und ihre 
Kohlenvorräte können heute auf 14 Milliarden Tonnen geschätzt werden.

Die bisher unternommenen Verkokungsversuche der Minussinsker Kohle 
sind negativ ausgelaufen. Verf. v e rtr itt die Meinung, daß die Minussinsker 
Kohlen in  dieser H insicht noch wenig untersucht sind. Der geologischen 
Entwicklung nach muß hier aber auch Kokskohle lagern. N. Polutoff.

W . Chachoff: Ü b e r  S t r a t i g r a p h i e  d e s  K u s n e z k -  
B e c k e n s .  (Vestnik of the Geol. Prosp. Trust of West-Siberia. 1. Tomsk
1932. 27—33. Russ.)
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Eine Erwiderung auf die Arbeit von P. I l ijn  „Z u r Kenntnis der kohlen- 
führenden Ablagerungen des Kusnezk-Beckens“ .

Zum Schluß te ilt Verf. ein neues, von ihm  ausgearbeitetes stratigraphisches 
Schema fü r die Schichten des Beckens m it, das in einer anderen Arbeit des 
Verf.’s (s. folgendes Ref.) ausführlicher behandelt wird. N. Polutoff.

W . Chachoff: T h e  g e o l o g i c a l  S e c t i o n  o f  t h e  P r o d u c 
t i v e  T h i c k n e s s  i n  t h e  S. E. P a r t  o f  I v u z b a s s .  (Bull, of 
the Geol. Prosp. Trust of West-Siberia. 12. Nr. 4. Tomsk 1932. 1— 48. Russ.)

Im  südöstlichen Teil des Kusnezk-Beckens w ird vom Fluß Tom die 
ganze produktive Schichtfolge aufgeschlossen. Das ausführliche, vom Fluß 
ausgearbeitete Profil dieser Schichtfolge benutzt Verf. fü r eine neue Gliederung 
der kohlenführenden Schichten des Beckens.

Die Gliederung dieser Schichten, die hauptsächlich aus einer Wechsel
lagerung von Sandsteinen und A rgilliten bestehen, bereitet große Schwierig
keiten.

Das erste ausführliche Schema für die produktiven Ablagerungen des 
Kusnezk-Beckens wurde von L. L u t u g in  und seinen Mitarbeitern vor-

geschlagen.
Dieses Schema is t wie folgt (von oben nach unten):

1. Konglomerat-Serie . . . . . . .  300 m mächtig

2. Krasnojarsk-Serie . . .
3. Suprakemerow-Serie . .
4. Kemerow-Serie . . . .
5. Subkemerow-Serie . . . ................  2350 „

6. Kohlenfreie Serie . . . ................  1300 „

7. Balachonka-Serie . . . ................  1300 „

8100 m

Verf. kommt auf Grund seiner Beobachtungen im  südöstlichen Teil des 
Beckens zu folgendem Schema (von oben nach unten):

1. J u r a ............................... . . . 625,95 m mächtig
2. Koltschugino-Serie . . . . . 1164,71 „
3. Oberprokopiewsk-Serie . . . 1248,40 „
4. Prokopiewsk-Serie . . . . . . 438,55 „
5. Unterprokopiewsk-Serie . . . . 1682,00 „
6. Balachonka-Serie . . .
7. Serie H 0 .................... . . . . 290,40 „

6211,91 m

S e r i e  H „. Diese unterste Serie lagert unm ittelbar auf den grün-
liehen Sandsteinen des Untercarbons. Sie besteht aus Konglomeraten (16 %),
Sandsteinen (47,7 %), A rgilliten (36 %) und einem Kohlenflöz von 0,90 m 
Mächtigkeit. Der Koeffizient der Kohlenführung beträgt 0,3.
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Charakteristische Flora: Kaesodendron sibiricum  Chachl., Angaro
pteridium neuropteroides Chachl., A. cardiopteroides { Schm.) Za l ., Noeggera- 
thiopsis sp., Psygmophyllum erosioides (Za l .) und P. mongolicum Za l .

Das einzige Kohlenflöz is t nicht beständig im  Streichen. Praktisch ist 
es bedeutungslos.

B a l a c h o n k a - S e r i e .  Sie füh rt Sandsteine (24,61 %), A rgillite  
(30 %), sandige Arg illite  (45 %) und Kohle (0,39 %). Die Kohle ist nicht 
kokbar.

Charakteristische Flora: Phyllotheca deliquescens Goepp., P. tomiensis 
Chachl., Lepidodendron cf. kirghizicum  Za l ., Angaropteridium cardiopteroides 
(Schm.) Za l ., Gondwandium sibiricum  (Pet.) Zal ., Neuropteris dichotoma 
N e y b ., Callipteris murenensis Za l ., Noeggerathiopsis aequalis (Goepp.) Za l . 
und Psygmophyllum schmalhauseni Chachl.

Die Serie enthält drei Kohlenflöze: 2, 0,40 und 0,50 m. Das erste Flöz 
ist vertika l aufgerichtet. Im  SO des Beckens ist die beschriebene Serie intensiv 
disloziert.

U n t e r p r o k o p i e w s k - S e r i e .  Konglomerate (0,5 %), Sand
steine (51,2 %), sandige Arg illite  (7,5 %), A rg illite  (21,2 %), Kohle (0,4 %) 
und Essexite (19,2 %). Kennzeichnend fü r die Serie ist ihre Kohlenarmut und 
eigenartige Flora. Die Serie läßt sich leicht in  drei Abteilungen gliedern. 
Die untere Abteilung is t fossilfrei.

Flora der m ittleren Abteilung: Angaropteridium cardiopteroides (Schm.) 
Zal., Gangamopteris glossopteroides (Schm.), Sphenopteris laurenti A ndrae, 
lniopteris grandifolius Chachl., Noeggerathiopsis aequalis (Goepp.) Zal.

Flora der oberen Abteilung: Phyllotheca schtschurowskii Schm., Odonto- 
pteris sp., Sphenopteris polymorpha F eistm ., Gangamopteris glossopteroides 
(Schm.), Nephropsis sirkaschevi Chachl., N. kusnetzkiana Chachl., Noeggera
thiopsis aequalis (Goepp.) Zal . und N. tenuinervis Chachl.

Die Schichten der Serie bilden eine Reihe flacher Falten.

P r o k o p i e w s k - S e r i e .  Diese Serie zeichnet sich durch bedeutende 
Kohlenführung aus. Von oben und unten w ird sie von Konglomeraten be
grenzt. Die Kohlenflöze besitzen bedeutende Mächtigkeit. Ihre Zahl ist 
noch nicht genau festgestellt.

Charakteristische Flora: Phyllotheca schtschurowskii Schm., Sphenopteris 
polymorpha Feistm ., Nephropsis integerrima (Schm.) Zal ., N. prokopieviensis 
Chachl., Noeggerathiopsis aequalis (Goepp.) Za l ., N. tenuinervis Chachl.

Die Schichten liegen flach.

O b e r p r o k o p i e w s k - S e r i e .  Die Serie beginnt m it konglomerat
artigen Sandsteinen, denen Konglomeratlinsen bis 5 m Mächtigkeit ein
gelagert sind. Kohlenflöze fehlen vollständig. Die Schichten liegen flach 
und enthalten nur schlechte Abdrücke von Noeggerathiopsis sp.

K o l t s c h u g i n o - S e r i e .  A rg illite  (48 %), Sandsteine (31 %), 
sandige Arg illite  (19 %). Im  ganzen sind 46 Kohlenflöze bekannt von 0,05 
bis 1,8 m Mächtigkeit, wie meisten Flöze sind nicht abbauwürdig. Der 
Koeffizient der Kohlenführung beträgt 0,9, wenn man die Flöze über 0,70 m 
Mächtigkeit als abbauwürdig annimmt.
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Charakteristische Flora: Pliyllotheca equisetitoides Schm., Schizoneura 
gondwanensis F eistm ., Callipteris zeilleri Za l ., Odontopteris sibirica Za l ., 
Pecopteris anthriscijolia (Goepp.) Zal ., Glottophyllum cuneatum (Schm.),
Noeggerathiopsis tenuinervis Chachl ., N. dentaium Ch achl ., Voltzia hetero- 
phylla B rugn.

Fauna: Anthracomya pulchra H in d ., A. minima L udw ., A. ph illipsi 
W il l ., A. laevis var. sibirica R ag., Possidonomya concinna J ones, P. subovata 
J ones, P. tomiensis, P. subovata var. tomiensis var. R ag.

J u r a .  Der Jura lagert transgressiv auf den permischen Schichten- 
E r besteht aus grobkörnigen Sandsteinen, Konglomeraten, Tonschiefern 
und Argilliten. Die Konglomerate bilden Linsen bis 15 m Mächtigkeit in  
den Sandsteinen. Die Schichten enthalten linsenartig Kohlenflöze und Flöze 
und dünne Lagen von Halbsapropeliten.

Eine sehr gut erhaltene Flora aus den jurassischen Argilliten besteht 
aus folgenden Formen: Chondrites bollensis Zie t ., Neocalamites pinitoides 
Chachl., Equisetites sokolowskn E ichw ., Cladophlebis haiburnensis L. et 
H utt., CI. haiburnensis var. multinervis Chachl., CI. nebbensis (Brgn.), 
C I (Todites) williamsoni var. tenuicaulis T hom., CI. vulgaris Chachl., CI. 
denticulata (B rugn.), CI. adnata (Goepp.), Raphelia diamensis Sew ., Conio- 
pteris burejensis (Zal .), C. hymenophylloides, Taeniopteris spathulata Mc Cle ll ., 
Nilssonia (Zamites) weberi (Zew .), Podozamites lanceolatus L. et H htt ., 
Ginkgo lepida H eer, G. digitata B rugn., G. sibirica H eer ., G. schmidtiana 
H eer, Baiera pulchella H eer, B. longifolia, Phoenicopsis angustifolia H eer , 
Czekanowskia rigida H eer , C. rigida var. setacea, Desmophyllum sibiricum  
Chachl., Schizolepis mölleri Sew ., Sch. abaschevi Chachl., Pityophyllum  
longifolium N ath . und Radicites sp.

K o h l e n f ü h r u n g .  Der südöstliche Teil des Kusnezk-Beckens ist 

kohlenreich.
S e r i e  H 0 . Sie enthält keine abbauwürdigen Kohlenflöze.

B a l a c h o n k a - S e r i e .  Im  untersuchten Teil des Beckens füh rt 
diese Serie zwei Flöze zu 2 und 0,90 m Mächtigkeit, die abgebaut werden 
(Tschuldschanski-Vorkommen).

U n t e r p r o k o p i e w s k - S e r i e .  Die Serie enthält zwei Kohlen
flöze von 2 und 4 m Mächtigkeit, die in  einer Mulde liegen. Flüchtige Bestand
teile und Feuchtigkeit betragen 15,76—16,63 %. Koks backt nicht.

P r o k o p i e w s k - S e r i e .  Die Schichten dieser Serie liegen fast 
horizontal und führen eine Reihe mächtiger Kohlenflöze. Am i  luß Olscheras 
sind zwei Kohlenflöze bekannt zu 10 und 2,50 m. Am Fluß Tom kennt man 
drei Kohlenvorkommen, die aus Flözen von 2,50, 3,50, 1,50 und 7 m Mächtig

keit bestehen.
K o l t s c h u g i n o - S e r i e .  In  dieser Serie sind viele Flöze ver

schiedener Mächtigkeit bekannt. Das unterste Flöz is t 0,90 m mächtig. 
Der Koks ist z. T. backend. In  einer Antiklinale zwischen Tarbagana und 
Koltschesas sind folgende Flöze aufgeschlossen:
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Feuchtig
keit

Asche
Flücht. 

Bestandt. 
+  Wasser

Koks
Charakter

des
Koks

Flöz v. 0,75 m Macht. 3,26 4,26 27,52 72,48
„  „  0,70 „  „ 2,57 8,57 22,13 77,87 gut
„  „  0,50 „  „ 4,65 5,55 18,20 81,80 backend
,, ,, 0,90 ,, ,, 4,45 11,32 29,40 70,60

Weiter sind zwei Flöze (1,80 und 1 m mächtig) zu erwähnen, die beim 
Dorf Borowkowa und Abaschewo Vorkommen. Das 1,28 m mächtige Flöz 
der Abaschewo-Grube liefert einen ausgezeichnet backenden Koks.

J u r a s s i s c h e  K o h l e n .  Der Jura enthält viele Flöze, die aber 
nicht horizontbeständig sind und linsenartige Bildungen darstellen.

a )  B o r o w k o w a - V o r k o m m e n .  Hier is t nur ein Flöz von 0,75 m 
Mächtigkeit bekannt. Kohlenvorräte 300 000 t.

b) K o l t s c h e s a s - V o r k o m m e n .  Es füh rt drei Flöze m it 1,20, 
0,90 und 0,80 m Mächtigkeit. Die Kohlenvorräte schätzt Verf. auf 1 450 000 t. 
Das Vorkommen besitzt wirtschaftlichen Wert. Die Kohlen der drei Flöze 
weisen folgende Zusammensetzung auf:

Flöz 1,20 m Flöz 0,90 m Flöz 0,80 m
F e u c h t ig k e it ................. 7,60 6,92 10,60
Asche ...........................  17,19 43,43 20,39
Flucht. Bestandteile . . 39,94 25,32 38,42
K o k s ....................................  60,00 74,68 61,58
Primär. T e e r ...................... 8,6 5,3 7,8

B a l b y n s k i - V  o r k o m m e n .  Ein bis 1,20 m mächtiges Flöz des 
Vorkommens zeigt folgendes Profil (von oben nach unten):

Kohlenschiefer 
Glanzkohle . 
Kohlenschiefer 
Kohle . . . 
Mattkohle . . 
Kohle . . . 
Mattkohle . .

0,50 m 
0,07 „  
0,24 „  
0,06 „  
0,15 „  
0,09 „  
0,09 „

1,20 m.
Mittlere Probe ergab:

F e u c h t ig k e it .....................5,29 %
Asche .................................40,69
Flücht. Bestandteile . . . 28,49 
K o k s .....................................71,51

Es handelt sich hier um einen Brennschiefer m it Lagen von Halbsapro- 
peliten. Seine Vorräte belaufen sich auf 9 600 000 t.
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S c h l u ß f o l g e r u n g e n .

1. Die Ablagerung der flözführenden Schichten des Beckens fand im 
Mittelcarbon, Obercarbon, Unterperm und in  der ersten Hälfte der Jurazeit 
statt.

2. Die Kohlenbildung ging nicht überall unter gleichen Bedingungen 
vor sich.

3. Die Parallelisierung der Kohlenflöze ist m it großen Schwierigkeiten 
verbunden; häufig is t sie überhaupt unmöglich.

4. Die Ablagerungen sind verschiedener Herkunft. Es handelt sich hier 
um Bildungen aus Flußsystemen und offenen Wasserbecken, kontinentale 
Ablagerungen und fluvio-glaziale Bildungen.

5. Nach ihrer mineralogischen Zusammensetzung sind die Sedimente 

sehr einförmig.
6. Orogenetische Vorgänge fanden im  Becken am Ende des Perm und 

in der Postjurazeit statt.
7. Die produktiven Ablagerungen werden von Eruptivgesteinen (Esse- 

xiten) durchsetzt, die wahrscheinlich obercarbonischen Alters sind.
8. Die Tektonik des untersuchten Teiles des Beckens ist ziemlich einfach, 

m it Ausnahme der nördlichen Zone, wo die untercarbonischen Ablagerungen 
die produktiven Schichten überdecken.

9. Der südöstliche Teil des Kusnezk-Beckens ist am wenigsten köhlen- 
führend.

Durch die oben angeführten Pflanzenreste kann man das A lte r der 
beschriebenen Schichtfolgen folgendermaßen bestimmen:

1. Die Serie H0 ................................................ M ittl. Carbon
2. „  Balaclionka-Serie . . .
3. „  Unterprokopiewsk-Serie
4. „  Prokopiewsk-Serie . . .
5. „  Oberprokopiewsk-Serie .
6. „  Koltschugino-Serie . .
7. ,, J u ra -S e r ie .............................................M ittl. Jura.

Die Ablagerung der Schichten fand vorwiegend in nichtmarinen Wasser
becken und unter recht verschiedenen Bedingungen statt. N. Polutoff.

B a n e r j i ,  A. K .: Microscopie study of some Indian coals. (Rec. Geol.
Surv. India. 66. Calcutta 1932. 333—347. M it 4 la f.)

H o n ,  T. F .: Geology of Hsiuwu Coal Field, Honan. (Bull. Geol. Survey
China. 1930. Nr. 15. 11 -23 . M it 2 Taf. u. 3 Abb.) —  Ref. dies. Jb. 1933.

I I I .  122.
— Geological structure of the Coal Field on the Eastern Flank of Taihang

Mountain Ranges. (Ibidem. 25—53. M it 3 Taf. u. 9 Abb.) Ref. dies. Jb.

1933. I I I .  122/23.

G. V ié : N o t e s  s u r  l e s  R e s s o u r c e s  en  C o m b u s t i b l e s  
M i n é r a u x  de n o s  P o s s e s s i o n s  N o r d - A f r i c a i n e s .  (Mines, 
Carrières, Grandes Entreprises. Novembre 1931. 3 6.)

Ob. Carbon 

Unt. Perm
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Diese Kohlevorkommen sind bis je tz t noch ziemlich unbedeutend und 
nur unter großen Schwierigkeiten abzubauen. In  Tunis kennt man nur zwei 
bedeutendere, miocäne Braunkohlenvorkommen bei Ain-Toul und Daz-el- 
Knissa. Kleinere Vorkommen finden sich noch bei Smendou und Philippeville. 
In  Algier liegt die Braunkohle von El-Gourine und die Steinkohle von Kenadsa. 
Aus Marokko is t bisher nur das anthrazitartige Steinkohlenvorkommen von 
Djerada gemeldet. Alle diese Lagerstätten werden kurz in geographischer, 
geologischer und wirtschaftlicher Beziehung geschildert. H. Hüttenhain.

W . A . Hum phrey and L. J. Krige: The G eo logy  o f th e  C o u n try  
S ou th  o f P ie t R e tie f. A n  e x p la n a t io n  o f Sheet N r. 68 (P ie t 
R e tie f) . (Union of S. Africa. Geological Survey. Pretoria 1931. 67 S. W ith  
map 1 : 148 750.)

—  — : The G eo logy  o f th e  C o u n try  s u r ro u n d in g  V ry h e id . 
A n  e x p la n a t io n  o f Sheet N r. 102 (V ry h e id ). (Union of S. Africa. 
Geological Survey. Pretoria 1932. 60 S. W ith  map 1 : 148 750.)

Diese beiden aneinander stoßenden B lätter der geologischen Karte von 
Südafrika geben u. a. einen Überblick über die speziellen Verhältnisse der 
Ecca-Schichten und dam it eines der wichtigsten Kohlenlager der südafrika
nischen Union, des Beckens von Vryheid, welchem ein großer Teil der E r
läuterungen gewidmet ist. Bei der speziellen Darstellung w ird immer wieder 
auf das zusammenfassende Werk: W. J. W y b e b g h , The Coal Resources of 
the Union of South Africa (Geol. Surv. S. Africa, Mem. 19. Vol. I I :  Inland 
Coalfields of Natal. Pretoria 1925) zurückgegriffen. Erich Kaiser. 

F ie ld n e r , A. C. u. a.: Carbonizing properties and constitution of various
coals from Alabama, Pennsylvania, West Virginia and Illinois. (U. S. Bur.
Mines, Tech. Paper 519, 524, 525, 531 and 542. Washington 1932.)

N. W . Baß: The A s h la n d  coa l f ie ld ,  R osebud, P ow de r R iv e r  
and C u s te r C o u n tie s , M on ta na . (U. S. Geol. Surv. Bull. 831. B. 
Washington 1932. 19—105. M it 5 Taf.)

Das Gebiet w ird aufgebaut von fast wagrecht liegendem A ltte rtiä r (über
wiegend Fort-Union-Schicliten). Der Kohlenvorrat, geschätzt auf 10 M illiarden 
Tonnen, besteht aus subbituminösen Kohlen in  einer größeren Anzahl von 
Flözen, welche bis zu 8 m Mächtigkeit erreichen. Das Gebiet is t noch nicht 
durch Eisenbahnen erschlossen, der Kohlenabbau ist daher noch sehr gering.

Hum m el.

1 . W . S. Dyer: The O nakaw a na  L ig n ite  D e p o s it,  Moose R iv e r  
B as in . (39. Ann. Rep. Ontario Dept, of Mines. 39. Teil 6. 1930. Toronto
1931.)

2. R. E. Gilmore: L ig n ite  Coal  f ro m  B la c k s m ith  R a p id s , 
A b i t i b i  R iv e r. (38. Ann. Rep. Ontario Dept, of Mines. 38. Teil 4. 1929. 
Toronto 1930.)

Südlich der James-Bay transgrediert die Mattagami River-Formation 
( =  Oberer Jura oder Untere Kreide), die aus feuerfesten Tonen, Sanden und 
Ligniten besteht, über Oberdevon in einem flachgelagerten, O-—W  streichenden
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Becken. Weiteres siehe bei W. S. D y e r , Geology and Economic Deposits 
of the Moose B iver Basin (37. Ann. Rep. Ontario Dept. of Mines. 37. Teil 6. 
1928. Toronto 1929. — Ref. dies. Jb. Teil I I I .  1933). Durch 50 Bohrungen, 
von denen 40 fündig wurden, wurde die Mächtigkeit und die Ausdehnung 
des Lignitflözes festgestellt. Die Mächtigkeiten schwanken zwischen 3 m und 
21 m, die m ittlere Mächtigkeit beträgt 8 m, das kohleführende Gebiet ist über 
7 qkm groß. Die Bohrungen ergaben folgendes Profil m it maximalen Mächtig
keiten: 6 m Champlanian (marines Postglazial), 43 m Geschiebemergel und 
interglaziale Sande und Bändertone, 21 m L ign it, 52 m dunkle bis hellgraue 
plastische Tone, Oberdevon: dunkelbraune und grünlichgraue Tonschiefer 
(Long Rapids Formation). Stellenweise w ird das Flöz durch geringmächtige 
Tone und Sande zwei- bis dreigeteilt. An Stellen geringer Flözmächtigkeit 
ist der hangende Teil des Flözes der glazialen Erosion zum Opfer gefallen. 
Im  östlichen Teile des Bohrgebietes is t das Flöz vollständig erodiert. Das 
Flöz besteht zur Hälfte aus lignitischem Holz, zur anderen Hälfte aus Torf
substanz; es is t autochthon. Es werden mehrere Analysen m itgeteilt, nach 
denen der Feuchtigkeitsgehalt 49—52 % beträgt. In  getrocknetem Zustande 
enthält die Kohle 44—47 % festen Kohlenstoff, 44—49 % flüchtige Bestand
teile, 7— 14 %  Asche, 0,75—2,80 % Schwefel, 10 008—11 590 Btu. Die 
Arbeit enthält eine geologische Kartenskizze des Gebietes, ein vollständiges 
Bohrregister, einen Lageplan der Bohrungen m it Angabe der Mächtigkeiten 
des D iluvium  und des Flözes, eine Strukturkarte der Unterkante des Flözes 
und 2 Profile. — In  der unter 2. aufgeführten Arbeit werden weitere Analysen 
und Schwelergebnisse m itgeteilt, die im  ganzen dieselben Ergebnisse zeigen, 
wie die oben mitgeteilten Analysen. Bezüglich der Qualität steht die 
Kohle zwischen dem „B row n“ -L ign it der Estevan area, Saskatchevan, und der 
Braunkohle von Morwell, Australien. Die Kohle zerfällt leicht an der Lu ft, 
so daß ein längerer Transport unmöglich ist, jedoch is t die Kohle ebenso 
gut brikettierbar wie die Kohle aus Saskatchevan. K. Fiege.

M acK a y , B. R .: Brule Mines Coal Area, Alberta. (Summ. Rep. 1928. Part B.
Geol. Surv., Dept. of Mines, Canada.) Beschreibung obercretacischer
Kohlevorkommen der Foothills. (Ausf. Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  558.)

B. R. MacKay: C o rb in  Coal  F ie ld ,  B. C. (Summary Report. 1930. 
Part A. Geol. Surv., Dept. of Mines, Canada.)

Corbin Coal Field is t das bedeutendste Kohlevorkommen im  südöstlichen 
Britisch-Columbia (66 km  nördlich der Grenze nach U.S.A., 5 km  westlich 
der östlichen Provinzial-Grenze). Im  Westteil des Untersuchungsgebietes 
stehen in antiklinaler Lagerung K a lk des Mississipian und der Rocky Moun
tains-Quarzit (Pennsilvanian?-Permo-Trias) an, westlich davon liegen auf der 
Sattelflanke Schiefertone m it Basalkonglomerat des Fernie (Jura) m it einer 
Mächtigkeit von über 900 m ; daran schließt sich das in  einem spezialgefalteten 
und von streichenden und querschlägigen Verwerfungen durchzogenen 
Synklinorium liegende, 400 m mächtige Kootenay (Untere Kreide) an, das 
vorwiegend aus Sandsteinen, daneben aus Schiefertonen besteht. 130 m über 
der Liegendgrenze liegt ein Kohleflöz m it einer Mächtigkeit von 8—54 m,
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das Flöz ist verunreinigt durch unregelmäßige, dünne Lagen von Schieferton 
und kalkigem Schieferton. 280 m über der Liegendgrenze liegt ein zweites Flöz 
von 3—6 m Mächtigkeit, das ebenfalls verunreinigt ist. Die größte Längs
erstreckung des Kohlevorkommens beträgt 4000 m, die größte Quererstreckung 
1200 m; infolge der intensiven Faltung is t der Vorrat recht groß, er w ird auf 
81,5 Mülionen Short Tons geschätzt; von 1908—1930 wurden 2,3 Millionen 
Short Tons gefördert. Aus den mitgeteilten Analysen ergibt sich ein Gehalt 
an flüchtigen Bestandteilen von 20—26 % ; an festem Kohlenstoff von 38 bis 
6 4 % ;  an Asche von 12—28 %  (in einem Falle von 40 % ); die Kohle hat 
4720—7345 Kalorien; Fuel Ratio =  1,85—2,65, S-Gehalt 0,2—0,7; die Kohle 
is t n icht verkokbar. Eingehende Beschreibung der Bergbauaufschlüsse.

K. Fiege.

b) Öllagerstätten.
1. A l l g e m e i n e s .

R. Schwarz: P e tro le u m -V a d e m e cu m . (9. Aufl. Verlag fü r Fach
literatur. Wien 1932.)

Bd. 1: Vergleichstabellen und Zolltarife. Für den Ölgeologen wertvoll 
die Umrechnungstabellen fü r metrische und nicht-metrische Maße, besonders 
auch fü r Druck, Temperatur, Spez. Dichte, Viskosität, Gas-Öl-Verhältnis, 
Geothermische Tiefenstufe. Reaktionskoeffizienten fü r Wasseranalysen. 
Zolltarife.

Bd. 2: W irtschaftliche Statistiken. Krejci.

T ra s k ,  P. D .: Origin and environment of source sediments of petroleum. 
(Published for American Petroleum Institute, by Gulf Publishing Co., 
Houston. Texas 1932. 323 S. M it 39 Fig. u. 1 Taf.)

Ludwig Koegel: W e ltm a c h t E r d ö l  un d  D e u ts c h la n d s  A n te il.  
(Umschau. 37. 1933. 297.)

Ein Zug m it der Jahresproduktion der W elt würde den Äquator zweimal 
umschlingen. Die deutsche Erdölproduktion is t in  raschem Anstieg. Die 
Aussichten verbessern sich durch die chemische Verwandlung von Braun- 
und Steinkohle in  Erdöl durch das Hydrierverfahren. Die Braunkohlenvorräte 
Deutschlands betragen 9 M illiarden Tonnen, des nordamerikanischen Kon
tinents 1 B illion. M. Henglein.

St. Herold: P re se n t R o le  o f ge o lo g y  in  p e tro le u m  e x p lo ra t io n . 
(O il Weekly. 66, 2. Houston 1932. 30.)

Flugbild, Schurfsonden, MikrofossUe usw. Krejci.

D. C. Barton: Z u r B ild u n g  d e r E rd ö lla g e rs tä tte n .  (Petroleum. 
28, 22. Wien 1932. 9—12.)

A . Moos: E rw id e ru n g . (S. 12—-16.)

[K la r umrissene, sehr konzentrierte Diskussion m it Diagrammen; empfehle 
das Original nachzulesen. Ref.] Krejci.

W . A . Sawdon: The deepest  w e ll in  th e  U. S. (O il Weekly. 67,2. 
Houston 1932. 24.)



Lagerstätten der Kaustobiolithe : Öl. 785

Interessante Tiefbohrungen:

Staat Feld Companie Sonde Tiefe Bohrart

Veracruz Alamo Penn Mex Fuel Jardín 35 3226 m Rotary, Dampf
K a li
fornien

Santa
Maria

Western Gulf 
Oil Co.

Bradley 1 3138 m Rotary, M o to r1

K a li
fornien

Ventura Chanslor-Oil Co. Hobson 2 A 3064 m Rotary, Elektro

K a li
fornien

Ventura Associated 
O il Co.

Lloyd 83 2960 m Rotary, Dampf2

West
virginia

Roane United Fuel 
Gas Co.

4053 2775 m Seil3

Texas Irion Williams 
Ash Bros’s

1 2713 m Seil, Diesel4

1 Für 1800 m geplant und bis zur Endtiefe m it leichter Ausrüstung 
gebohrt; technisch vertiefbar.

2 Tiefste Produktionssonde. Produktion 800 m3/Tag Öl, d =  0,892, 
140 000 m3/Tag Gas. Alle anderen angeführten Sonden ohne Produk
tion.

3 Tiefste Seilbohrung.
4 Tiefste Dieselbohrung. K rejc i.

Z im m er, H .: Untersuchungen über Dick- und Schwerspülungen im  Bohr
betrieb und beim Schachtabbohren. (In t. Zs. Bohrtechn. 40. Wien 1932. 
Nr. 14—18.)

W h ite s id e , R. M .: Geologie interpretations from Rotary well cuttings. 
(Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 16, 7. Tulsa 1932. 653—674. M it 
3 Abb.) —  Probenentnahme, Behandlung, Untersuchung.

B ra u c h li,  R. W. & J. F a u s t: Geologische Bearbeitung der Rotarybohrungen 
im amerikanischen Ölbetrieb. (Petroleum. 28, 27. Wien 1932. 3—7.)

A. C. Rubel: R o t a r y  d r i l l in g  f lu id s .  (O il Weekly. 65,12. Houston
1932. 37.)

Bohrschlamm wurde bisher meist nur auf seine Bohreigenschaften, aber 
n ich t auf seinen Einfluß auf spätere Förderung geprüft. Es w ird allgemein 
angenommen, daß Bohrschlamm Sande und Perforationen abschließen kann. 
Ölspülung und Unterschneider (under-reamers) und Perforations-Wasch
geräte sind die einzigen bekannten H ilfsm itte l. Es is t chemisch möglich, 
einen Schlamm herzustellen, der nicht „siegelt“  oder leicht entfernt werden 
kann. Einzelangaben, Apparatur. [Kristallisierende Schlamme, die eine 
später auszuwaschende Siegelschicht um das Bohrloch ergeben, erscheinen 
Bef. eher noch gefährlicher als die heutige Praxis.] Krejci.

St. Gill: R o t a r y  d r i l l in g  f lu id :  se a lin g  ef fec t .  (O il Weekly. 
B5, 13. Houston 1932. 24.)

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 50



7 8 6 Lagerstättenlehre.

Im  Spmdletop-Feld brachten neue Sonden in bereits abgebohrtem Gebiet 
nahezu 159 m3/Tag Öl. Niedriger Lagerstättendruck läßt eine teilweise 
„Versiegelung“  älterer Sonden möglich erscheinen. In  Archer County wurden 
2 von 17 Sonden m it einem Spudder und Klarwasser eingebracht, die üblichen 
im  gewöhnlichen Arbeitsgang m it Schlammspülung. Die Sonden waren 
leichter zu reinigen und erreichten normale Produktionsverhältnisse rascher 
bei Schlammspülung. Dasselbe ergaben Versuche in  Niederländisch-lndien. 
Weitere Einzeldaten und Versuche. Schluß: „Versiegelung“  ist nur bei 
Sedimenten m it Großporen (klüftige Gesteine, Schotter usw.) zu erwarten. 
Die Spülung soll hochviskos sein, hohe Konzentration an kolloidalem Material 
und niederen Sandgehalt haben. Krejci.

D re h e r, 0 .: Zeichen fü r Bohrungen auf Ölfeld-Karten. (Petroleum. 28, 31. 
Wien 1932. 22.) — [Auch in  R. Sohw arz, Petroleum-Vademecum.)

J. Logan: S tra ig h t  ho les red uce  e q u ip m e n t rep la cem en ts . 
(O il Weekly. 66, 11. Houston 1932. 24.)

6 Sonden von 850—1040 und 6 Sonden tiefer als 1800 m wurden unter
sucht. Starke Abnützung hing zusammen m it scharfen Krümmungen.

Krejci.

H . D. W ilde jr . & T . V . Moore: H y d ro d y n a m ic s  o f re s e rv o ir  
d ra in age . (O il Weekly. 67, 12. Houston 1932. 34.)

Theorie und Formeln in englischen Einheiten. Krejci.

C. V . M illikan : G e o lo g ic a l a p p l ic a t io n  o f b o t t o m - h o l e  
pressures. (Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 16, 9. Tulsa 1932. 891 906. 
M it 4 Abb.)

Bodendruck is t der Druck am Ausbiß des Speichergesteins im  Bohrloch. 
Lagerstättendruck kann erzeugt werden bei der Entstehung von Öl und Gaś, 
Absitzen der Sedimente, Überlagerung, Verringerung der Hohlraumsumme 
durch Lösungsabsatz, hydraulisch aus höhergelegenen Teilen. [Ref. hä lt 
den hier unberücksichtigten tektonischen Druck für den wichtigsten Faktor.] 
Drucke in verschiedenen Speichergesteinen zeigen selten Beziehung zur Tiefe.

Seminole-Feld

Speicher
Tiefe

m
Druck

at

Misener Sand. ..................................... 1209 69,4

H u n ton -K a lk ......................................... 1213 107

S im pson-D olom it................................. 1240 81

Erster „W ilcox“ -S and......................... 1260 44,5

Zweiter „W ilcox“ -S a n d ..................... 1285 56,3
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Hobbs-Feld, New Mexico

Speicher
Tiefe

m
Druck

at

Sand 976 130!
Sand . ................ 1100 117!
K a l k ..................................................... 1250 107

Krejci.

S u v e rk ro p , L . : Orienting d r ill pipe. (O il Weekly. 66, 3. Houston 1932. 28.)

G il l ,  St.: Application of water analysis to petroleum technology. (O il Weekly. 
66, 3. Houston 1932. 30.)

S w in d e ll, F .: Oil as circulating medium. (O il Weekly. 66, 3. Houston 
1932. 35.)

— Oklahoma experiment . . .  in  water flooding. (O il Weekly. 66, 6. 
Houston 1932. 36.)

B a rr e t t ,  W. M .: The Magnetometer. (O il Weekly. 66, 7. Houston 1932. 27.)

F. H . Lahee: G eo logy  and th e  new c o n c e p tio n  in  f ie ld  deve
lo p m e n t. (O il Weekly. 65, 12. Houston 1932. 26.)

1. Jeder Besitzer einer Konzession in  einem Ölfeld is t berechtigt zu einem 
Anteil an den ö l-  und Gasvorräten des Ölfeldes, der dem verhältnismäßigen 
Ante il seiner Konzession am Gesamtvorrat entspricht. 2. Is t er berechtigt, 
das Feld in einer praktischen und wirksamen Weise ausgebeutet zu sehen, 
»to yield a maximum ultim ate recovery“  (höchste wirtschaftliche Ausbeute).

[Wieder ein Vorschlag zur Planwirtschaft, der dem einzelnen das Recht 
nehmen soll, Raubbau zu treiben und den Nachbar zu übervorteilen; die freie 
Verfügung über das Eigentum und die Handlungsfreiheit gegen den Kon
kurrenten sind aber die Basis des Kapitalismus.] Krejci.

O. Stutzer: D ie  ä lte s te n  E rd ö ls o n d e n . (Petroleum. 28, 18. 
Wien 1932. 10.)

Bei Wietze wurde am 15. A p ril 1859 Gas und Erdteer erbohrt (älter 
als Titusville). 1808 wurden in Great Kanawha Valley, Charleston, West
virginia, Salzsonden abgeteuft, die 4— 8 m8/Tag Öl gaben, das durch Holz
kohle f iltr ie r t und zur Beleuchtung verwendet wurde. Weitere Bohrungen, 
die Öl brachten: 1814 Duck Creek bei Marietta, Ost-Ohio; 1815 Charleston, 
W estvirginia; 1819 McCreary County, Kentucky; 1821 New York. Wietze 
dürfte die erste auf Öl angesetzte Sonde sein, aber Titusville ist der Beginn 
der Ölindustrie. Krejci.

F. H . Schmolck: V u lk a n is m u s  u n d  E rd ö l.  (In t. Zs. Bohrtechn. 
40, 22. Wien 1932. 215—219.)

Phantastisch. Krejci.
I I .  50*
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E. V. Foran: E f f e c t  of  ra ta b le  p r o d u c t i o n  on u l t im a te  reco
v e ry . (O il Weekly. 65, 12. Houston 1932. 30.)

[Die volkswirtschaftlichen Nachteile von Konkurrenzbohrangen und 
Raubbau auf möglichst rasche Produktion sind bekannt.] Im  Borger-Feld 
(Texas, Panhandle), 1926, war das Gas-Öl-Verhältnis 356—1780 m3/m3. 
Bei dem Lagerstättendruck (LD) von 28—30,6 at würden 30 m3 Gas un
gefähr den Raum von 1 m3 Öl einnehmen. Bei den obengenannten Gas- 
Öl-Verhältnissen würde also der Lagerstättenraum des geförderten Gases 
12—60mal größer sein als der des geförderten Öls; die Entleerung der Lager
stätte und das Nachrücken des Randwassers wären also zu 92—98 % durch 
den Gasentzug bedingt.

Im  Hobbspool (New Mexico), Ld  =  98—105 at, ist das Raumverhältnis 
Gas/Öl rund 105; in  Reagan County Texas, LD  246—281 at, is t das Raum
verhältnis rund 297. Im  Yatas-, Van- und East Texas-Feld herrschen Gas- 
Öl-Verhältnisse von ungefähr 36 zu 89 m3/m3.

Van-Feld (Osttexas): Oberfläche 16,6 km2; Produktion aus dem Wood- 
bine-Sand; 308 vollendete Sonden (Mai 1932). Ursprünglicher LD  84—91 at. 
Der Wasserspiegel liegt ungefähr 200 m unter dem höchsten Punkt der pro
duktiven Formation; etwa 50 %  davon sind produktiver Sand, der Rest 
shale [w ir brauchen eine genormte Übersetzung fü r shale: diagenetisch ha rt
gewordenen, aber n icht geschieferten Pelit]. Gas-Öl-Verhältnis 57 m3/m3. 
Man hofft, durch die Produktionseinschränkungen den Endertrag um 50 %  
zu erhöhen. Im  East Texas-Feld war der ursprüngliche LD  112 at, das Gas- 
Öl-Verhältnis 53 m3/m3. Bei unbeschränkter Förderung fie l der Druck rapid. 
Sogar in spärlich abgebohrten Teilen fie l der Druck um oft mehr als 14 at, 
wodurch weitgehende Verschiebungen des Lagerstätteninhaltes nachgewiesen 
sind. Befürwortet kooperative Maßnahmen zur Druckerhaltung, Wasser
kontrolle usw. Niedrige Gas-Öl-Verhältnisse zeigen noch nicht, daß un
beschränkte Förderung gestattet werden darf, weil ein regelmäßiger Wasser
trieb nur bei geregelten Druckverhältnissen möglich ist. Krejci.

S. Powers: Symposium on occurrence of petroleum in igneous and 
metamorphic rocks. (Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 16, 8. Tulsa 1932. 
717— 858.)

1. S. P o w ers : E d ito rs  F o reword .  S. 717: Kompilation von 59 Staaten.

2. S. Powers & F. G. Cl a p p : N a tu re  and  o r ig in  o f o i l ,  gas and 
b itu m e n  in  igneous and m e ta m o rp h ic  rocks . S. 719— 726.

Mehr als 2 500 000 m3 Öl wurden aus magmatischen und metamorphen 
Gesteinen produziert. Solche Öle sind meist in  die porösen magmatischen 
oder metamorphen Gesteine aus umgebenden Sedimenten eingewandert; 
gelegentlich mag Destillation beitragen. Die Kontaktzone mag Migrations
wege bilden. Fast alle Eruptiva, m it denen Öl gefunden wird, sind femisch 
(keine Pneumatolyse). Abwärtswanderungen von Öl, die aus Sedimentserien 
unbekannt sind, kommen an K lüften in  Eruptiven vor. Krejci.
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3. J. S. B r o w n : N a tu ra l gas, s a lt  and gyp sum  in  P re c a m b ria n  
rocks  a t  E dw ar d s ,  New Y o rk . S. 727—735. M it 2 Abb.

Unwirtschaftliche Mengen von Gas fanden sich in  metamorphem Gren
ville- (dolomitischem) Kalk im  Zinkbau bei Edwards, zusammen m it Salz 
und Gips.

H 2S.....................................  0,0
C02 ................................. 0,0
Ungesättigte CH . . . .  0,0
02 ................................  0,2
H 2 .....................................  0,6
C O ..................................  0,0
C2H „ ................................. 0,7
CH4 ......................................59,1
N  (D iffe re n z ) ..................... 39,4

Summe . . . .  100,0

[Zusammensetzung spricht nicht fü r Erdölverwandtschaft.] Anscheinend 
gebunden an unreinen Kalk. Krejci.

4. J. H. Cl in e : P oss ib le  o r ig in  o f g ra p h ite  in  some a n c ie n t 
q u a r tz ite s ,  s la te s  and  s ch is ts  in  V irg in ia .  S. 736.

Graphit t r i t t  in  altpaläozoischen metamorphen Gesteinen feinverteilt 
in Kieselzement auf. Vermutet metamorphe Ölsande und Bitumenpelite 
[vgl. den archäischen pyritführenden schwarzen Schiefer des Skelleftea-Feldes, 
Västerbotten, Schweden]. Krejci.

5. C. G. Car lso n : B itu m e n  in  N onesuch  F o rm a t io n  o f Ke- 
w eenawan series o f N o r th e rn  M ic h ig a n . S. 737—740. M it 2 Abb.

Bitumen in  Sandlagen m it gediegenem Kupfer und Kupferglanz (Chalco- 
eit), zwischen shales. Das Bitumen is t frei von O, hat 2,4 %  Flüchtiges, 
64,8%  fixen C, 33,3%  Asche (100,5% ); eine andere Analyse g ib t 5,55%  
Flüchtiges, die Asche füh rt ungefähr 2 %  Cu. Die shales geben ein teerartiges 
Hitzedestillat. Krejci.

6. E. H .: Se l l a r d s : O il f ie ld s  in  igneous rocks  i n  Coastal  
P la in  of Texas. S. 741— 768. M it 8 Abb.

Wirtschaftliche Ölmengen finden sich in  folgenden Feldern: Thrall, 
Chapman, Yoast, Lytton , Springs, Dale, Buchanan, Lytten  Springs townsite, 
Schimmel Batts. Spuren fanden sich an mehreren anderen Orten. Das 
Speichergestein war ursprünglich basaltisch, is t heute Chlorit oder Serpentin; 
meist extrusiv, in  wenigen Fällen vielleicht intrusiv. Porosität und Produktion 
unregelmäßig verteilt. Anfangsproduktionen von einigen tausend L ite r bis 
über 800 ms. Paraffinbasis, meist d =  0,830—0,835, in einem Feld d =  0,893. 
Wenig Wasser. Enderträgnis zwischen 470—3900 m3/ha. Produktion der 
6 größeren Felder (ohne Lytten Springs townsite und Schimmel-Bats) bis 
Ende 1931 betrug 2120 000 ms. Krejci.

7. F. M. v. T d y l  & R. L. McL aren: Occurrence of o il in  c ry s ta l
lin e  rocks in  Colorado. S. 769—776. M it 1 Abb.
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Ölaustritte aus präcambrisehem Gneis bei Golden und ö l in  Mandel
hohlräumen in  Basalt im  Südteil von Colorado (Rocky Mts.). Der Gneis soll 
auf Dakota (Untercretac) überschoben sein, das Öl aus dem Dakota stammen. 
Das Öl in  den Basaltmandeln soll Destillationsprodukt sein.

S t r a t i g r a p h i e .

Periode Stufe
Mächtig
keit, m

Ablagerung

Quartär Flußschotter. Alluvionen und Terrassen

Denver 290
Geschichteter Sandstein, Konglomerate, 

vorwiegend Andesitmaterial

Arapahoe 240 Sandstein, Konglomerat, Ton

Laramie 180 Sandstein, shale, Ton, Braunkohlenflöze

©

Fox
Hills 240

Graue sandige shales und tonige Sand
steine, braun verwitternd

c3

© Pierre 1370
Bleigraue shales, sandig im  Hangendteil. 

Dünne Linsen von K a lk und Sandstein

O Nio
brara 137

Graue Mergel 

Grauer Kalk

Benton 120 Dunkle bleifarbige kohlige shales

Dakota

23
Harter massiger Sandstein m it dünnen 

Tonlagen

68
Harter massiger Sandstein, sandige shales; 

Konglomerat

Jura
M orri

son 65
Bunte grüngraue und braune shales m it 

Linsen von K a lk und Sandstein

Perm Lykkins 180
Ziegelrote sandige shales und Sandsteine 

m it dünnen Kalk- und Gipslagen im 
Hangendteil

Penn-
Lyons 60

Massige kreuzgeschichtete, creme-weiße 
Sandsteine

sylvan Foun
tain

>  360
Rote arkosische Sandsteine und Konglome

rate m it Zwischenlagen roter shales

Archai
kum

Gneise und Schiefer m it Intrusionen von 
Granit und Pegmatit

K re jc i.
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8. A. B. B row n  &  W. S. W. K e w : O ccurren ce  o f o i l  in  m e ta -  
n io rp h ic  rocks of  San G a b rie l M o u n ta in s , Los A nge les C o u n ty , 
C a lifo rn ia . S. 777—785. M it 3 Abb.

Metamorphe Gesteine (Gneise, Schiefer) grenzen m it Verwurf an Pliocän 
und Pleistocän. Fast wasserhelles Öl m it hohem Gehalt an aromatischen 
CH findet sich im  Krista llin . Auswanderung an K lüften und F iltra tion  bei 
der Migration w ird angenommen. Krejci.

9. T h . A. L in k : O il seepages in  B e ll Series o f R o c k y  M oun
ta in s  ne a r in te r n a t io n a l b o u n d a ry . S. 786—796. M it 2 Abb.

Präcambrium ist auf Mesozoicum überschoben. Das Öl des Präcambrium 
soll von jungpaläozoischen Dolomiten und Kalken oder jurassischen oder 
Colorado-shales stammen. Krejci.

10. R. M. K l e in p e e l : Occur rence of  b itu m e n  in  Queen C h a r lo tte  
Is la n d s , B r i t is h  C o lu m b ia . S. 797—798.

Bitumen in  Kalkadern nahe Basalt und in Mandelhöhlen tertiärer Ba
salte. Krejci.

11. E. de Go l y e r : O il associated w ith  igneous rocks in  Mexico.
S. 799—808. M it 6 Abb.

Tausende von Ölausbissen stehen in Zusammenhang m it femischen In 
trusionen. Das Furbero-Feld produziert aus einem Gabbro-Lakkolith und 
überlagernden metamorphen shales. Vulkanismus hat die Migrationswege 
geschaffen und die fü r ö l  und Wasser charakteristische Wärme geliefert.

Krejci.

12. J. W. Lewis: Occu r rence of  o i l  in  igneous rocks  of  Cuba
S. 809—818. M it 1 Abb.

Bacuranao und Motembo-Feld produzieren aus Serpentin; keine w ir t
schaftliche Produktion in  den Sedimenten. Zahlreiche Öl- und Gasaustritte 
sowie Asphaltvorkommen sind an Serpentin und andere femische Gesteine 
gebunden. Santa Eloisa produzierte 500 tons Asphalt aus einem NW  streichen
den Gang in  Serpentin; zahlreiche ähnliche Vorkommen in  der Umgebung. 
La Esperanza: 98 %iger Grahamit in  einem durchschnittlich 7,5 m mächtigen 
Gang in Serpentin, 210/80°. Anfang 1931 wurden monatlich 300 tons ver
schifft. Chambas: Grahamit m it starkem Ölgeruch als Gang in  Serpentin, 
streicht 30°. Anfang 1931 betrug die Produktion 30 tons/Tag, to ta l 5000 tons, 
Vorrat 40 000 tons. Erdpech fließt aus den Stollenwänden. Madruga: Öl
führender K a lk in Serpentin. Mariel: 6 Gilsonit-Gänge, in 70° streichend, 
in cretacischen Sedimenten. Krejci.

13. F. H. L a h e e : O il seepages and o i l  p ro d u c t io n  assoc iated 
W ith  v o lc a n ic  p lug s  in  M endoza P r ov in c e ,  A rg e n t in a . S. 819—824.
M it 2 Abb.

A ltte rtiä r und ältere Schichten sind gefaltet und verworfen; bei Andesit- 
intrusionen und auf K lü ften findet sich asphaltöses Öl und Gänge oder Adern
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von Rafaelit; Muttergestein ein oberjurassischer shale und/oder untercretaci- 
scher Kalk.

S t r a t i g r a p h i e :

Periode Stufe
Mächtig
keit, m Ablagerung

Quartär
Anschwemmungen, Dünensande, Schotter

ebenen und Täler, Tuffe und Glazial
ablagerungen

Tertiär
Ranch
house >  1800

?

Graues grobes vulkanisches Agglomérat

Graues Konglomerat

Rötlicher Sand und Konglomerat
? ? . .

Eocän 
oder ober
stes Cretac 

(Dan)

Rama
das 600—1050

Fossilleere bunte shales und Sandsteine, 
m it Gips. Einlage fossilreichen sandigen 
Kalks

Höheres

Cretac

Salas
Sandst. 300—550 Fossilleerer Sandstein

Salas
Kalk 40—60

Fossilleerer kieseliger Kalk, Gips, shale 

shale

Neocom
Diamante

Kalk 12—240 Massiger weißer fossilführender Kalk

K rejci.

14. L. Barrabé: O il in  L im a g n e  area,  F ra n ce . S. 825—832. M t  
2 Abb.

Oligocäne Grabenfüllung 1000—1500 m mächtig.

Stufe Ablagerung

Aquitan Kalk m it reicher Säugerfauna

Chatt
Seekalke, Phryganeen-Kalk m it Lymnaea und Plebecula 

ramondi

Stamp
Brackische Mergel m it Potámides lamarcki

Lakustre Mergel und Mergelkalke m it Cypris

Sannois Brackische Mergel, Sandsteine, Arkosen

K rista llin

Basaltische und hyperitische Stiele und Gänge; Peperit [Migmatite? 
Eruptivbreccien?], Bitumen in Peperiten, an einem Stiel, und in zerquetschtem 
Granit an einem Verwurf, ferner in  oligocänen Arkosen und Kalken.

K re jc i.
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15. F. G. Clapp: T a ra n a k i o i l  f ie ld ,  New Z ea land . S. 833—836.

Kleine Ölansammlung in Sedimenten nahe einer Andesitintrusion.
K re jc i.

16. S. Powers: Notes on m in o r occurrences of o il, gas and b i
tum en w ith  igneous and m e tam orph ic  rocks. S. 837 858.

Zahlreiche Einzelangaben in gedrängtester Kürze. K re jc i.

2. G e o p h y s i k a l i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n .

Rice, G. S.: M ining Petroleum by Underground Methods. (U. S. Bur. Mines. 
Bull. 351. Washington 1932. 159 S. M it 38 Abb.)

J. Logan: G e o p h y s ic a l d is c o v e rie s  . . .  G u lf  Coast. (O il Weekly. 
66, 9. Houston 1932. 24.)

Von 1926—1931 wurden an der Golfküste 33 neue Felder gefunden, 
davon 29 durch geophysische Methoden. Die Gesamtentdeckungen stehen:

Lagerstätten der Kaustobiolithe: Öl.

Öl- Dome
felder ohne Öl Total

N icht geophysische Entdeckungen . . 42 8 50

Geophysische E ntdeckungen................ 29 14 43

T o ta l ......................... 71 22 93

K re jc i.

I. B . O sterm eier: E rd m a g n e tis c h e  U n te rs u c h u n g e n  h e i S isak. 
(In t. Zs. Bohrtechn. 40, 17. Wien 1932. 155—159. M it 2 Abb.)

Methodik, Apparatur. Suszeptibilität der angetroffenen Gesteine (a =  
Methode Königsberger, b =  Methode Ambronn, c =  Mittelwerte aus 
beiden und von mehreren Proben).

Gestein a) IO “ 6 b) 1 0 -« c) 10- 6

S a n d s te in ............................. .................... 83 84
76

S a n d s te in ................................................. 83 68

K onglom erat............................................. 26 26 26

M usch e lka lk ............................................. 2 6 4

3 4 3

10 14 21

Brauner Ton . . ..................................... 30 28

K a lk s te in ................................................. 4 2
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Zusammenfassung des Verf.’s: „ I n  der Umgebung von Sisak wurden 
erdmagnetische Messungen m it einer Genauigkeit von ± 4 y  ausgeführt; 
sie ließen einen Grundgebirgsaufbruch westlich von Sisakgrad erkennen, 
welcher von einer Verwerfung m it großer Sprunghöhe durchzogen ist. Die 
Verwerfung is t im  Aufbruchsgebiet m it Konglomeraten angefüllt und zu 
einer breiten Spalte erweitert. Anzeichen fü r das Vorhandensein eines Salz
stockes sind nicht vorhanden. Es bestehen ferner Voraussetzungen fü r die 
Annahme einer Antikline östlich von Neu-Sisak.“  K re jc i.

L. W aagen : G eo log ische  D e u tu n g  de r von  J oh. B. Ostekmeier 
b e i S isak d u rc h g e fü h r te n  e rd m a g n e tis c h e n  U n te rsu ch u n g e n . 
(In t. Zs. Bohrtechn. 40, 18. Wien 1932. 167—168.)

[Siehe voriges Referat.] Sandstein und Konglomerat: carboniscli. 
„Muschelkalk“ : z. T. sarmatischer Mergel, z. T. Leithakalk. „K a lk “ : (ver
m utlich jungtertiärer) Foraminiferenkalk. Ostermeier’s Verwerfung würde 
SW—-NE laufen, wofür geologisch keine Bestätigung zu erlangen ist. Die 
Untersuchungsergebnisse lassen sich auch durch die Annahme erklären, 
daß der vom Konglomerat gebildete Faltenkern der erodierten Carbon
falte bis an das Jungtertiär reicht. —■ Die erdmagnetische Untersuchung 
hat wichtige Ergebnisse geliefert, deren Deutung aber nur bei genauer geo
logischer Lokalkenntnis möglich ist. K re jc i.

Sym posium  on geophysics. (Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 16, 12. 
Tulsa 1932. 1171— 1356.)

1. 0. C. Cliffoed jr.: M a g n e tic  survey o f O k la h o m a  C ity  F ie ld . 
S. 1171—1176. M it 2 Abb.

Untersuchungen im  Dezember 1927 und Jänner 1932 zeigen verschiedene 
Ergebnisse, was auf die inzwischen eingeführten Bohrausrüstungen zurück
geführt wird. K rejc i.

2. W. P. Je n n y : M a g n e tic  v e c t o r  s t u d y  of  re g io n a l and l oca l  
ge o log ic  s t r u c t u r e  in  p r in c ip a l o i l  S tates. S. 1177—1203. M it 10 Abb.

Zahlreiche Kärtchen der lokalen magnetischen Vektoren (nach Abzug 
des Erdfeldes). K re jc i.

3. E. McD ermott: A p p lic a t io n  o f r e f l e c t i o n  Seism ograph. 
S. 1204— 1211. M it 4 Abb.

75 Tiefenbestimmungen in 2 Wochen, Kosten etwas unter 10 cents/acre. 
Reflektionen an der Oberkante von Pecan Gap (574 m) und der Oberkante 
des Basal Member Austin (916 m). K re jc i.

4. T. L. Allen : Use o f r eco rd c ha ra c te r  in  in te r p r e t in g  re- 
s u lts  and its  e f f ec t  on d e p th  c a lc u la t io n  in  r e f r a c t i o n  w o rk . 
S. 1212—1220. M it 2 Abb. u. 4 Taf.

Theoretische Behandlung von Beobachtungen in Venezuela. K re jc i.
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5. E. E. R osaire & 0. C. Lester jr . :  S e is m o lo g ic a l d i s c o v e r y  and 
p a r t ia l  d e ta il  o f V e rm i l l io n  B a y  S a lt Dome,  L o u is ia n a . S.1221—1229.
M it 6 Abb.

Seismische Untersuchungen in der Verm illion-Bay; Wassertiefen 3 4 m ,
Seismographen auf Booten; 810 km2/Monat; bis zu 60 km3/Tag. Salzstock 
durch Bohrungen bestätigt, Ausdehnung teilweise bestätigt. K re jc i.

6. 0 . C Lester j r  : S e ism ic  we a th e re d  or  ae ra ted  sur face la y e r.
S. 1230—1234. M it 2 Abb.

Die langsam leitende Oberflächenschicht, die aus allen seismischen 
Untersuchungen bekannt ist, w ird als Mischung von Boden und L u ft (Unter
schallgeschwindigkeiten) erklärt. K re jc i.

7. D. C. Barton: A c c u r a c y  of  d e te rm in a t io n  o f r e la t iv e  g r a v i t y  
b y  t o r s i o n  ba lance . S. 1235—1249.

Der wahrscheinliche Fehler zwischen Hauptpunkten guter Drehwaage
messungen ist ungefähr 2,5 bis i  3,5 Eötvös per 10 km  Luftlin ie. Wenn 
Pendeluntersuchungen m it Drehwaagemessungen gekoppelt werden, is t die 
Mindestdistanz fü r diese Messungen 8—50 km ; auf kürzere Entfernungen 
arbeitet die Drehwaage genauer. K re jc i.

8. M. M. Slotnick: C u r v a t u r e  of  e q u ip o te n t ia l sur faces.  
S. 1350—1259. M it 3 Abb.

Einfache mathematische Diskussion. K re jc i.

9. C. A. H e il a n d : Advances  in  te c h n iq u e  and a p p l ic a t io n  of 
r e s is t iv i t y  and p o t e n t i a l - d r o p - r a t i o  me thods  i n  o i l  p rospec t i ng .  
S. 1260—1336. M it 40 Abb.

Ausgezeichnete Einführung. Außer in erzimprägnierten [und graphiti
schen] Gesteinen beruht die Leitfähigkeit auf der Wasserführung (Prozent
gehalt des Gesteins an Wasser, Salzgehalt, Temperatur und Druck des Wassers). 
Der Widerstand von Proben, Ausbissen, Sondenprofilen, kann gemessen 
oder aus Porenvolumen und Wasseranalyse errechnet werden [hier mehrere 
Fehlerquellen], Für vertikale Tiefenmessung (bis zu 400—500 in) werden 
4: Elektroden (symmetrisch in bezug auf den zu untersuchenden Punkt) ver
legt, wobei die Widerstandsverteilung, damit z. B. das Einfallen, erhalten 
werden kann; oder das Feld um eine einzige Stromelektrode w ird gemessen. 
Widerstandsmessungen: Gish Rooney-Methode: der Strom läu ft durch die 
Erde in  wechselnder Richtung, durch den Apparat in  stets gleicher Richtung. 
M cCollum verwendet eine M odifikation m it nichtpolarisierbaren Elektroden. 
Andere maschinelle Anordnungen besitzen die Megger (Megohmer). Die 
Distanz der Potentialelektroden (bezw. von deren Distanz von einer Strom
elektrode ab) ist annähernd gleich der erreichten Tiefe; das g ilt hauptsächlich 
fü r isolierte gute Leiter (Bergwerke); Komplikationen entstehen in ge
schichtetem Gebirge (mehrere Leiter). — Potential-Abnahme-Messungen. 
Apparatur von K önigsberger und Malmletning (Swedish American Prospec
ting Co.), Ergebnisse, Widerstandsprofile von Sonden. In  der Frage der
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direkten Nachweisbarkeit von Öl w ird ein abwartender Standpunkt ein
genommen; Hedström argumentiert, daß ein Leiter, der lOmal schlechter 
le itet als die Umgebung, von einem Nichtleiter nicht unterschieden werden 
kann, so daß also trockene Sande, Gassande und Ölsande sich gleich ver
halten. Königsberger’s Anspruch, bei Oberg Öl nachgewiesen zu haben, 
w ird d iskutiert; „the  data published by Koenigsberger appear to be far 
too meagre to perm it very far reaching conclusions. They do not seem to 
indicate tha t i t  would be possible w ith  his method to differentiate a poorly 
conductive sedimentary stratum devoid of oil, from a stratum which is satu
rated w ith  o il“ . „The writer doubts very much that, i f  the illustrated re
sults had been obtained in  areas in  which the presence of oil was not known, 
anybody would have seen anything unusual about them.“  Dagegen wurde 
in Kentucky ein vergrößerter Widerstand über Öllagern in 75—90 m Tiefe 
gefunden, spätere Angaben beziehen sich auf Tiefen bis zu 240 m ; dies ist 
bisher der einzige Platz, an dem direkter Ölnachweis gelungen ist. 78 Schrift
nummern. K rejc i.

10. 0 . H. Gish: Use o f geoe lec t r i c  me thods  i n  search f o r  o il.  
S. 1337—1348.

Diskussion der Anwendbarkeit und Fehlerquellen. K re jc i.

11. R. W, Clark & H. G. Botset: C o rre la t io n  be tween  Ra do n  
and h e a v y  m in e ra l c o n t e n t  of  so ils . S. 1349—1356. M it 3 Abb.

Der Emanationsgehalt hängt m it dem Schwermineralgehalt direkt zu
sammen [in anderen Fällen scheint Öl Emanation absorbiert zu haben. Ref.].

K re jc i.

3. E n t s t e h u n g ;  M i g r a t i o n  des E r d ö l e s .

K . U w ato ko : Genesis o f o i l  b y  h ig h  ra d ia l a x i a l  pressure.  
(Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 16, 10. Tulsa 1932. 1029—1037. M it 1 Abb.)

Experimente m it Ölschiefern von Colorado, California und Fushun. 
Bei hohem Druck (13 400—17 900 at) und Zimmertemperatur wurde Öl 
abgegeben. K re jc i.

A . F . v . S tah l: S ind  A lg e n  e in  U r m a t e r i a l  f ü r  E rd ö lb ild u n g ?  
(Petroleum. 28, 27. Wien 1932. 9—10.)

Verschiedenes Ausgangsmaterial fü r Erdöl in Eruptivgesteinen, Kohlen 
und Öllagerstätten; auch innerhalb der verschiedenen Öllagerstätten. Be
sonders w ird  gegenüber Hackford’s Algenhypothese auf die M itw irkung 
tierischer Substanzen hingewiesen. K re jc i.

E. B eri: Ü b er d ie  E n t s t e h u n g  von  K o h le ,  E r d ö l  u n d  A s p h a lt.  
(Petroleum. 28, 33. Wien 1932. 1—10.)

M itw irkung der Zellulose bei Kohlenbildung. Die Steinkohlen sind ge
bildet aus lignin-, wachs- und harzarmen Pflanzen im  Gegensatz zu den 
Braunkohlen. [Die seit dem Carbon verflossene Zeit ist der Größenordnung 
nach wohl nach Hundertmillionen Jahren zu bemessen (Verf. 6 Millionen).
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Petraschek erwähnt obercarbone Kohlengerölle, die seither ihre Gestalt 
nicht änderten, also damals schon als Steinkohle Vorlagen.] N im m t gleiche 
Ausgangsstoffe fü r Kohle und Öl an [wiederholt geologisch widerlegt, siehe 
Mrazec, Wanner. Chemischer Teil interessant fü r Kohlen- und Ölentstehung, 
besonders auch zum Lignin-Streit; geologische Beratung (Verf. ist Chemiker) 
weniger gut]. K re jc i.

St. Z u b er: Z u r  G eochem ie der E rd ö lb ild u n g . (Petroleum. 28, 48. 
Wien 1932. 1—5.)

Öl findet sich meist in  „stratigraphischer“  Lagerung. Wanderungen sind 
untergeordnet. Lagerbildende Ölwanderung is t nicht nachgewiesen. See
tang (Strandwälle, Deltas) liefern das Ausgangsmaterial. Eigenartige Braun
kohlen, die Kalilauge nicht färben, deren Zellwände „pechartige Ver
schwommenheit“  zeigen, finden sich im  Bereiche asphaltreicher Öle des al
banischen Mio-Pliocäns. Analoges Verhalten zeigt Pflanzenzerreibsel in 
bekannten Erdölgebieten [gemeint sind wohl die karpathischen Fischschiefer 
nsw.]. Die Baku-Serie is t keine Wüstenbildung, sondern Deltaablagerung, 
wodurch die Herkunft des Öls erklärt w ird. Pflanzen als Ausgangsmaterial, 
Plankton nur accessorisch, Harze und Fette von höchst untergeordneter 
Bedeutung. Pflanzendetritusreiche Stromdelten sind die Stätte der Erdöl
bildung. „Nennenswerte ausgedehnte Anhäufung fettreicher Plankton- bezw. 
Algenmaterials wäre nur als sporadische, durchaus ungewöhnliche Erscheinung 
denkbar, deren Verallgemeinerung sich von selbst verbietet.“  Der hohe 
Salzgehalt der Lagerstättenwasser in limnischen bis brackischen Gesteinen 
wird aus der Wüstenfazies, die die Ölfazies „fast ausnahmslos“  begleiten soll, 
erklärt. Hieroglyphenbildung soll an Trockenlegung (Tiden) gebunden sein. 
Krejci leugnet die Subsistenz einer connate-water-Bildung; „hierbei hat 
er aber völlig außer acht gelassen, daß zwischen den einzelnen Wasserniveaus 
absolut trockene Komplexe Vorkommen“ . [Gerade das war einer meiner 
Stützpunkte; gegenüber Versluys, der trockene Komplexe leugnet, ist diese 
Bestätigung wertvoll. Ref.] Die Nebenprodukttheorie Krejct’s findet im  
realen Tatsachenmaterial keine Bestätigung [Ref. b itte t um das Tatsachen
material], Sapropel wandelt sich in den Tongesteinen zu Kerogen; das scheint 
einer definitiven Unterbrechung des Ölbildungsprozesses gleichzukommen. 
[Ref. ist in  den meisten Punkten entgegengesetzter Anschauung.]

K re jc i.

St. Z ub er: D ie  B ild u n g  des E rd ö l s  und  seiner  L a g e r s t ä t t e n  im  
L ic h te  m ig ra t io n s v e rn e in e n d e r  Tatsachen.  (In t. Zs. Bohrtechn. 40. 
Nr. 13—16. Wien 1932.)

Lehnt jegliche Migration, vor allem auch die seitliche Migration von 
Synkline zu Antikline, ab: als zusammenhängende Flöze erscheinen die 
Ölhorizonte nur in den Bohrprofilen; in  der Natur finden sich tonige Zwischen
lagen, die Sande sind linsenförmig, keilen aus usw. [Soweit Ref. bekannt, 
steht von allen „N ichtm igrationisten“  Zuber allein auf diesem streng folge
richtigen Sandpunkt.] Das Öl w ird in den vorangelegten Antiklinen gebildet 
[dagegen spricht die Abwesenheit besonderer Fazies in den meisten Ölfeldern,
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das Durchgreifen der Ölführung durch Überschiebungen, Decken usw.], 
Oxydationseinflüsse sind wenig weitreichend und unbedeutend, der Name 
Oxy-Bitumen daher abzulehnen [tatsächlich gibt es fast O-freie Asphalte; 
m it vielen anderen hä lt aber Ref. Oxydation für den Polymerisierung ein
leitenden Vorgang], Auch die struktureinfachsten Öllagerstätten sind von 
einem Netz von Brüchen durchzogen. Verf. nim m t an, daß natürliche Druck
störungen nicht die Größenordnung künstlicher (Sonden) erreichen. Die Ver
teilung des Öls ist, „stratigraphisch in bezug auf das Quantum ziemlich w ill
kürlich erfolgt“ , trockene, öl- und wasserführende Schichten wechseln ab. 
In  vielen Lagerstätten ist kein Muttergestein bekannt [selbstverständlich, 
wenn die Bohrungen nicht ±  beträchtlich unter die Lagerstätten reichen]. 
Den Schwerpunkt der Frage sieht Verf. in  der Undurchlässigkeit der Ton
schichten [wogegen w ir Gänge von Ozokerit, Asphalt, Sandstein, Salz, Gips usw. 
und offene K lü fte  in  solchen Gesteinen anführen]. Verf. hebt folgende Sätze 
heraus: „Eingehende Untersuchung des Oberflächenauftretens von Erdöl 
erweist in  allen Fällen, daß dieses Öl stets m it genau bestimmbaren Niveaus 
zusammenhängt und von diesem herstammt. Diese selbst lagern gewöhnlich 
in geringer Tiefe und Entfernung. Dabei zeigt es sich auch, daß das Erdöl 
niemals migriert, ohne deutlich wahrnehmbare Spuren der Zwangsläufigkeit 
dieses Platzwechsels aufzuweisen, bezw. zu hinterlassen.“  „Erweist sich 
irgendeine Schichte bezw. ein Schichtenkomplex heute als völlig ölfrei, so 
hat er auch niemals früher Erdöl enthalten.“  „M ir  w ill sogar scheinen, daß, 
sofern es einmal zu Kerogenbildung gekommen ist, dies einer definitiven 
Unterbrechung des Ölbildungsprozesses gleichkommt.“  „D ie  Kapazität der 
einzelnen Poren spielt nur eine sekundäre Rolle. Die Hauptursache des 
Erdölreichtums w ird stets in  der originären Anhäufung des naphthogenen 
Materials zu suchen sein.“  [Gründliche Sachkenntnis, viele interessante 
Tatsachen; ein wertvoller Beitrag zur Diskussion der Muttergesteins- und 
Migrationsfrage. Ref.] K re jc i.

4. C h e m i s c h e  u n d  p h y s i k a l i s c h e  V e r h ä l t n i s s e .

B ra u c h li,  R. W .: Untersuchungen von Druckverhältnissen am Boden von 
Ölsonden. (Petroleum. 28, 35. Wien 1932. 6—9.) — Referat ameri
kanischer Arbeiten.

W ild e , H. D. jr . :  W hy measure bottom hole pressures? (O il Weekly. 65, 12. 
Houston 1932. 23.)

J. Logan: B o t t o m  h o le  pressures.  (O il Weekly. 65, 9. Houston 1932. 
30—34.)

Bodendruck-Messungen sind wertvoll fü r Druckerhaltung und -erneuerung 
(repressuring), Vorratsberechnung, Bestimmung der Förderdaten für freien 
Fluß, Gaslift, Pumpen usw. Vergleich zeitlich folgender Messungen er
laubt den Druckabfall des Feldes zu bestimmen. [Dagegen ist Ref. der 
Ansicht, daß im  allgemeinen, besonders in neuen Sand- und Sandsteinfeldern, 
eine Druckparallelisation unmöglich is t; das ergibt sich fü r Rumänien aus 
den verschiedenen Steighöhen und Fördermengen sogar benachbarter Sonden
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derselben Schicht.] Flowing pressure und bottom-hole pressures können 
nicht d irekt verglichen werden wegen der Unsicherheit über den Zustand 
im  Steigrohr; closed-in pressures haben dieselbe Fehlerquelle in schwächerem 
Maße. K re jc i.

D ie B e h a n d lu n g  der in der Bohrtechnik üblichen Dickspülung zwecks
Viskositätsherabsetzung. (Petroleum. 28, 39. Wien 1932. 7/8.)

H. R. Brankstone, a. o.: I m p r o v e d  te c h n iq u e  fo r  d e te rm in a t io n  
o f d e n s itie s  and  poros i t ies .  (Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 16, 9. 
915—923. Tulsa 1932. M it 2 Abb.)

Russel-Sealy’s Apparat; Celluloidmantel aus in  HCl gekochten, in 
Butylazetat gelösten Filmen. Wägen in Hg. K re jc i.

K . K e lle rm an n  & A . Bock: W ei te re  Be i t r ä ge  zu r  A u f b e r e i t u n g  
von  Ö lsanden. (Petroleum. 28, 20. Wien 1932. 1—20. M it 23 Abb).

Entölung durch Zusatz von Natriumbicarbonat, wässerige Methyl- bezw. 
Äthylalkohollösung, Erwärmung auf 75° und Umrühren. Im  Experiment 
Dauer 4—9 Minuten m it, 2 Stunden ohne Alkoholzusatz. Apparatur, Kurven 
der Löslichkeit, der Oberflächenspannungen usw. K re jc i.

W . G ründer: E rd ö lg e w in n u n g s m e th o d e n  u n d  res t lose E n t-  
ö lu n g  ö lfü h re n d e r  S ch ich te n . (Petroleum. 28, 44. Wien 1932. 1— 7.)

Beruht wesentlich auf Referaten über amerikanische Literatur. Gute 
Zusammenstellung. K re jc i.

A . W . Schm idt & W . M ü lle r: B e i t r ä ge  zur  K e n n t n i s  deu tsche r  
R ohö le. (Petroleum. 28, 39. Wien 1932. 1—6.)

Die Dichte der Öle n im m t nach unten ab. Die Tiefenöle sind paraffin- 
basisch, die hohen Öle von Wietze sind asphaltisch oder Mischöle.

K re jc i.

K . B. Nowels: W a t e r  m o v e m e n t  i n  n a t u r a l  and a r t i f i c i a l  
f l o o d i n g  of  o i l  Sands. (O il Weekly. 67, 3. Houston 1932. 29.)

Theoretisch, basiert auf der Ellipsentheorie (Einlauf- und Fördersonde 
in den Brennpunkten einer Ellipse). Mathematische Behandlung und Feld
daten. K rejc i.

J. Versluys: F ac to rs  i n v o l v e d  i n  Seg regat ion of  o i l  and gas 
f r o m  s u b te rra n e a n  wa te r .  (Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 16, 9. 
Tulsa 1932. 924—942. M it 5 Abb.)

Theoretisch. N im m t an: „D ry  or unsaturated strata do not exist at 
depth.“  [Wurden aber in  Schächten beobachtet. Ref.] Feinheit der Poren 
(Tone) genügt nicht zur Erklärung, warum Öl nicht ein wandert: der Wider
stand w ird unendlich klein bei unendlich langsamer Bewegung; daher kann 
Öl und Gas nicht durch geologische Zeiten in den gröberen Schichten zurück
gehalten werden. [Fehler im  logischen Schluß, entstanden durch Spiel m it
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dem Begriff „in fin itesim al“ . Ref. empfiehlt, die Abhandlung zu lesen, da 
sie zahlreiche Probleme klar aufzeigt.] Krejci.

J. Barlot: N o u v e lle  m é tho de  d ’ an a lyse  des sch is te s  b i tu 
m in eu x . (C. R. 196. 1933. 1116.)

Um den Bitumengehalt zu bestimmen, wandte man bisher dieselben 
Methoden an wie fü r die Kohlenanalyse. Yerf. g ibt eine neue Methode an, 
durchgeführt an bituminösen Schichten des Beckens von Creveney. Mittels 
Fluorwasserstoffsäure w ird eine nahezu vollständige Trennung der organischen 
Substanz in hinreichender Menge zur weiteren Untersuchung erreicht. Man 
bestimmt den fast immer geringen Feuchtigkeitsgehalt, behandelt bei 40 50° C 
m it Salzsäure von 50%. Der Rückstand w ird m it 50%iger Fluorwasser
stoffsäure, der 1 % reine über 50 %ige Schwefelsäure zugefügt wird, 
behandelt. Der größte Teil der Kieselsäure löst sich auf; der Rückstand 
ist nicht mehr als 33 %  des ehemaligen Gewichts. Man bestimmt den Kohlen
stoff, Wasserstoff, Schwefel und Stickstoff durch die gewöhnlichen Methoden.
4—5 % des Rückstands sind die Oxyde von Eisen, Alum inium, Silicium 
und Phosphorsäure.

Der Schwefel is t nahezu ganz in  Form von P y rit vorhanden. N icht 
mehr als 10 % sind organischer Schwefel. Die Summe C +  H  +  N +  0  +  
tV  S stellt den Gehalt an rohem Öl und brennbarem Gas dar.

M. Henglein.

5. Regionales.

E u r o p a .

S tu tz e r, O.: Rückblick auf die Erdöltagung in  Hannover. (Petroleum. 28, 22. 
Wien 1932. 1—3.)

S chw arz, R .: Die Erdöltagung in Hannover vom 5 .-7 .  Mai 1932. (Petro
leum. 28, 20. Wien 1932. 1—8. (Referat.)

D re he r, O.: Das Bohrarchiv des Erdölgeologen, erläutert an dem Beispiel 
„Deutschland“ . (Petroleum. 28, 31. Wien 1932. 16—21.)

W . A . J. M. Waterschoot v. d. Gracht: O ccu rren ce  and  p ro - 
d u c t io n  o f p e tro le u m  in  G erm any. (Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 
16, 11. Tulsa 1932. 1144—1151.)

Kurze Einführung in  die Ölgeologie Deutschlands. Krejci.

K rü m m e r, A .: O il in  Germany. (Mining Journ. 174. 1931. 5014.)

D ie  D e u tsch e n  E rd ö lb e rg b a u -U n te rn e h m u n g e n . (Petroleum. 28, 18. 
Wien 1932. 17—20.) — Liste, finanzielle und persönliche Beziehungen.

F. Behme: D ie  E n ts te h u n g  der d e u tsche n  E rd ö lla g e rs tä tte n .  
(Petroleum. 28, 39. Wien 1932. 9—12.)
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Bezieht sich auf Stadnikoff , „D ie  Entstehung von Kohle und Erdöl“ , 
zitie rt das gute W ort St ille ’s von den „Rastvorstellungen“ . Scheint auf 
anorganische Entstehung abzuzielen. Krejci.

H eidorn , F. &  H. S c h lü te r :  Zur Frage der Ölhöffigkeit und Paläogeographie 
des m ittleren Zechsteins. (K ali. 25.1931. 295—298, 307—312, 321—325.)

A. Bentz: I s t  U n te r fra n k e n  e rd ö lh ö ff ig ?  (Petroleum. 28, 18. 
Wien 1932. 1—10. M it 5 Abb.)

Formationstabelle des Verf.’s:

' 
P

er
io

de
 

j 1
F

or
m

at
io

n

Gliede

rung

Mäch
tig 

keit, m
Gesteinsausbildung

Oberer ca. 60 Ceratitenkalke m it Trochitenbänken

r* M ittlerer Mergelkalke m it dolomitischen Platten-
Jö Anhydrit- ca. 40 und Zellenkalken, Mergelschiefer und
rCÜ02 gruppe) Dolomit
53

s Unterer Kalke und Mergel, unten 2 Terebratel-
(Wellen- ca. 80 bänke, oben 2—3 Schaumkalkbänke

kalk)

Röttone, dunkelrote schiefrige Tone,
Fränkischer oder Oberer Chirotherien-

ca. 50 quarzit (1—2 m), Röttone, dunkelrote

02 Oberer schiefrige Tone

(Röt) Plattensandstein i. e. S. (30
Platten- bis 70 m), Untere Chiro-r-t 30—70 sand- therien-Schicliten (3 m)

.0
‘3

stein (Sandstein u. Schiefertone)
02T3 Felssandstein, rote verkieselte Sandsteine
02
Ö M ittlerer

10—15 (Quarzitische Felszone)
¡3

PQ (Haupt- Hauptbuntsandstein, rote, fein- bis grob-
bunt- 300 körnige Sandsteine m it kieseligem oder

Sandstein) bis tonigem Bindemittel, rote feinsandige
500 Schiefertone

Feinkörnige Sandsteine und Schiefertone

Unterer 30—5C Bröckelschiefer: roter Schieferton m it
Anhydrit und Gips

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 51
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Formationstabelle (Forts.)

P
er

io
de

F
or

m
at

io
n

Gliede
rung

Mäch
tig 

keit, m
Gesteinsausbildung

3—10 Obere Letten: rote Tone und Gips

10— 14
Plattendolomit: grauer dolomitischer Kalk 

und Dolomit, schwarzer Schieferton

Oberer 10
Untere Letten m it jüngerem A nhydrit: 

roter und grauer Ton m it Gips und 
Anhydrit, selten Sandsteineinlagerungen

*o>

0—167
Hauptsalzlager: Steinsalz, teilweise m it 

Kaligehalt, z. T. m it Einschaltungen 
von Ton und Anhydrit

S

©©
CS3 7—34

Älterer A nhydrit: grauer, bituminöser An
hyd rit

P
e

r

2—7
Anhydrit-Knotenschiefer: grauer K a lk od. 

Dolom it m it Anhydritlinsen, Schieferton

10—20
Zechsteinmergel und -kalk: grauer Mergel 

und Kalk, z. T. Fucoidenfazies

Unterer
1—10

Kupferschiefer: Mergelschiefer, z. T. b itu 
minös

0—2 Zechsteinkonglomerat

R
ot


lie

ge
nd

es Ober-

Rot-

liegendes

20—30
0—7

ca. 100

Weißliegendes: weiße Sandsteine 
Grauliegendes: graue Sandsteine 

( Rotliegendes i. e. S.: rote Sandsteine,
1 Konglomerate und feinsandige Schiefer

tone

Kristallines Grundgebirge Granit, Gneis, Glimmerschiefer

T e k to n ik :  generelles, sehr flaches Einfällen nach SE. Verwerfungen 
in NW, NNE und seltener NE.

Bitumen findet sich regional im  Zechstein, wurde aber anscheinend 
im allgemeinen nicht m obilisiert; in  Unterfranken is t wenig Hoffnung fü r 
ein geeignetes Speichergestein. Einheitliche Herleitung des hannoverschen 
Öls aus dem Zechstein. Krejci.

H . A lbrecht: Das E rd ö lv o rk o m m e n  von  V o lk e n ro d a . (Pe
troleum. 28, 18. Wien 1932. 11—16.)
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Öl in K lüften des Hauptdolomit, gebunden an Aufwölbungen (Profile); 
als Muttergestein w ird der Stinkschiefer genannt. Geschichte und Tech
nisches. Das Öl ist gasrein, Drucke von 20— 40 at, auf den Kuppen bis 80 at. 
Gegen die Kuppen nim m t das Gas auf Kosten des Öls zu. Zusammensetzung 
des Öls: Benzin 25% , Leuchtöl 20, Motoröl 13, Pacura 42; bräunlichgrün, 
d =  0,836/20°. Viskosität 1,4 E ; Paraffin 1,94%. Zusammensetzung des Gases:

c h 4 ......................... . . . .  54,5
c2h „ ......................... . . . .  12,4
c3h 8 ........................ . . . .  9,0
c4h 10........................ . . . .  3,7
C6H l2 und höhere . . . . .  2,2
n 2 ............................. . . . .  18,0
0 2 ............................. . . . .  0,1
C O ............................. . . . .  0,1
c o 2............................. . . . .  0,0
h 2s ........................ . . . .  0,0

Summe . . . . .  100,0

Dichte 1 ,0 3 5 /L u f t ............................. |  15°, 735 mm
Verbrennungswärme 10 373 kcal/nP

Krejci.

H. Albrecht: Das E rd ö lv o rk o m m e n  von  V o lk e n ro d a . (Kali.
- 6- 1932. 25—33, 39—43.)

Im  Grubenfeld Volkenroda-Pöthen wurden durch Bohrungen älteres
Steinsalz (27—45 m), Basalanhydrit (8—120 m) und Hauptdolom it (34—64 m)
erschlossen. ö l- und gasführend is t der Hauptdolom it (54—57 % CaC03,
42—44 %  MgC03, etwas CaS04, Fe und Si02). Der Dolom it ist dicht aus-
gebildet, nach dem Hangenden zu (Dachzone) oolithisch (Anhydritkeime 
m it Dolomithäutchen), im  Liegenden größere blaugraue Anhydriteinspreng
linge m it Schwefelkiesumrandung. In  die Grundmasse sporadisch ein
gelagert sind oxydierte Bitumina, die bei Anhäufung als Ölrisse erscheinen. 
Diese sind meist an Transversalklüfte (Schieferung) gebunden. Im  Haupt
dolomit finden sich selten unbestimmbare Lamellibranchiaten.

Profil 1. 300 m südlich der Pöthenschächte im  gestörten Gebirge: 
20 m älteres Steinsalz — 34,50 m Basalanhydrit — 85,00 m Hauptdolomit — 
100,40 m m ittlerer Zechsteinanhydrit — 140,50 m älteres durchschiefertes 
Steinsalz m it Kalilagerresten — 156,70 m Basalanhydrit — 229 m Haupt
dolomit — 377,40 m m ittlerer Zechsteinanhydrit.

P rofil 2. A uf dem Nordflügel des Sattels 2: Kalilager — 30 m älteres 
Steinsalz — 45,20 m Basalanhydrit — 83,50 m Hauptdolom it — 115,0 m 
mittlerer Zechsteinanhydrit — 351,35 m Steinsalz (ältestes Steinsalzlager?) — 
357,35 m m ittlerer Zechsteinanhydrit. A. Geller.

H. Runge: Ü b er d ie  Ö lh ö f f ig k e i t  des au ß e rh a n n o ve rsch e n  
n o rd d e u tsch e n  F la c h la n d e s . (In t. Zs. Bohrtechn. 40, 20. Wien 1932. 
191— 194.)

I I .  51*
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Für Ref. neu ist die Annahme einer Erdölhöffigkeit der Pompeckj- 
schen Schwelle (Küstenlinien); die Möglichkeit scheint tatsächlich gegeben,

Krejci.

R. W äg er: Ü b er den B e s ta n d  an schw eren  M in e ra lie n  in  
Ö lsanden von  N ienh ag en  (H a n n o ve r). (Peltroleum. 28, 39. Wien 
1932. 6—8.)

Proben aus Yalendis Wealden und Oberdogger aus 3 Bohrungen. Die 
wesentlichen Schwermineralien (außer den nicht bestimmten Erzen) sind: 
Zirkon, R util, Turmalin, Granat, Disthen, Staurolith. Fraglich, ob die Schwer- 
mineralbestimmung fü r Hannover praktische Bedeutung haben wird.

Krejci.

Neubauer: D e u ts c h e r A s p h a ltb e rg b a u  b e i E schershausen. 
(Petroleum. 28, 21. Wien 1932. 5—11. M it 2 Abb.)

Die Pteroceras-Schichten des Mittelkimmeridge und die ßifjras-Schichten 
des Unterportland liefern den meisten Asphaltkalk; der Bitumengehalt der 
Eimbeckhäuser Plattenkalke is t meist gering. Die Asphaltkalke sind massig 
oder bankig, o ft oolithisch, Bitumengehalt 1—14 %. Verunreinigungen sind 
Ton und MgC03. Nutzbarkeitsgrenzen: Tongehalt unter 4—5 %, Bitumen
gehalt über 2—3 %. Der Bitumengehalt is t sehr horizontbeständig, nim m t 
nur an einer Stelle gegen K lü fte  zu (entsprechend den Verhältnissen in Erdöl
lagerstätten; erklärlich bei flüssiger Einwanderung und schichtweise verteilter 
Porosität). Krejci.

S tre in tz , M.: Erdöl und Erdgas in Österreich. (Montanist. Rundsch. 25.
1933. Nr. 7.)

N e u e rb o h ru n g  vo n  E rd ö l in  Ö s te rre ic h . (Petroleum. 28, 46.
6—11; 48. 6—10. Wien 1932.)

Erfolg der zweiten Bohrung am Steinberg, die in  785 m m it 5 Waggon 
fündig wurde; auch diese Bohrung kam bei 705 m aus dem Mäot d irekt in  
den Kreideflyscli. Krejci.

K . Zapietal : E n tw ic k lu n g  un d  E in o rd n u n g  de r F ly s c h z o n e  
u n d  des Neogens zw ischen  d e r D o na u  u n d  de r W e ich se l, m it  
R ü c k s ic h t a u f das E rd ö l.  (Petroleum. 28, 35. Wien 1932. 1—6.)

Regionale Geologie in  zahlreichen Detailangaben, die keine Detail
angaben mehr vertragen. (Keine brauchbaren Ölanzeichen.) Krejci.

B aye r, K . : Bohrung Kierling bei Wien. (In t. Zs. Bohrtechn. 40, 23. Wien 1932.
228—229.) — Technisches Bohrprofil.

H e m pe l, E .: Zur Frage der Erschließung von Erdgas und Erdöl im  Wiener
Becken. (In t. Zs. Bohrtechn. 40, 20. Wien 1932. 195—196.) — Deta il
angaben über Schürfungen.

K. Friedl : Z u r G esch ich te  des O b e rla a e r G asfundes. (In t. 
Zs. Bohrtechn. 40, 21. Wien 1932. 203—204.)

Im  abgesunkenen Teil des Lanzendorfer Bruches (über 600 m Sprung
höhe) war das Sarmat frei von Öl und Gas, und erst im  Mediterran wurde
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Gas gefunden. Obwohl dieser östliche Teil aussichtsreich ist, wurde die nächste 
Bohrung auf den Westteil angesetzt, um die fraglichen Schichten in geringerer 
Tiefe zu erhalten. Eine durch die Drehwaage angegebene Antiklinale m it 
I o Verflachen wurde nach F r ie d l ’s Zoneneinteilung des Wiener Pliocäns 
auch biostratigraphisch bestätigt und daraufhin die (m it Gas fündig gewordene) 
Oberlaaer Sonde angesetzt. Krejci.

S c h n ä b e l ,  E .: Tektonik der ölverdächtigen Aufwölbungen in  der Brünner
Depression und im  angrenzenden Paläogen. (In t. Zs. Bohrtechn. 40, 18.
Wien 1932. 173/174.) Detailangaben.

K. Bohdanowicz: G e o l o g y  a n d  m i n i n g  o f  p e t r o l e u m  
in  P o 1 a n d. (Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 16,11. Tulsa 1932. 1061—-1091. 
M it 12 Abb.)

Interessante Diskussion (S. 1061—1082) des Diapirismus in Rumänien, 
Kaukasus und Polen und seiner Beziehungen zu den Erdöllagerstätten; 
bespricht dann die polnische Öl- und Gasindustrie (Bohrungen).

Krejci.

F. G. Clapp: O i l  a n d  g a s  p o s s i b i l i t i e s  o f  F r a n c e .  
(Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 16, 11. Tulsa 1932. 1092—1143. M it 7 Abb.)

Kurze Einführung in die Geologie und Ölhöffigkeit Frankreichs, produk
t iv  nur Pecheibronn und Gabian. Bibliographie 137 Nummern.

Krejci.

M. Anelli & A . B ellu ig i: S e a r c h  f o r  o i l  i n  P a r m a d i s t r i c t ,  
W e s t e r n  I t a l y .  (Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 16, 11. Tulsa 1932. 
1152—1159. M it 3 Abb.)

Parallele NW  streichende Falten in  den tertiären Fußhügeln; z. T. dia- 
Pirisch; im  selben Streichen Ölaustritte und J-Br-Salzwasser.

Krejci.

R. Schreiten E r d ö l f ü h r e n d e  S c h i c h t e n  i m  C a m b r o -  
S i l u r  v o n  V ä s t e r g ö t l a n d .  (Petroleum. 28, 27. Wien 1932. 1—5.)

Kolm  und Stinkkalk, vielleicht auch die vanadinhaltigen „Koh len“ , 
führen Erdölabkömmlinge. Die „Sekundärkohle“  des Stinkkalkes enthält 
riechende Schwefelverbindungen, wie sie sich in S-haltigen Rohölen, aber 
nicht in Kohlen, finden. Die V-haltigen Kohlen enthalten keine erkennbaren 
■vegetabilischen Reste. Zusammensetzung der V-Kohlen:

Ort Horizont Feuchte C I I O N S Asche

Ordegarden Peltura _ 82,68 5,02 2,09 1,84 2,92 5,45

Karlsfors Hauptlager 0,28 76,12 14,00 2,45 2,51 2,00 2,64

0  =  Differenz; H e d s tr ö m  gibt 3—5 % V20 5 in  der Asche an. Alaunschiefer 
von Karlsfors enthalten 0,09—0,11 % V. Vanadinhaltige „K oh len“ , Kolm, 
Alaunschiefer und Stinkkalk kommen zusammen vor; die Kohlen sind häufig 
in glaukonit- und phosphoritführende Kalke eingelagert [auffallend tiefgrüner
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Glaukonit findet sich wiederholt in  Zwischenlagen benthosleerer polybitu- 
minöser, pyritführender schwarzer Schiefer]. V und U gehen zusammen, 
vielleicht auch m it Bitumen [vgl. argentinischen Asphalt m it 38 % V  in 
der Asche]. Krejci.

N. W assoew itsch: G e o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  a u f  
Bl .  A  — V I  d e s  K a c h e t i n s k i  - Ö l g e b i e t e s .  (T rudy Neftjanogo 
geol.-raswed. Instituta. Serie A. Lief. 2. Moskau 1931. Leningrad. 1—35. 
Kuss.)

Das ausgedehnte Kachetinski-Ölgebiet liegt zwischen den Flüssen Alasanj 
und Iora in  Georgien (Kaukasus).

Verf. unterscheidet eine nördliche tektonische Tschiaur-Zone und eine 
südliche tektonische Kachetinski-Zone. In  den Profilen beider Zonen be
stehen wesentliche lithologische und paläontologische Unterschiede. Die 
Sedimente der nördlichen Zone haben sich in  der Geosynklinale des Haupt
kaukasus-Zuges abgelagert. Die Kachetinski-Zone besteht aus Ablagerungen 
eines epikontinentalen Meeres.

Die Ablagerung des Kachetinski-Ölgebietes sind fossilarm. Sie werden 
auf Grund lithologischer Merkmale folgendermaßen gegliedert (von unten 
nach oben):

A. D ie  T s c h i a u r - Z o n e :  1. Unt. Flysch (Unt. Kreide), 2. H ori
zont von Kieselschiefern, Hornsteinen und Feuersteinen, 3. Horizont 
roter Kalke, 4. Lithographische Kalke, 5. Serie körniger Kalke, 6. Orbi- 
toidenschichten (Maastricht), 7. Supra-Orbitoidenschichten, 8. Kwa- 
kewris-chewi-Serie und 9. Ildokan-Serie (Eocän).

B. Die K a c h e t i n s k i - Z o n e :  1. mächtige Tetra-chewi-Serie,
2. Nawtis-chewi-Serie und der Aucellinen-Horizont, 3. Ukugmarti- 
Serie, 4. Horizont der Kieselgesteine und 5. Horizont roter Kalke.

Das A lter der stratigraphischen Horizonte kann nur m it Vorbehalt 
bestimmt werden. Die Serie 2 der Kachetinski-Zone enthält eine Albfauna. 
Die Serie Ukugmarti gehört dem Cenoman an, die Kieselgesteine und die 
roten Kalke werden zum Turon und die lithographischen und körnigen 
Kalke (?) zum Untersenon gestellt.

Die untersuchten obercretacischen und paläogenen Ablagerungen weisen 
gewisse Ähnlichkeit m it den synchronischen Sedimenten der Halbinsel 
Apscheron und des Kabristans auf.

Die Tektonik des untersuchten Gebietes ist sehr kompliziert. Die a ll
gemeine Streichrichtung der Tschiaur-Zone ist W NW — OSO. Die Faltung 
der Kachetinski-Zone ist ebenfalls sehr intensiv. Überschiebungen, Über- 
kippung der Falten nach N und Deckenfalten werden häufig beobachtet.

Ö l f ü h r u n g .  Diese is t an die Ildokan-Serie gebunden, die haupt
sächlich aus Tonen und feinkörnigen Kalksandsteinen besteht. Das Fehlen 
von porösen Gesteinen (die erwähnten Sandsteine sind stark durch CaC03 
verkittet) spricht vorläufig dem Ildokan-Vorkommen wirtschaftliche Be
deutung ab. Der geologische Bau des Vorkommens ist äußerst verwickelt.
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A n a l y s e  d e s  Ö l s :
Spez. Gew. . . . 0,847 24°/15°
Paraffin . . . .  1,47 %

Destillation nach E ngler:
Siedepunkt . . . 110° C 
bis 150° . . . .  3,0 %
von 150—300° . 44,2 %  spez. Gew. 0,797 bei 22°/15°
Rückstand . . . 52,2%  „  „  0,895 „  28°/15°
V e r lu s t ................. 0,6 %

E l e m e n t a r a n a l y s e :
C 86,56, H  13,22, N 0,11, S 0,9, Asche 0,004, Sauerstoff 0,016.

N. Polutoff.

B. A lfe ro v : B e i t r ä g e  z u r  G e o l o g i e  d e s  A r s g i r s k i -  
G e b i e t e s .  (Trudy Neftjanogo geol.-raswed. Institu ta . Serie A. Nr. 17. 
Leningrad 1932. 1—29. Russ.)

Das Arsgirski-Gebiet liegt im  nordöstlichen Teil des Nordkaukasus 
(Fluß östl. Manytsch).

P o s t p l i o c ä n .  Hierher gehören zwei lithologisch ähnliche Gesteins
serien: Kaspische Ablagerungen m it mariner Fauna und lößartigen Lehmen 
wahrscheinlich kontinentalen Ursprungs. Die gelbbraunen Lehme sind 
stellenweise über 100 m mächtig. Die kaspischen Ablagerungen sind durch 
ihre oberen und m ittleren Horizonte vertreten.

A p s c h e r o n .  Sandig-tonige Schichten, deren A lte r nur m it Vor
behalt angegeben werden kann.

P o n t i s c h e  S t u f e .  Die petrographische Zusammensetzung is t sehr 
unbeständig. Es herrschen bald kalkige Sande allein, bald dieselben in  Wechsel- 
lagerung m it Kalken, bald Tone vor. Mächtigkeit 19—25 m.

M ä o t i s c h e  S t u f e .  Unter der Pontischen Stufe liegt ein 1,20 m 
mächtiger Kalkhorizont, der von schmutzigroten Tonen unterlagert w ird.

O b. S a r  m a t. Im  oberen Teil besteht es aus sandigem Mergel, Kalken 
und kalkigen Sanden. Darunter liegt ein charakteristischer kieseliger Sandstein.

M i t t l .  S a r m a t .  Dunkelgraue Tone des Unt. Sarmartes stellen 
den untersten Horizont dar, der von den Bohrlöchern erreicht wurde.

Die beschriebenen Schichten scheinen flach nach O geneigt zu sein.
Der Arbeit sind 12 Bohrprofile beigefügt. N. Polutoff.

K. Kalitzki: S a m a s c h k i n s k i - Ö l g e b i e t .  (Trudy Neftjanogo 
geol.-rasw. Instituta. Serie A. Nr. 3. Leningrad 1931. 1—21. Russ.)

Unter dem Samaschkinski-Gebiet versteht man den östlichen Teil des 
Ssunschenski-Gebirges, vom Berg Naurskaja bis zum Fluß Ssunscha. Hier 
sind folgende Schichten nachgewiesen worden:

1. A p s c h e r o n .  Mergel, kalkige Tone und Sande m it Dreissensia 
polymorpha, D. rostriformis, Lymnea stagnalis usw. Die Schichten 
liegen diskordant auf der Aktschagyl-Stufe.
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2. A k t s c h a g y l - S c h i c h t e n .  Mergel, Sande und Sandsteine. 
Die Mergel führen: Cardium dornbra und selten M adra subcaspia. 
Die Aktschagyl-Schichten liegen ebenfalls diskordant auf dem Sarmat.

3. O b. S a r m a t .  Bräunliche sandige Tone m it M . caspia.
4. M i  1 1 1. S a r  m a t. a) die Grosny-Serie und b) die Cryptomadra- 

Schichten.
5. U n t. S a r m a t .  Kalkige Tone.
6. S p a n i o d o n t e l l a - S c h i c h t e n .  Verschieden gefärbte Sande 

und kalkige Tone m it charakteristischen Schalen von Spaniodontella.
7. / S p i r i a i i s - S c h i c h t e n .  Diese sind durch Sande, braune 

Schiefertone und mächtige Quarzsandsteine vertreten.
T e k t o n i k .  Das Ssunschenski-Gebirge stellt eine Antiklinale dar, 

deren Achse allmählich in OSO-Richtung eintaucht. Bei näherer Betrachtung 
erweist sich jedoch die Tektonik als vie l komplizierter.

Ö l f ü h r u n g .  Das untersuchte Gebiet grenzt unm ittelbar an das 
Alt-Grosny-Gebiet. Beide Bergrücken —  Ssunschenski und Grosny —  sind 
aus denselben Schichten aufgebaut. Es drängt sich die Frage auf, ob vielleicht 
die Ähnlichkeit zwischen den genannten Bergrücken auch in der Ölführung 
besteht? Bekanntlich sind die Spaniodontella- und Spirialis-Schichten des 
Grosny-Bergrückens ölführend. Obwohl sich diese Schichten in  den Ssun- 
schenski-Bergzug fortsetzen, führen sie kein ÖL Dieses is t darauf zurück
zuführen, daß die Miocän-Ablagerungen des untersuchten Gebietes zutage 
treten und ihren Gas- und Ölgehalt m it der Zeit verloren haben. Nur an 
einigen Stellen wurden schwache Ölanzeichen beobachtet. N. Polutoff.

N. Wassoewitsch: Ö l z e i c h e n  b e i m  D o r f  S c h i n w a n i  
( G e o r g i e n ) .  (Trudy Neftjanogo geol.-raswed. Instituta. Serie B. Lief. 3. 
Leningrad. 1— 14. Russ. m it engl. Zusammenf.)

Dieses Dorf liegt beim Zusammenfluß der Flüsse Pschawskaja und 
Belaja Aragwa, 7 km  von der georgischen Militärstraße entfernt. Der geo
logische Bau des Gebietes is t äußerst kompliziert. Seine Stratigraphie und 
Tektonik wurden schon in  allgemeinen Zügen von V. R en ng ar ten  geklärt 
[Bull. Comité geol. 1923. Leningrad. Ref.]. Das Profil der paläogenen und 
obercretacischen Ablagerungen wurde vom Verf. vorliegender Arbeit noch 
ausführlicher ausgearbeitet.

Ölanzeichen machten sich in  der Umgebung des Dorfes Schinwani im  
nördlichen allochthonen Komplex, in  der Nähe seiner Grenze gegen den 
südlichen allochthonen Komplex bemerkbar. Erdöl kommt in  den eocänen 
und cretacischen Schichten vor. Als Ölmuttergestein bezeichnet Verf. die 
Ildokan-Schichten (Eocän), die große Ähnlichkeit m it typischen Ölmutter- 
gesteirien vieler Erdölgebiete der W elt aufweisen (beschrieben von B l u m e r , 

K r ejc i-Gr a f , A r k h a ng elsk i).
Industriellen W ert hat das Vorkommen nicht. N. Polutoff.

W . Kusnezow: G e o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  i m  G e 
b i e t  v o n  M a n y t s c h - W i n o d e l n o j e  ( N o r d k a u k a s u s ) .  
(Trudy Neftjanogo geol.-raswed. Instituta. Serie B. Lief. 6. 1—T I.  Russ. 
m it engl. Zusammenf.)



Die ältesten Ablagerungen sind durch dunkle, geschichtete Tone, Kalke 
und Sande des u n t e r e n  S a r m a t  vertreten. Darüber lagern Schichten 
m it typischer M i t t e i s a r m a t f a u n a  und dann Quarzsande, Sandsteine 
und Kalke m it Mactra caspia (0  b e r  s a r  m a t). Die Gesamtmächtigkeit 
des Sarmat schätzt Verf. auf 165 m. Das Sarmat w ird von p o n t i s c h e n  
Schichten m it Didacne novorossica B arb., Dreissensia simplex B arb., Dr. 
tenuissima Sin z . u . a. überdeckt. Zuoberst liegen k a s p i s c h e  Ablage
rungen. Alle Schichten sind schwach nach NO geneigt. Ölanzeichen wurden 
nicht festgestellt. N- Polutoff.

A . Federoff: G eo log ische S k izze der Z y b a n o w a -B a lk a . (Trudy 
Neftjanogo geol.-raswed. Instituta. Serie B. Lief. 4. 1- 24. Leningrad 1930. 
Russ. m it engl. Zusammenf.)

Die Zybanowa-Balka stellt ein ziemlich breites Tal dar, das im  west
lichen Teil des Anap-Bezirkes des Nordkaukasus-Gebietes liegt.

P o s t te r t iä r .  Alluviale und diluviale Ablagerungen.
T e r t iä r .  Das Tertiär ist ziemlich vollständig entwickelt.

P lio c ä n
1. „N a d ru d n y “ -S c h ic h te n : Quarzsande und helle Tone . . . 85 m
2. „R u d n y “ -S c h ic h te n  (Erzschichten): Dichte kalkfreie Tone; tonig-

sandiger, eisenhaltiger M u sch e lka lk ................................ 150 170 m
3. P o n tis c h e  S c h ic h te n : Helle, leicht sandige Tone. Kalk (Haupt

wasserhorizont!) .......................................................................... 190 m
M io cän

4. Mäo t i s c he  St uf e:  Helle feingeschichtete kalkige Tone m it Sand-
und Diatomeenschlammeinlagerungen. Häufig Mergel- und K a lk
lagen ..................................................................................................m

Diskordanz
5. Ob. S a rm a t: Sandiger Detrituskalk. Mächtigkeit unbekannt.

Diskordanz
6. M i t t l .  S a rm a t (Cn/piomacira-Schichten): Grünliche und gelbgraue 

nichtgeschichtete Tone m it Mergel- und Sandsteinlagen. . . 70 m
7. U n t. S a rm a t: Gelbgrauer, gipsführender Ton m it Lagen von Muschel

sand, festen dolomitisierten und weichen Mergeln . . 150—200 m
In  den m ittleren und unteren Horizonten wurden unbedeutende 

Ölansammlungen festgestellt.
8. K a ra g a n -S c h ic h te n : Gelber, graugefleckter, kalkiger Ton. Mergel

schichten z. T. d o lo m it is ie r t......................................................HO m
9. T s c h o k ra k -S p ir ia l is -S c h ic h te n :  Gelber, stark kalkiger, gips

führender Ton. Feste dolomitisierte Mergel. Muschelkalk. Tonig- 
kalkiger S andste in ......................................................................... 150 m

O lig o cä n

Diskordanz
10. M a ik o p -S c h ic h te n : Grauer Ton m it Jarosit-, Sphärosiderit- und 

Eisensteineinschlüssen. Zuoberst Äpfcidu-Sandsteine, an der Basis 
gelber, kalkiger Ton. Maximale M ä ch tig ke it........................  235 m

Lagerstätten der Kaustobiolithe: Öl 809
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Eocän
11. F o ra m in ife re n -S c h ic h te n : Grünliche kieselige Tone, Sandsteine 

und Mergel. Ölführung. Mächtigkeit unbekannt.
In  tektonischer Beziehung stellt die Zybanowa-Balka eine einfache, 

fast W — 0  streichende Antiklinale dar, die im  N  und im  S von Mulden be
grenzt wird. Die Flügel der Antiklinale fallen flach ein.

Die zusammengestellten Beobachtungen lassen auf das Vorhandensein 
eines Erdölhorizontes im  unteren Sarmat schließen. Seine praktische Be
deutung ist aber gering. Außerhalb der Zybanowa-Balka wurde Erdöl in 
den Foraminiferen-Schichten angetroffen. N. Polutoff.

A . Federov: Das D s c h ig in s k i—W a re n ik o w s k i-Ö lg e b ie t.  (Trudy 
Neftjanogo geol.-raswed. Instituta. Serie A. Lief. 4. Leningrad 1931. 1—30. 
Russ. m it engl. Zusammenf.)

Das Gebiet nim m t den westlichen Teil des Kuban-Beckens (Nordkaukasus) 
ein. Es w ird aus posttertiären und tertiären Ablagerungen aufgebaut. Den 
ersteren gehören eluviale, alluviale Bildungen, lößartige Lehme usw. an. 
Das Tertiär ist durch folgende Schichten vertreten:

P lio c ä n
1. „Nadrudny“ -Schichten .............................................  100—165 m
2. „R udny“ -E rzsch ich te n .............................................  100—170 „
3. Pontische S t u f e .............................................................  165 ,,

M iocän
4. Mäotische S t u f e .........................................................  70 — 75 in

5. Ob. S a rm a t............................................................. nicht festgestellt
6. M ittl. S a r m a t .............................................................  100—110 m
7. Unt. Sarmat .............................................................  80—100 „
8. Spaniodontella-Schichten .........................................  85—100 ,,
9. Tschokrak-iS'pinaKs-Schichteri................................. 115 „

O lig ocä n
10. M a iko p -S ch ich te n ....................................................  —

Die petrographische Ausbildung dieser Schichten ist derjenigen von 
Zybanowa-Balka ähnlich, die südlich unseres Gebietes liegt. [Vgl. das vor
hergehende Referat. Ref.]

Tektonisch stellt das untersuchte Gebiet eine W NW — OSO streichende 
Antiklinale dar, deren nördlicher Flügel steiler als der südliche Flügel einfällt.

Im  Gebiet sind vorwiegend dichte Gesteine (Tone) entwickelt, die fü r eine 
Ölansammlung wenig geeignet sind. Nur die Foraminiferen-Schichten, die 
hier nicht aufgeschlossen sind, enthalten poröse Gesteine. Letztere können 
als ölhöffiger Horizont aufgefaßt werden. N. Polutoff.

J. Brod: To th e  Scheme o f th e  P ro s p e c tin g  and  E x p lo i ta t io n  
o f th e  S o u th  D a gh es tan  Gas b e a r in g  S tra ta . (Trudy Neftjanogo 
geol.-raswed. Instituta. Serie B. Lief. 8. Leningrad 1932 [?]. 1—22. Russ. 
m it engl. Zusammenf.)
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Im  Zusammenhang m it dem Bau eines chemischen Werkes wurden die 
Gasvorkommen von Süddaghestan näher untersucht.

Verf. beschreibt drei solche Vorkommen und bespricht gleichzeitig die 
Möglichkeiten ihrer rentablen Ausbeutung.

1. V o rk o m m e n  „D a g h e s ta n -O g n y “ . Das Vorkommen stellt eine 
kuppelartige Erhebung dar, die an die Achse einer Antiklinale gebunden 
ist. Auf dieser Antiklinale liegen auch alle anderen bekannten Gas- und 
Ölvorkommen Süddaghestans (Choseh-Mensil, Duslak, Berekei, Kaja-kent 
und Isberlasch). Am Aufbau der Antiklnale beteiligen sich Aktschagyl, 
Sarmat, Spaniodontella-Schichten, Tschokrak-Spiri ufo-Schichten und Maikop- 
Schichten. Die Untersuchungen im  Jahre 1930/31 zeigten, daß im  Zentrum 
des Vorkommens, in seinem am stärksten emporgehobenen Teile, die Maikop- 
Schichten (oligocän) unm ittelbar unter den altkaspischen Ablagerungen 
(Postpliocän) liegen. Die große Achse der Kuppel sinkt rasch sowohl nach 
NW  (in der Richtung nach Duslak), als auch nach SO (in der Richtung nach 
Choseh-Mensil) ab. Weiterhin wurde festgestellt, daß alle früher bekannten 
natürlichen Gasaufschlüsse an die Maikop-Schichten gebunden sind. Durch 
Spalten in  dem altkaspischen Kalkstein gelangte das Gas auf die Erdoberfläche. 
Wie die Bohrarbeiten nachgewiesen haben, darf man die Maikop-Schichten 
überhaupt als das Öl- und Gasmuttergestein auffassen. Auf dem Vorkommen 
„Daghestan-Ogny“  sind diese Schichten gasführend, beim Berekei ölhaltig. 
Das erste Vorkommen soll nach dem Verf. auf eine Fläche von 150 ha 1600 
M ill. m’ Gas enthalten. Es is t nicht ausgeschlossen, daß die gasführende Fläche 
sogar 600 ha erreicht. In  diesem Falle werden die Gasvorräte auf 10 000 bis 
15 000 M ill. m3 geschätzt.

2. D u s la k -V o rk o m m e n . Es liegt im  NW  des beschriebenen Vor
kommens und ist an den Scheitel derselben Antiklinale gebunden, die w ir 
schon bei Daghestan-Ogny kennengelernt hatten. Die natürlichen Gas
aufschlüsse sind hier auf eine Fläche von 800 ha bekannt. Im  Zentrum der 
Duslak-Kuppel und zwischen ih r und der Daghestan-Ogny-Kuppel liegen 
unter den altkaspischen Ablagerungen die Tschokrak-Spmaüs-Schichten. 
Die Maikop-Schichten wurden hier erst in  der Teufe von 36 m erbohrt. Der 
nordöstliche Flügel der Duslak-Kuppel w ird von einer Verwerfungslinie 
durchzogen, wobei die Maikop-Schichten zutage treten. Diese führen außer 
Gas aller Wahrscheinlichkeit nach auch Öl.

3. C h o s e h -M e n s il-V o rko m m e n . Dieses Gasvorkommen befindet 
sich 15 km  südlich der Stadt Derbent und ist, wie beide oben beschriebenen, 
an die Achse der großen östlichen Antiklinale Süddaghestans gebunden. 
Der zentrale Teil des Vorkommens w ird aus Tschokrak-Spinalis-Schichten 
aufgebaut, die von der Erosion verschont wurden. Das Antreffen großer 
Gasmengen erscheint hier recht wahrscheinlich.

Der Arbeit ist eine Tabelle über die chemische Zusammensetzung des 
Gases der beschriebenen Vorkommen beigefügt. N. Polutoff.

D ie neuen E rd ö lv o rk o m m e n  be i S te r li ta m a k  im  U ra l. (Petroleum.
28, 44. Wien 1932. 15—16.) —  Kärtchen der enormen Ausdehnung
(über 2000 km !) der bisher nachgewiesenen Erdölzone des Ural.

Lagerstätten der Kaustobiolitlie: Öl.
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S. Schumilin: D a s  u r a l i s c h e  E r d ö l g e b i e t .  (Trudy Neftja- 
nogo geol. raswed. Instituta. Serie A. Lief. 5. Leningrad 1931. 1—53. M it 
3 Karten. Russ. m it engl. Zusammenf.)

Yerf. beschreibt drei Ölfelder: Togusken-uschak, Dscblan-kabak und 
Kotor-tas, die im  Zentrum des Emba-Erdölgebietes liegen.

Am geologischen Aufbau der genannten Ölfelder beteiligen sich Jura 
und Kreide, die an den stark dislozierten Stellen zutage treten. Sonst ist 
das Mesozoicum von Quartär verdeckt.

Q u a r t ä r .  Hierher gehört das A lluvium  im  Tal des Kainar-Flusses. 
Seine Mächtigkeit beträgt bis 3 m. Gelbe sandige lößartige Tone (5—8 m 
mächtig); Konglomerate m it Mactra sp. und Sande sind ebenfalls zum Quartär 
zu rechnen. Die altkaspischen Ablagerungen wurden nicht gefunden.

O b e r k r e i d e .

1. O b e r s e n o n  ( C a m p a n i e n ) .  Weiße Kreide, hellgrüne Tone 
und Mergel bis 40 m m it reicher Fauna: Belemnitella lanceolata (Sin z ) A r k h .,
B. mucronata Sc h lo te ., Echinoeyris eonicus Ae., E. ovatus var. marginata 
Go ldf ., Offaster pitu la  L m k ., Gryphaea vesicularis L m k ., Etogyra lateralis N il s ., 
Pecten campanensis d ’Orb ., Terebratula carnea Sow. usw.

2. U n t e r s e n o n  ( S a n t o n i e n ) .  Die beschriebenen Schichten 
gehen nach unten zuerst in  grüne, sandige, phosphorithaltige Tone und 
dann in gründlichgraue Sande über. Letztere enthalten: Adinocamax sp. 
indet., Spondylus spinosus Sow., Pteria sp. (Pt. tenuicostata R oem .?) u. a. 
An der Basis der Stufe liegt ein grobkörniger Sandstein m it Geröll und zahl
reichen großen Phosphoritknollen.

3. C o n i a c i e n  und T u r  o n wurden nicht festgestellt.
4. C e n o m a n .  Unter der genannten Phosphoritschicht lagern gelbe, 

graue, m itte l- und grobkörnige diagonalgeschichtete Sande und Sandsteine, 
die im  untersuchten Ölgebiet große Verbreitung besitzen. Ihre Mächtigkeit 
w ird auf 100 m geschätzt. Die Schichten sind fossilreich: Schloenbachia 
varians Sow., Acanthoceras rhotomagense, Placenticeras kharesmense L ahus ., 
Inoceramus c r ip p i  M art., Adinocamax primus A r k h . u. a.

U n t e r k r e i d e .

1. A l b .  Die Hauptrolle spielen in  dieser Stufe gipsführende Tone, 
denen untergeordnet gelbe feinkörnige Sande eingelagert sind. Die Mächtigkeit 
des Albs beträgt 70— 75 m auf dem Togusken-uschak-Feld und 130—-132 m 
auf dem Dschlan-kabak-Feld. Die Schichten enthalten eine reiche Fauna 
(Leymeriella tardefurcata d ’Orb ., Sonneratia dutempleana d ’Orb ., Desmoceras 
cf. clansagense J acob, Cucullea glabra Park . u . a.)

2. A p t .  Das Oberapt ist durch schwarze Tone vertreten; im  oberen 
Teil dieser Tone erscheinen grüne glaukonitführende sandige Tone m it Phos
phoritknollen und Astarte trigonalis Coe. Im  Unterapt kommen sandige 
Kalke m it Crioceras cf. bowerbanki Sow., Douvilleiceras ex gr. cornuellianum 
d ’Orb . u . a. vor.

Das A pt is t 17—35 m (Togusken-uschak) und 12 m (Dschlan-kabak) 
mächtig.

Die Gesamtmächtigkeit des Cenoman, Alb und A pt erreicht 200—250 m.
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3. N  e o c o m. Man unterscheidet hier zwei Abteilungen. Die obere 
Abteilung besteht aus kirschroten und grünlichen sandig-kalkigen Tonen 
m it großen Stücken aus rosa Gips; den Tonen sind dünne Schichten eines 
feinkörnigen Sandes eingelagert. Fossilien fehlen. Die Mächtigkeit der 
oberen Abteilung erreicht bis 80 m.

Die untere Abteilung enthält vorwiegend fossilreiche Sande und Tone 
und an ihrer Basis Mergel. Von Fossilien seien genannt: Panopea gurgites 
var. neocomiensis L e y m ., Trigonia ornata d ’ O r b ., Pecten cinctus Sow., Hoplites 
Üassalensis K arak . Die letztgenannte Form weist auf Ilauterive hin. Pecten 
cinctus Sow. läßt das Vorhandensein von Barröme zu. Mächtigkeit 100—105 m.

Das Neocom w ird von einer Phosphoritschicht unterlagert, die eine 
reiche Fauna enthält m it Formen, die auf verschiedene Horizonte hindeuten 
(Valendis, Ober- und Unterwolgastufe).

J u r a .
D o s s o r - S e r i e  (M itteljura). Eine Wechsellagerung von rosa, v io le tt

grauen und blauen fetten Tonen und mittelkörnigen Sanden und Sandsteinen. 
Manchmal kommen in diesen Schichten Sideritkonkretionen vor. Fauna 
wurde nicht gefunden. Dagegen führen die Tone und Siderite Pflanzenreste, 
die auf Bathonien und Lias hinweisen. Mächtigkeit über 200 m.

T e k t o n i k .  Die untersuchte, 400 km2 umfassende Fläche is t nur 
wenig tektonisch beansprucht; nur an vier Stellen is t das Gebiet von starken 
Horizontal- und besonders Vertikaldislokationen betroffen worden. Der 
Bau dieser vier Kuppeln w ird näher beschrieben. Es lassen sich hier folgende 
Bislokationsphasen unterscheiden: oberjurassische Phase, Unter- und Ober- 
aptphase, dann die Phase vom Ende Cenoman bis Anfang Obersenon und 
die Postsenonphase. Keine der genannten Phasen fä llt m it orogenetischen 
Bewegungen der benachbarten Provinzen (Ural, Mangyschlak, Kaukasus) 
zusammen. Es muß noch bemerkt werden, daß von 4—5 erwähnten Dislo- 
hationsphasen nur eine eine größere Ausdehnung besitzt. Die anderen sind 
auf kleinere Flächen des Ölgebietes beschränkt. Verf. spricht daher die Ver
mutung aus, daß diese Dislokationsphasen auf irgendwelche lokale tektonische 
Ursachen zurückzuführen sind.

Die endgültige Form des tektonischen Baues wurde von den postsenonen 
Vertikalbewegungen geschaffen. Die Zahl der Verwerfungen is t stellenweise 
so groß, daß sie eine ausschlaggebende Rolle in der Tektonik des Gebietes 
spielen.

Ö l f ü h r u n g .  Ölanzeichen sind an die Sikir-, Uschak- (beide 
auf dem Togusken-uschak-Feld) und Dschlan-kabak-Erhebungen gebunden. 
In  vielen Fällen sind die Ölanzeichen in verschiedenen Gesteinen auf Ver
werfungsspalten beobachtet worden. Auf dem Kotor-tas wurden keine 
Ölspuren gefunden. Hinsichtlich des praktischen Wertes des untersuchten 
Gebietes läßt sich augenblicklich noch wenig sagen. Die petrographische 
Zusammensetzung der Dossor-Serie, die im  Embagebiet als ölführend bekannt 
ist, ist auch im  untersuchten Gebiet günstig für Ölansammlungen, da sie 
mächtige Sandhorizonte enthält.
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W a s s e r f ü h r u n g .  Das Uralgebiet leidet unter Mangel an Trink- 
Wasser. Die beschriebenen Ölfelder weisen in  dieser Beziehung günstigere 
Verhältnisse auf. N. Polutoff.

R u s s i s c h - A s i e n .

S. Schumilin: G e o l o g i s c h e r  B a u  d e r  B e z i r k e  K o k -  
b u l a k ,  M a i - k u d u k  u n d  D s c h a l - m u r s a  i m  n o r d ö s t 
l i c h e n  T e i l  d e s  U r a l - E m b a - G e b i e t e s .  (Trudy Neftjanogo 
geol.-raswed. Instituta. Serie B. Lief. 2. Leningrad. 1—11. Russ.)

Die m i t t e l  j u r a s s i s c h e  D o s s o r  - Serie bildet die ältesten 
Ablagerungen. Ih r unterer Teil besteht vorwiegend aus sandigen Tonen 
m it Sandeinlagerungen. Die Schichten sind stark durch organisches Material 
(Kohlen- und Blattreste) verunreinigt. Im  oberen Teil der Dossor-Serie 
herrschen gelbe und graue Sande vor. Die Gesamtmächtigkeit der Serie 
erreicht 300—325 m.

Der 0  b e r  j u r  a lagert auf der erodierten Oberfläche des M itte ljura 
und enthält im  unteren Teil grobkörnige geschichtete Sande m it Phosphoriten 
und Tonlinsen m it reicher Fauna. Stratigraphisch höher liegt Glaukonitsand 
m it Phosphoritknollen und charakteristischen bis 35 cm hohen und 15 cm 
breiten zylindrischen Sandsteinpfeilern. Darüber lagern Tone m it einer 
Phosphoritschicht. Die Gesamtmächtigkeit des Oberjura beträgt 10,5 m.

Kalkige Tone m it Sand-, Sandstein- und Mergeleinlagerungen, die zum 
N e o c o m gerechnet werden, lagern konkordant auf dem Oberjura. Das 
Neocom enthält zahlreiche Ammoniten, Pelecypoden und Gastropoden. 
Seine Mächtigkeit erreicht bisweilen 120 m.

Zwischen dem Neocom und dem darüber liegenden A  p t  ist eine deut
liche Unterbrechung vorhanden. Die petrographische Zusammensetzung 
des Aptes, das hier 35—40 m mächtig ist, ist wie gewöhnlich.

Das A lb  liegt unm ittelbar auf dem oberen Phosphorithorizont des Aptes 
und enthält feinkörnige Sande und schwach sandige Tone. Hier wurde die 
Fauna des Clansayes-Horizontes gefunden. Mächtigkeit des Albs 60 m.

Zum C e n o m a n  sind grobkörnige diagonalgeschichtete Sande und 
Sandsteine m it Ton- und Rußlagen zu rechnen. Mächtigkeit bis 150 m.

Auf dem Cenoman lagern senone kalkige Tone, Mergel m it Belemnitella sp., 
Ostrea vesicularis L am . u. a. Mächtigkeit nicht weniger als 20 m.

Nur an einer Stelle w ird das Senon von Tertiär (gipsführende Tone) 
überdeckt. Es handelt sich hier um Sarmatablagerungen.

Das Posttertiär is t durch A lluvium  und D iluvium  vertreten.
Im  tektonischen Bau des untersuchten Gebietes treten vier Mulden 

hervor, die im  Zentrum Senon- und z. T. Tertiärablagerungen und an ihren 
Rändern Cenomanschichten führen. Von besonderem Interesse is t die sog. 
Kombaktinski-Mulde, die im  M itte lpunkt des Ölgebietes liegt. Sie ist fast 
kreisförmig und w ird von den anderen Mulden durch eine breite Antiklinale 
aus Cenoman-Schichten getrennt. Diese Antiklinale ist an drei Stellen intensiv 
disloziert: Kok-bulak, Mai-kuduk und Dschal-mursa. Kok-bulak stellt in 
tektonischer Beziehung eine unvollständige Antiklinale dar, die meridional



Lagerstätten der Kaustobiolithe: Öl. 81 5

streicht und in ihrem Kern die Schichten der Dossor-Serie enthält. Auf der 
Mai-kuduk-Erhebung fallen die Schichten (vom M itte ljura bis Senon) mono- 
klinal nach dem M itte lpunkt der Kombaktinski-Mulde zu ein. Endlich stellt 
die Dschal-mursa-Erhebung eine unvollständige Kuppel dar, in  deren Kern 
der M itteljura aufgeschlossen ist.

Alle drei Erhebungen sind von vielen Bruchlinien durchsetzt.
Ö l f ü h r u n g .  Ölanzeichen wurden am Vorkommen Kok-bulak und 

Mai-kuduk beobachtet. Die Dossor-Schichten des letztgenannten Vorkommens 
sind fast nirgends aufgeschlossen. Das Öl is t dick und besitzt ein spez. Gew. 
von 0,930. Von größerem Interesse ist jedoch das Kok-bulak-Vorkommen, 
da sein tektonischer Bau viel günstiger ist. Das Öl t r i t t  ebenfalls in der Dossor- 
Serie auf. Neuere Bohrungen zeigten, daß Ölhorizonte auch in  den perm- 
triassischen Schichten vorhanden sind. Die geographische Lage des Kok- 
bulak-Vorkommens ist re lativ günstig. Auf dem Dschal-mursa-Vorkommen 
wurde Öl nicht gefunden. N. Polutoff.

N. G edroitz : O i l  R e g i o n  L a n g r y ,  S a g h a l i n - I s l a n d .  
(Trudy Neftjanogo geol.-raswed. Instituta. Serie A. Lief. 10. Moskau 1932. 
Leningrad. 1—43. Russ. m it engl. Zusammenf.)

Das Ölgebiet Langry liegt an der nordwestlichen Küste der Insel Sachalin, 
gegenüber der Amur-Mündung und der Stadt Nikolaewsk.

In  vorliegender Arbeit behandelt Verf. das K lim a, die Bevölkerung 
und Verkehrswege des Gebietes, dann Orographie, Hydrographie, S trati
graphie, Tektonik und Ölführung.

Das Langry-Gebiet w ird aufgebaut aus: a) rezenten, b) postpliocänen 
und c) tertiären Bildungen.

Alle diese Ablagerungen sind lithologisch ähnlich ausgebildet. E rup tiv 
gesteine kommen nur als Geröll und Geschiebe vor.

R e z e n t e  A b l a g e r u n g e n .  Dünen, A lluvium  und Torflager.
P o s t p l i o c ä n e  A b l a g e r u n g e n .  Das Postpliocän liegt mehr 

oder weniger horizontal oder schwach wellig auf den dislozierten Tertiär
ablagerungen. Es besteht hauptsächlich aus Sanden verschiedener Korngröße 
und Geröllagen. Selten werden dünne Tonlagen beobachtet. Die Sande 
sind weiß oder grau, selten gelb und häufig diagonalgeschichtet. Die post
pliocänen Bildungen sind den unterlagernden tertiären Schichten ähnlich.

T e r t i ä r e A b l a g e r u n g e n .  Sie bestehen vorwiegend aus Sanden, 
untergeordnet Tonen m it Braunkohlen. Es handelt sich hier hauptsächlich 
um grobkörnige helle Quarzsande. Sie sind oft diagonalgeschichtet und 
gewöhnlich schlecht sortiert. Bei den Tonen lassen sich zwei Typen unter
scheiden: weiche plastische Tone von heller Farbe und feste, gewöhnlich 
dunkle Tone, die an die Tone der Echabinski-Serie an der Ostküste der Insel 
erinnern.

B r a u n k o h l e  bildet dünne Lagen (unter 0,5 m). Es wurden jedoch 
zwei abbauwürdige Flöze beobachtet: 1 m und 2,5 m mächtig. Man hat es 
hier m it typischen Braunkohlen zu tun. Seltener kommen Sapropelkohlen vor.

Die Tertiärablagerungen sind bis 450 m mächtig. Abgesehen von schlecht 
erhaltenen Pflanzenresten, wurden keine Fossilien gefunden. Deshalb bietet
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die Gliederung des Tertiärs große Schwierigkeiten. Augenblicklich w ird es 
folgendermaßen eingeteilt:

Obere sandige S e r ie ....................150 m mächtig.
„  tonige „   100 „  „

Untere sandige „   120 „  „
„  tonige „    70 „

In  der oberen tonigen Serie wurden folgende Pflanzenreste gefunden1 
Phragmatites sp., Lygodium sp., Taxodium distichum miocenum H b ., Ainus 
(cf. incana wildhirsuta T urcz) und Betula sp.

Das obertertiäre A lter der beschriebenen Schichten steht wohl außer 
Zweifel.

Für die Parallelisierung der tertiären Ablagerungen des Langry-Gebietes 
m it den ölführenden Schichten an der Ostküste der Insel fehlen noch die 
Anhaltspunkte. Nach Verf. sind sie jedenfalls nicht älter als die Nutovo- 
Schichten der Ostküste.

T e k t o n i k .  Die tertiären Ablagerungen unseres Gebietes bilden 
zwei breite, im  allgemeinen flache, ungefähr parallele Sättel und eine ver
hältnismäßig schmale Mulde. Die Falten sind in  N —S-Richtung m it einer 
kleinen Ablenkung nach NN W  ausgezogen.

Der Westflügel des westlichen Sattels fä llt m it 10—15° und der Ostflügel 
m it 20° ein. Im  Kern des Sattels t r i t t  die untere sandige (ölführende) Serie auf.

Im  Kern des östlichen Sattels liegt die untere tonige (kohlenführende) 
Serie. Die Flügel dieses Sattels fallen ein: der Westflügel m it 40—60° und 
der Ostflügel m it 30°.

Die Entfernung zwischen den Achsenlinien der beiden Antiklinalen 
beträgt 1,5—-2,5 km.

Kleinere Verwerfungen wurden beobachtet.

Ö 1 f  ü h r  u n g. Im  Langry-Gebiet sind vorläufig zwei Ölvorkommen 
bekannt (beide am Fluß Y rkry), die an den Westflügel der östlichen A n ti
klinale gebunden sind. Es sind hier scheinbar zwei Ölhorizonte von großer 
Mächtigkeit vorhanden.

Eine Untersuchung des Öles ergab:

Spez. Gew. 15/15 . . . . . 0,9510
Viskosität E60 . . . . . . 3,56
Flammpunkt . . . . . . 104°

Destillation nach E n g le b :

beginnt zu sieden bei . . 242°

bis . . 250» — 1,0 %
?> . . 275» — 12,5 „
55 . . 300» — 27,5 „

R ü c k s ta n d ................. -  70,7 „
V e r lu s t ......................... -  1,5 „

113,2 %

N. Polutoff.
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I. W . Fox: G e o l o g y  o f  p a r t  o f  F i n g e r  L a k e s  r e g i o n ,  
N e w Y  o r  k. (Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 16, 7. Tulsa 1932. 675—690. 
M it 2 Abb.)

M itte l- und Oberdevon in  NO streichenden Falten (Appalachen) auf 
regionalem SO-Fallen. Gas im  Oriskany-Sandstein. Krejci.

B e l l ,  A.  H.  and F. S q u i r e s :  Prelim inary summary of results obtained 
from  a survey of repressuring operations in the Southeastern Illinois 
Oilfield. (Illinois Geol. Surv., Press Bull. Ser. Nr. 23. 1932. 22 S. M it 
4 Abb.)

B e l l ,  A. H . : Structure and oil possibilities of the Warsaw Area, Hancook 
County, Illinois. (Illinois Geol. Surv., Press Bull. Ser. Nr. 24. 1932. 17 S. 
M it 4 Abb.)

K. B. Nowels: F l o o d i n g  m e t h o d s  a n d  e q u i p m e n t  
t r e n d s  a t  B r a d f o r d .  (O il Weekly. 65, 9. Houston 1932. 36.)

Die Einlaufsonden bilden ein Quadrat, in  dessen M itte die Fördersonde 
steht. Quadratseiten 45—90 m ; Einlaufdrucke von Bruchteilen einer at 
bis zu 140 at. Der Bradford-Sand [s. Ref. „Grundfragen“  S. 66—69] nim m t 
unter 85 at Einlaufdruck bei einer Mächtigkeit von 10,5 m Nur-Sand, 5,4 m3 
Wasser Sonde/Tag auf. Der Druckabfall im  Sand beträgt ungefähr 1 at/m. 
Dieser Fakter is t m it 1,6 zu multiplizieren, um den Fördertrieb zu erhalten.

Geschichte des Feldes: Entdeckt November 1871, größte Tagesproduktion 
(1882) 16 200 m3/Tag, in  den letzten drei Jahren [1930—32] 3600 nP/Tag. 
Totalertrag bis 1. Januar 1932: 47 700 000 m3; Vorrat, geschätzt: 33 600 000 m3. 
Produktive Fläche 364 km 2. Krejci.

W . Kauenhowen: D a s  g r ö ß t e  E r d ö l f e l d  d e r  W e l t  u n d  
d i e  w i r t s c h a f t l i c h e n  F o l g e n  s e i n e r  E n t d e c k u n g .  
(Petroleum. 28, 27. Wien 1932. 7—9.)

East-Texas-Feld [bez. Größe vgl. Panuco], Krejci.

E. V . Foran: I n t e r p r e t a t i o n  o f  b o t t o m - h o l e  p r e s -  
S u r e s  i n  E a s t  T e x a s  o i l  f i e l d .  (Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol.

9. Tulsa 1932. 907— 914. M it 2 Abb.)

Der Lagerstättendruck sank während der Periode w illkürlicher Pro
duktion rapid ab. Kärtchen der Druckverteilung im  August, September, 
November 1931, Februar 1932. Randwasserbewegung konnte den Druck 
Weht aufrechterhalten. Das Öl is t n icht gasgesättigt. Die Sonden hören 
bei 56—63 at Lagerstättendruck auf zu fließen [Tiefe?]. Krejci.

J. Logan: T h r e e  t y p e s  o f  f i e l d s  p r o d u c t i v e  i n  S o u t h  
c  e n t  r a 1 T e x a s .  (O il Weekly. 66, 3. Houston 1932. 23.)

Die drei bisher bekannten Speichertypen im  Balcone-Fault-System sind: 
Serpentin-Stöcke, Sande, Edwards-Kalk; dazu scheinen neuerdings pennsyl- 
Vane bis ordovice Formationen zu kommen. Krejci.

N- Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  52
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R i t t e r ,  J. A .: Pressure maintenance in East Texas. (O il Weekly. 67, 13. 
Houston 1932. 26.)

S. F. Shaw: W h e n w i l l  E a s t  T e x a s  W e l l s  s t o p  f l o w i n g ?  
(O il Weekly. 68, 1. Houston 1932. 33.)

Annahme: Tiefe 1050 m, Öldichte 0,820, Wasser 0 % , Gegendruck in 
Prozent des Bodendrucks 15 %. Gas: Methan und Äthan.

818

Bodendruck während Fluß 
at

m3 Gas per m3 Öl, bei Tubing Druck gleich 
0 | 15 % des Bodendrucks

98,42 0 0
91,39 0 0
84,36 1,78 2,67
77,33 3,56 8,91
70,30 7,12 16,03
63,27 8,91 17,83
56,24 12,47 28,50
49,21 17,81 32,06
42,18 24,94 51,66
35,15 35,63 71,25
28,12 53,44 105,10
21,09 69,47 160,32
14,06 165,66 281,4
7,03 470,00 712,5

Gas-Öl-Yerhältnisse in  East Texas variieren von 26,7—107 m3/m3, im
M itte l 58. Gasanalyse:

M e th a n .................................................49 %
Ä t h a n ................................................. 11
P ro p a n ................................................. 19
B u t a n ................................................. 12
Pentan und h ö h e r e ..................... 8

99%

Bei Drucken über 10,6 a t wären nur Methan und Äthan (60 %) gasförmig. 
Der raschere Zustrom leichterer Gase zu den Sonden ergibt sich aus 

folgenden Analysen aus einem anderen Feld, die sich auf Gas aus derselben 
Sonde, aber in  einem Zeitabstand von 2£ Jahren beziehen:

1. Probe 2. Probe, 2 |  Jahre später

M e th a n ................................. 47% 11%
Äthan ................................. 11 8
Propan ................................. 18 38
Butan ................................. 14 30
Pentan und höhere . . . . 9 13

Summe 99% 100 %

Krejci.
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M a n n e n ,  R.  L.  & E. S. P o s t :  Pettus Zone fault. (O il Weekly. 67, 6.
Houston 1932 12.)

Y o u n g , A . : West Texas Ordovician. (O il Weekly. 67,12. Houston 1932.12.) 

L o g a n ,  J.: Southern Texas new fields. (O il Weekly. 67, 2. Houston 1932. 28.)

L. D. Cartwright j r . : R e g i o n a l  s t r u c t u r e  o f  C r e t a c e o u s  
ob  E d w a r d s  P l a t e a u  o f  S W - T e x a s .  (Bull. Amer. Assoc. Petrol. 
Geol. 16, 7. Tulsa 1932. 691— 700. M it 3 Abb.)

Ausbeißend Untercretac (T rin ity , Fredericksburg, Washita). Regionale 
Tektonik: Zentralplateau m it sanftem küstenwärtigem Einfallen und Ver
stellung in  S und 0 . Die Tektonik is t bedingt durch den paläozoischen Unter
grund und späteren (post-Fredericksburg) Abbiegungen in S und 0.

Krejci.
P. Stein: L o h n e n d e  A u s b e u t u n g  ä r m e r e r  E r d ö l l a g e r  

a u s  g e r i n g e r e n  T i e f e n .  (Petroleum. 28, 44. Wien 1932. 8/9.)

Referat über das nur 4J km2 große Dobrowolski- (Eckert-) Feld in  Südwest- 
Texas, Tiefen von 175—220 m, Durchschnittsförderungen von 1,6 m3/Tag/ 
Sonde. Verf. hat recht, daß auch solchen kleinen flachen Vorkommen w irt
schaftliche Bedeutung zukommt. Krejci.

H. S. Thomas: P r o r a t i o n  a t  O k l a h o m a  C i t y ,  O k l a 
h o m a .  (Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 16, 10. Tulsa 1932. 1021—1028. 
M it 1 Abb.)

Einschränkung von Bohrung und Förderung basiert auf geologischen 
Haten. Krejci.

D. R. Knowlton, a. o.: W i l c o x  S a n d  a t  O k l a h o m a  C i t y .  
(Oü Weekly. 65, 1. Houston 1932. 24.)

Antikline m it Scheitelriß. Post-Mississippi-Erosion. 6 Öl- und Gas- 
Horizonte: Arbuckle-Kalk, Johnson-Sand, Hammer-Haindl-Sand, School- 
Land-Sand [Green shale sand], Wilcox-Sand. Manche Sonden förderten 
his 111 m3/h oder bis zu 636—795 m3 Total-Sand. Der Wilcox-Sand ist 
Produktiv über 21,2 km2 oder 21 %  des Feldes. Bis 1. Mai 1932 wurden 
359 Sonden in  oder durch den Wilcox-Sand gebohrt; davon 346 produktiv. 
Oie Anfangsproduktionen, berechnet auf 24h, waren: Durchschnitt Öl: 
4790 m3; Durchschnitt Gas: 113 000 m3; Maximum Öl: 16 000 m3; Maximum 
Gas: 190 000 m3. Die Gesamtförderung bis 1. Mai 1932 betrug 7 172 000 m3 
oder 21150 m3/Sonde [stim m t nicht ganz m it 346 Sonden. Ref.].

Krejci.
D. R. Snow: W a t e r  e n c r o a c h m e n t  i n  B a r t l e s v i l l e  

s a n d  p o o l s  o f  N o r t h e a s t e r n  O k l a h o m a  a n d  i t s  b e a r -  
1 n g o n  E a s t  T e x a s  r e c o v e r y  p r o b l e m .  (Bull. Amer. Assoc. 
Petrol. Geol. 16, 9. Tulsa 1932. 881—890. M it 3 Abb.)

Felder ohne Randwasserbewegung. Im  Burbank-Feld stand das Wasser 
zuerst unter Druck, als aber im  Laufe der Erschöpfung der Lagerstättendruck 
niedrig wurde, sank gleichzeitig der Druck im  Wasser. Enderträgnis dieser

I I .  52 *
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Felder recht regelmäßig 3143 m3/ha, das is t ungefähr 15 %  des Vorrats. 
Im  East-Texas-Feld ist der Wasserdruck mehr als doppelt so groß (110 gegen 
50 a t); der Woodbine-Sand ist poröser und vor allem durchlässiger als der 
Bartlesville-Sand. In  Woodbine-Sand-Feldern ergaben sich Enderträgnisse 
von 13 750—15 714 m3/hä. Krejoi.

D. A . McGee & W . W .: Clawson jr . G e o l o g y  a n d  d e v e l o p 
m e n t  o f  O k l a h o m a  C i t y  F i e l d ,  O k l a h o m a  C o u n t y ,  
O k l a h o m a .  (Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 1 6 ,10. Tulsa 1932. 957—1020. 
M it 22 Abb.)

S t r a t i g r a p h i e  :

Periode Stufe
Mäch
tigkeit

m
Ablagerung

Hennessey 0—36 Roter sandiger Ton

Garber 230
Massiger feinkörniger Sandstein m it 

3—9 m dicken Lagen roten Tones

a
Wellington 210

Rote bis gelbe shales m it rotem Feinsand 
im  Hangendteil, dünnem knotigem 
K alk im  Liegendteil

a>
Pn

Stillwater
130

Dunkelbraune shales m it Kalklagen im  
Hängendsten

100
Graue und braune Tone m it dünnem 

weißem feinkörnigem Sandstein und 
grauem feinkristallinem K alk (marin)

Neva 3—9 Grauer feinkristalliner Kalk

Wabaunsee?
usw.

284
Graue und braune schichtige shales, graue 

bis weiße feinkristalline Kalke, weiße 
feinkörnige dichte Sande

9
Massiger weißer bis grauer feinkristalliner 

Kalk

I
v

a
n

c3

CO
2

34
Grauer schichtiger shale m it 6 m Sand 

im  Hangendteil und dünnen Kalk- und 
Sandsteinlagen im  Liegendteil

>>
CO

Ö
21

Massiger weißer bis grauer feinkristalliner 
Kalk

Ö
£ 9 Grauer schichtiger shale

P h
a

P h 21
Mittelkörniger bis grober eckiger Sand 

m it eckigen weißen Kieselkörnern

14
Massiger weißer bis grauer feinkristalliner 

Kalk

18
Grauer schichtiger shale, Sand und 

Kieselkonglomerat
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Periode Stufe
Mäch
tigke it

m
Ablagerung

Hoover 105
Graue schichtige shales m it dünnem Kalk 

(3—6 m) nahe der M itte und Sand
steinlagen in den untersten 45 m

Oread 6 Weißer bis brauner feinkristalliner Kalk

49
Grobe massige Sandsteine m it dünnen 

grauen Tonlagen

c3 9—12 Grauer bis brauner feinkristalliner Kalk

is 3—6 Grauer, z. T. sandiger shale

-bd 9—12 Grauer bis brauner feinkristalliner Kalk
d
o

Eh
105

Grauer Ton m it 2 Sanden von je 12—18 m 
Mächtigkeit

Ö

Layton 125

Dünne graue bis braune Kalke und graue 
shales, grober eckiger Sand, mürbe 
bis dichtzementiert, m it sekundärem 
Quarz

y 
1 

v 
a

Checkerboard 30
Massiger grauer bis weißer feinkristalliner 

Kalk

05
Ö
c

45
Dunkelgrauer bis schwarzer feinschich

tiger shale, an der Basis Kalksandstein

dH
1. Oolith 9

Sandiger grauer bis brauner feinkristal
liner K a lk m it großen weißen bis 
grauen Ooiden

27 Shale

2. Oolith 9
Feinkristalliner sehr sandiger K a lk m it 

weißen Ooiden

110
Grauer feinglimmeriger shale m it dünnen 

Sandhäuten

Oswego 0—45
Grauer bis weißer, an der Basis fossil

reicher Kalk, durch 6 m grauen shale 
unterte ilt

Cherokee 30
Graue feinglimmerige shales, braune feine 

Glimmersande, dünne graue grob- bis 
feinkristalline Kalke

„Unconform ity
sand“

0—12
Grobkörniger eckiger bis leichtgerundeter 

Sand

W inkeldiskordanz
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Periode Stufe
Mäch
tigke it

m
Ablagerung

P-4
Oh

Mississippi-Kalk 0 1 J-
J Ox

Brauner bis grauer zuckerkörniger Kalk 
m it G laukonit und dünneh Lagen 
graugrüner shales

CG

CG
CG

S
Chattanooga 15

Dunkelbrauner bituminöser shale m it 
Knauern von schwarzem bis braunem 
F lin t und Glaukonit, Sporangitis 
hutpnense

I Ö
fH O

P
O
-+3

30
Grobkristalliner weißer K a lk m it Glau

kon it und grauem durchscheinendem 
F lin t

P >
1— i o

CO Ö

P
P
w

25
Graugrüner feinkristalliner mergeliger 

Kalk

50 Weißer und rosa grobkristalliner Kalk

Sylvan 25
Graugrüner feinschichtiger pyritführender 

shale

Viola-Simpson 90
K alk und Dolom it m it Lagen von Sand 

und shale

W ilcox 67
M ittelkörniger bis grober runder Sand 

m it Lagen grüner shales

o

>
Green shale 36

Schwarzer bis dunkelgrüner feinschich
tiger shale, Bänke von Dolomit, Sand
stein an der Basis

nd Upper Mixed 15
Wechselnd sandige hellgrüne shales und 

grauer und weißer kristalliner Dolom it
O

School Land 26
Brauner eckiger Feinsand bis grünlicher 

Dolomitsandstein

Lower Mixed 60
Sande, shales, Dolom it; Kinter-Sandstein 

an der Basis

Stamper 33
Hellgrauer bis brauner zuckerkörniger 

Dolomit, sandiger Dolomit, Sand. In  
der M itte Didymograptus artus

Cam-
brium

Arbuckle
>

270
Grauer bis brauner K a lk und Dolomit, 

z. T. oolithisch oder glaukonitisch, 
m it Flintknauern und -lagen usw.

T e k t o n i k :  Antiklinale m it Verwerfung.
Öl und Gas in  Hoover, Layton, Oolith, Oswego, Prue, Unconformitysand, 

Wilcox, Lower Simpson, Arbuckle. Krejci.
J. G. Bartram : C h a ra c te r o f p ro d u c in g  sands tones  and lim e 

s tones o f W y o m in g  and  M o n ta n a . (Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 
16. 9. Tulsa 1932. 864—880. M it 11 Abb.)
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Öl findet sich vom Mississippi bis Eocän. Beschreibung der Speicher
gesteine: Madison-Kalk (Mississippi) is t porös unter der Oberkante durch 
Verwitterung; im  Garland-Feld finden sich poröse Schichten wechselnd 
m it unporösen durch 180—240 m Mächtigkeit; bei Casper und Salt Creek 
besteht Madison hauptsächlich aus Sandstein. —  Tensleep-Sandstein (Penn- 
sylvan): unregelmäßige Zementierung trennt die porösen Teile. —  Embar-KalK 
(Pennsylvan-Perm): Im  Hängendsten ölfreier Kalk, darunter poröse Kiesel
kalke als Hauptölträger. —  Sundance (Jura): sehr reiner kreuzgeschichteter 
Sand, örtlich zementiert, im  allgemeinen von sehr regelmäßiger Porosität. — 
Dakota-Gruppe (Jura): unregelmäßige Sandsteinlinsen (Dakota, Lakota, 
Muddy). —  W all Creek (Obercretaci: dünne Sandlagen und shale-Lagen.

Krejci.

S w artz , J. H .: Oil prospecting in  Kentucky by resistiv ity methode. (U. S.
Bur. of Mines. Techn. Paper. 521. Washington 1932. 23 S. M it 16 Abb.)

W in c h e s te r, Dean E .: The oil and gas resources of New Mexico.; (State
Bur. Mines and Min. Resources. Bull. 8. Socorro, New Mexico. 223 S.
M it 33 Taf. u. 11 Abb.)

W . P. W o o d r in g ,  P. V . R o u d n y  and H . R . F a rn w o r th :  G eo logy 
and o i l  resources o f th e  E lk  H i l ls ,  C a lifo rn ia ,  in c lu d in g  n a v a l 
P e tro le u m  r eser ve N r. 1. (U. S. Geol. Surv. Bull. 835. Washington 
1932. 82 S. M it 22 Taf. u. 8 Textfig.)

Das Gebiet besteht oberflächlich aus gefalteten Quartär- und Pliocän- 
schichten. Ölführend sind die darunter liegenden jungtertiären Schichten. 
Bemerkenswert sind einige gute Fliegerbilder, welche die morphologischen 
Verhältnisse des Gebietes sehr gut erkennen lassen. Trotz des semiariden 
Klimas erinnern die Landformen an feuchtere Gebiete, was auf die besonderen 
Vegetationsverhältnisse zurückgeführt wird. Hum m el.

R . R. C ra n d a il:  G eo log y  o f H o p p e r C a nyo n , V e n tu ra , C a li
fo rn ia . (O il Weekly. 67, 5. Houston 1932. 25.)

S t r a t i g r a p h i e  :

Ab
tei
lung

Stufe
Mäch

tig 
keit, m

Ablagerung Öl

Quar
tär

0—15
Alluvionen, Gehängerutsch

ablagerungen

Plio-
cän Pico 3000

Shale, Sandstein, Konglo
merat

s
:c3
O
O

Santa
Marga

rita
(Mo
delo)

210
Kieselschiefer, Kalk, Horn

stein, siltstone
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S t r a t i g r a p h i e  (Fortsetzung):

Ab
te i

lung
Stufe

Mäch
tig 

keit, m
Ablagerung Öl

0
:c3
o
o

5

Mon
terey

240
Sandstein m it kleineren 

shale-Linsen
Bitumenflecke in  tek

tonischer Hochlage

Tem
blor

210
Oberer shale: Braune shales 

m it geringeren kieseligen 
shales, Kalk, Sandstein

Öl d =  0,9725 Fortuna

0—900

Unterer Sandstein: Massiger 
Sandstein m it untergeord
neten Lagen von Kongo- 
merat und shale

Produktiv in  Fortuna, 
Modelo, Sunset

210
Unterer shale: Bituminöser 

shale
Bituminös

Va
queros

330
bis
900

Siltstone, Sandstein, unter
geordnet Kalk

Hoch produktiv in  El- 
wood, Santa Barbara

Oligo-
cän

Sespe 1050
Konglomerat, Sandstein, 

siltstone, kastanienbraun

Produktiv in  South 
Mountain, Bardsdale, 
Shiells Canyon, E l- 
wood usw.

T e k to n ik :  Zahlreiche A ntik linen und Synklinen; am San Cayetomo 
Fault is t gefaltetes Miocän auf Pliocän auf mehr als 1000 m überschoben.

K re jo i.

R . B . H a rk n e s s : The O il and Gas F ie ld s  o f O n ta r io . (37. Ann. 
Rep. Ontario Dept. of Mines. 37. Teil 5. 1928. Toronto 1929.)

In  dem seit 1858 bekannten Erdgas- und Erdölgebiet nördlich des Erie- 
Sees liegt folgende S c h ic h tfo lg e  vom Liegenden vor (+ =  produktiver 
Horizont): Über Präcambrium Arkosen, Sandsteine+ , Tonschiefer un
bestimmten Alters, M ittelordovicium : Black R ive r-K a lk+ , Trenton-Kalk + ;  
Oherordovicium: Utica-Tonschiefer, Dundas-Tonschiefer m it unreinen K a lk
bänken, Richm ond-Kalk +  und rote Tonschiefer; Untersilur: Cataract- 
Sandstein + , -Dolom it und -Tonschiefer, Medina-Sandstein + , Clinton- 
Tonschiefer und -D o lom ite+ ;  M itte ls ilur: Rochester-Tonschiefer, Lockport- 
Tonschiefer, -Kalke und -Dolomite, Guelph-Dolomit + ;  Ohersilur: Salina- 
Tonschiefer, Bass Island-Dolomite m it etwas Tonschiefern; Unterdevon- 
Detroit-River-Sandsteine, -Dolomite und -Kalke; M itteldevon: Onondaga: 
Sandstein und -K a lk e + , Delaware - Kalke+ , Hamilton-Tonschiefer und 
-K a lk e +  ; Oberdevon: Genesee-Tonschiefer, Portage und Chemung-Ton- 
schiefer. Schichtmächtigkeiten schwanken, einige Schichten keilen aus. 
T e k to n is c h  stellt das Gebiet den nördlichsten Ausläufer des östlichen Astes 
der Cincinnati-Antiklinale dar, der in  nordsüdlicher Richtung am Westende 
des Eriesees durchstreicht. Östlich w ird diese Antiklinale begrenzt durch eine
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etwa SW—NW  verlaufende Synklinale, an die sich östlich eine flache, nach 
NO ansteigende Monoklinale anschließt. Innerhalb dieser Großstrukturen 
sekundäre Strukturen, die die Verteilung des Gases und des Öles im  einzelnen 
kontrollieren, ebenso wie das Anschwellen, Abschwellen und Auskeilen einzelner 
Schichten, sowie endlich die Porosität oder kompakte Ausbildung einzelner 
Horizonte [Verf. macht leider auf die W ichtigkeit der — wenn auch geringen — 
Verwerfungen fü r die Verteilung des Erdgass und Erdöles nicht aufmerksam]. 
Das Einfallen is t stets außerordentlich flach. Der Arbeit sind beigegeben eine 
Strukturkarte der Oberkante des Trenton, 3 Karten m it Kurven gleicher 
Mächtigkeit und Teufenwerten, Analysen von Gas und Erdöl. Einzelbeschrei
bung der Felder m it vielen historischen Notizen. K . F iege.

R. B . H a rkn e ss  : N a tu ra l Gas in  1931; de rse lb e , P e tro le u m  
in  1931. (41. Ann. Rep., Ontario Dept. of Mines. 41. Teil 5. 1932. Toronto
1933.)

Dieses Jahrbuch der Erdgas- und Erdöl-Industrie der Provinz Ontario 
erscheint jeweils als Teil 5 des Ann. Rep. Die Produktion an Erdgas aus 
Südontario betrug in  1931 7 419 534 M ill. Kub.-Fuß, der W ert 4,6 M ill. 
Dollar. Die Erdölproduktion belief sich auf 122 364 Barr, im  Werte von 
220 000 Dollar. Im  Laufe des Jahres wurden zwei Sonden m it je über 25 M ill. 
Kub.-Fuß Produktion niedergebracht; das is t die beste Produktion pro 
Sonde, die bisher erzielt wurde. 28 %  aller Bohrungen waren Fehlbohrungen. 
Das Jahrbuch enthält wirtschaftswissenschaftlich interessierende Tabellen 
der Produktion und des Verbrauches, des Verlustes bei der Verteilung des 
Erdgases, der Erdölraffinerien und der Erdölprodukte, Bohrverzeichnis und 
Verzeichnis der Erdöl- und Erdgas-Gesellschaften. K . F iege.

C. V . E va n s : M ilk  R iv e r  Ar ea  and  th e  Red Coulée O il F ie ld . 
(Summ. Rep. 1930. Teil ß. Geol. Surv., Dept. of Mines, Canada.)

Geogr. Lage : An der Grenze nach USA., Provinz Alberta. S t r a t i 
g ra p h ie : Mississippian +  ? Devon: 600 m erbohrt, sandige Kalke und reine 
Kalke, bituminöse Schiefertone, Gipse. —  Oberer Jura: E llis : 18—55 m 
graue und grünlichgraue, z. T. kalkige Schiefertone m it glaukonitischen Lagen. 
— Untere Kreide: Kootenay: 150—175 m graue, grüne und rote Schiefer
tone m it dünnen Sandsteinbänken, an der Basis 13—18 m Sandstein =  
„Vanalta- Ölsand“ , einziger produktiver Horizont. — Obere Kreide : Alberta 
shales : 530 m dunkelgraue marine Schiefertone m it Toneisenstein- und aus
keilenden Bentonitlagen, graue Sandsteine an der Basis und im  Hangenden; 
M ilk River: allmählicher Übergang zu den Alberta shales, 100 m fein- bis 
mittelkömige, durch K a lk oder Ton wenig verfestigte, z. T. kreuzgeschichtete 
Quarzsandsteine, an der Basis wechselnd m it tonigen Lagen, ebenso in  der 
M itte und im  oberen Teile, hier werden die Bänke 2— 6 m mächtig, m it L ign it
lagen und Flora; Pakowki 60 m Wechsellagerung mariner Schiefertone und 
Sandsteine; Belly River graue limnische Sandsteine und Schiefertone m it 
Ligniten und unr iinem Bentonit, Konkretionslagen m it Unio und Corbicula. 
D iluvium  verhülle den größten Teil des Gebietes. Mangels genügender Auf
schlüsse können Einzelheiten der T e k to n ik  noch nicht erm itte lt werden;
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die Schichten haben im  großen sehr flaches, monoklinales nördliches E in
fallen. Das Ölfeld selbst liegt auf einer Terrasse, die sich nach USA. in  die 
N —-S verlaufende Antiklinale des Border Oil Field fortgesetzt. —  M itteilung 
von Bohrprofilen. K . F iege.

G. S. H u m e : The H ig h w o o d -J u m p in g p o u n d  A n t ik l in e ,  w i th  
not es on T u rn e r  V a lle y , New  B la c k  D ia m o n d , and P r id d is  V a lle y  
S tru c tu re s . (Summ. Rep. 1929. Part B. Geol. Surv., Dept. of Mines, Canada.)

Neue stratigraphische Einteilung der oberen Kreide der Foothills in 
Südalberta, tektonische Angaben m it besonderer Berücksichtigung der mög
lichen Ölführung des Gebietes. Ausf. Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  89.

K . F iege.

1. W . S. D y e r: G e o lo g ic a l S t ru c tu re  in  th e  W e s te rn  E n d  of 
C yp ress H i l ls ,  A lb e r ta .  (Summ. Rep. 1926. Part B. Geol. Surv., Dept. 
of Mines, Canada.)

2. W . S. D y e r :  O il an d  Gas P rosp ec ts  in  S o u th e rn  Sas
k a tc h e w a n . (Ebendort.)

3. P. S. W a r re n :  G eo logy  and  O il Pr ospec t s  in  th e  V ic in i t y  
o f R iv e rh u rs t ,  S aska tchew an . (Ebendort.)

1. M itteilung von Bohrprofilen von Medicine H at und Moosejaw; Tek
ton ik  der Cypress H ills. — 2. M itteilung der Stratigraphie und Tektonik 
des südwestlichen Saskatchewan. Die Aussichten fü r Erdöllagerstätten 
werden ungünstig beurteilt. —  3. Ungünstige Beurteilung der tektonischen 
und stratigraphischen Verhältnisse bezüglich des Auftretens von Erdgas- 
und Erdöllagerstätten —  Ausf. Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  561. K . F iege.

S ü d - A m e r i k a .

Ne w V en ezu e la n  F ie ld . (O il Weekly. 67,5. Houston 1932. 12.)

Nahe Cumbareo, Falcon, Venzuela, w ird aus Tiefen von 170—450 m 
etwa 48 m3/Tag/Sonde Öl von d — 0,739—0,788 gefördert. Lagerstätten
druck 17,5—63 at. K re jc i.

M . R o s t: V e n e z o l a n i s c h e s  E r d ö l  u n d  g e o p h y s i k a 
l i s c h e s  P r o s p e k t i e r e n  i m  M a r a c a i b o - B e c k e n .  (Ber. 
Freiberger Geol. Ges. 14. 1933. 18.)

Im  NW  des Maracaibo-Beckens hat Verf. magnetische, gravimetrische 
und seismische Methoden fü r das Prospektieren angewandt. Für die älteste 
Anlage des Maracaibo-Beckens wurde die Bildung einer seit der Kreide fast 
ununterbrochen sinkenden, zusedimentierten und sich in  m ittleren bis ge
ringen Tiefen haltenden Geosynklinale im  N  der präcambrischen und seitdem 
wenig überfluteten Guayana-Festlandsmasse in Verbindung m it der A uf
faltung ihrer Sedimente gegen den südlichen Landkomplex von ursächlicher 
Bedeutung. Der Flankenschub kam aus W, NW  und N  während des größten 
Teils des Tertiärs. Zwischen den sich bildenden Gebirgsketten legte sich 
in  seinen Urformen das heutige Maracaibo-Becken an. Während der Auf
richtung der Gebirge sank der Meeresgrund. Die Unterbrechung von Tiefsee
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fazies und küstennaher Flachseefazies, sowie lagunärer und deltaoider Brack
wasserlandschaft haben das Gebiet im  Laufe des Mesozoicums zu einem 
selten günstigen, großen gemeinsamen Grab fü r alle jene floristischen und 
faunistischen Mikroorganismen werden lassen, die als Primärstoffe der Öl
bildung in Frage kommen. So sind die Erdölhorizonte des Beckens, nämlich 
hauptsächlich das untere und m ittlere Eocän (Misoa-Trujillo-Formation) 
und das Oberoligocän (Agua Clara-Formation) Horizonte des Übergangs 
von Tief- in  Flachseefazies m it Erscheinungen allmählicher Verbrackung 
und Aussüßung des Meerwassers. Die Profile der speziellen Ölhorizonte 
schließen m it kohleführenden Zwisehenlagen ab.

Verf. behandelt dann die Tektonik im  Untergrund des Beckens und 
geht auf das Prospektieren in  Marafael I I ,  einer 13 km  langen Konzession 
in  einem Synklinalgehiet südlich der Manantiales-Berge, ein. Im  Ausbiß der 
Eocänschichten hatte man bei Amana wenig, aber gutes Erdöl erbohrt. Es 
handelte sich darum, festzustellen, ob sich im  Zentrum der zweifellos vor
liegenden Synklinale eine durch Aufwölbungs- oder Bruchtektonik hervor
gerufene Ölsammelzone befinden würde. Es wurde zunächst m it der Dreh- 
waage gearbeitet. Die Boden- und Waldverhältnisse gestatteten in West- 
richtung ein Vordringen nur bis etwa zur M itte der allgemein vorhandenen 
Synklinale. Die Gradienten erhoben sich bis zur M itte derselben. Die Schichten 
erhoben sie also innerhalb der Synklinale. Das B ild wurde durch die seismische 
Vermessung des fraglichen Gebiets über den durch die Drehwaagenmessung 
nach W  hin le tzt berührten Punkt hinaus ergänzt und vervollständigt. Das 
führte zur Feststellung einer nach 0  wie nach W schwach geneigten, in  geringer 
Tiefe emportauchenden Antiklinale im  Zentrum der Hauptsynklinale. Eine 
angesetzte Bohrung brachte aber leider keinen Erfolg. Eine zweite Pro
spektion fand im  D is trik t S u c r e ,  Staat Zulia im  S des Beckens, im  schmalen 
Vorland der Kordillere von Merida gegen das Seebecken statt. Es sollte 
festgestellt werden, ob die Gebirgsschichten im  Vorland in  fü r den Bohr
techniker unerreichbare Tiefe untertauchen oder nicht. Die gravimetrische 
Kurve war hier aber n icht in Einklang zu bringen in  ihrer geologischen Aus
wertung m it denen der magnetischen und seismischen Vermessung. Die 
Erklärung hierfür dürfte nur in einer über dem Gebiet liegenden, des Näheren 
vorläufig undefinierbaren isostatischen Anomalie zu finden sein. E in Gesamt- 
Profil der Meßresultate aller drei verwendeten geophysikalischen Methoden 
zeigt im  einzelnen die Kongruenz bezw. Inkongruenz der auf sie aufbauenden 
Ableitungen fü r die Untergrundstektonik des Untersuchungsgebietes. Die 
gelieferten Gutachten sprachen sich fü r die Anerkennung der in  diesem Falle 
re la tiv sicheren magnetischen und seismischen Meß- und Auswertungsbefunde 
aus. Es wurde der Gesellschaft abgeraten, über einer solchen wie der Vor
gefundenen S truktur zu bohren.

Verf. weist darauf hin, daß ein Rückgang der Erdölproduktion und die 
Lust der Ölgesellschaften fü r Unternehmungen von Neuprospektion auf 
Grund der weltwirtschaftlichen Krise stattgefunden hat. Das sehr ergiebige 
Ost-Texasfeld, das erst erschlossen wurde, hat den Rohölpreis gedrückt.

M . Henglein.
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W a s h b u m e . C .  W .: Petroleum Geology of the State of Säo Paulo, Brazil. 
(Comm. Geogr. e Geol. no Estado de Säo Paulo. Bull. 22. Säo Paulo 1930. 
282 S. M it 3 T a i,  10 Abb. u. einer geol. Karte von Säo Paulo 1 : 2 000 000.) 

P r  i  1 u t  z k  y, Gr. y  Pascual S g r  o s s o : Estadística de petróleo de la 
República Argentina durante el anno 1931 y  otros datos mineros. 
(Dirección general de minas y  geologia. Buenos Aires 1932. 43 S.)

E. Fossa-Mancini: F a u l t s  i n  C o m o d o r  o - R i  v  a d a v  i  a o i l  
f i e l d ,  A r g e n t i n a .  (Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 16, 6. Tulsa 1932. 
556—576. M it 7 Abb.)

Zahlreiche Brüche, die nur z. T. an der Oberfläche erkennbar sind und 
nur z. T. m it Öllagerstätten in  Verbindung stehen, erschweren die Ölsuche.

Krejci.

A . Hemmer: I n f o r m e  s o b r e  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a  
c u e s t i ó n  p e t r o l í f e r a  e n  l a  r e g i ó n  d e  M a g a l l a n e s .  
(Bol. Minero de la Soc. Nac. de Minería. 44. Santiago 1932. 99—104.)

Die an mehreren Stellen, besonders auf den Flanken von Antiklinalen, 
auftretenden gasförmigen Kohlenwasserstoffe nehmen ihren Ursprung in  
Tonen und Mergeln der Canelos-Schichten der Oberen Kreide. Von geringer 
Bedeutung sind Austritte  von H aS. Rückstände von Festbitumen fanden 
sich gelegentlich auf sekundärer Lagerstatt in tertiären Schichten, besonders 
in einem Bohrprofil von Tres Puentes. Diese Tertiärsande zeigen auch B i
tumengeruch, obwohl die Hauptmenge des Sekundärbitumens entwichen 
(verflüchtigt) ist.

Am  Strande von San Juan und Bahia Lomas kommt ein asphaltartiger 
Stoff wahrscheinlich gangförmig vor.

Aus der Bohrung R 2 von Tres Puentes entwichen Gase von 15 m Teufe 
an bis fast zur größten erreichten Teufe von 1177 m. Aus einem Kalksand 
in 389—580 m kam das Gas m it maximal 70 A tm . Druck. Flüssige Kohlen
wasserstoffe traten nur in  so geringen Mengen auf, daß nur ein theoretisches 
Interesse daran bestehen kann. Dieses auffällige Mißverhältnis zwischen 
Gas- und Flüssigkeitsmengen hat seine Ursache in  der geringen Porosität 
der Mutterschichten.

Die Bohrung Tres Brazos durchteufte 1400 m Tone und Mergel ohne 
Anzeichen von Petroleum.

Die Bohrung von Punta Prat, die stratigraphisch im  Liegenden der 
vorigen Bohrung beginnt, tra f dagegen mehrere bis 1 m mächtige sandige 
Schichten an, die Spuren von Petroleum enthielten.

Es werden Ratschläge fü r Ansatzpunkte künftiger Bohrungen erteilt.
W etze I.

Liptobiolithe.
George C. W iliam son: T h e  b o o k  o f  A m b e r ,  m i t  e i n e m  

V o r w o r t  v o n  E dw ar d  H ero n -A ll e n . (Ernest Benn Ltd . London 1932. 
268 S. M it 1 Abb. u. 4 Taf. im  Text u. 1 färb. Titelb ild. Preis 15 sh.)

Das fü r einen größeren Leserkreis geschriebene Buch, zu dem ein be
kannter Autor das Vorwort geschrieben hat, g ib t nach einem allgemeinen
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Überblick über den Bernstein zunächst in  einem über 20 Seiten umfassenden 
Kapitel durch Zitate und englische Übersetzungen von Gedichten und Versen 
wieder, was sich an Hinweisen auf den Bernstein, angefangen m it der L ite ratur 
des klassischen Altertums bis hin zur Jetztzeit, überliefert findet, eine Zu
sammenstellung, die manchem manches Neue verm itteln dürfte. E in  kleinerer 
Abschnitt bezieht sich auf die Benennung des Bernsteins in den verschiedenen 
Sprachen, ein weiterer auf die Handelswege des Bernsteins und die Bedeutung 
des Bernsteins fü r die Vorgeschichte. Es schließen sich an Betrachtungen über 
den Bernstein als „M ineral“ , das Vorkommen des Bernsteins und seine Ge
winnung, die eingeschlossenen Pflanzen und Tierreste des Bernsteins, den 
Bernstein in der Kunst. Wenn sich weiterhin Abschnitte über n icht
ostbaltische Fundstellen von Bernstein, ein Kapitel über den englischen 
Bernstein (der ja  durch die Eiszeit aus dem Baltikum  an die englischen Küsten 
geliefert worden ist), weiter über den Bernstein und seine Bedeutung fü r die 
Medizin und Folklore, schließlich über die bernsteinähnlichen Harze Simetit, 
Rumänit und B urm it finden und sich sogar ein ganzes Kapitel über „ambergris“  
(ein Material, das bekanntlich nur durch den Namen Beziehungen zum Bern
stein besitzt) eingeschlichen hat, und das Buch weiter m it Abschnitten über 
Gedanit, Glessit, Stantienit und Beckerit, über Bernsteinfirnis, Preßbernstein 
ünd Kunstharze aufwartet, so erkennt man, daß es mehr eine Zusammen
fassung von Plaudereien über den Bernstein sein w ill und ist, als eine syste
matische Darstellung über die Materie. Dankenswert ist das reiche L ite ra tur
verzeichnis. Doch kannte Verf. noch nicht die neueste Königsberger L iteratur 
über den Bernstein, was sich vor allem in dem Kapite l über die Inklusen 
auffällig bemerkbar macht. E in Katalog der eigenen Bernsteinsammlung 
des Verf.’s von 3J Seiten und eine kurze Zusammenfassung über andere 
seltene organische „M ineralien“ , wobei auch der Kopale gedacht wird, be
schließen die Darstellungen.

Bemerkt sei noch, daß die farbige Vorsatztafel in  ausgezeichneter Weise 
verschiedene Farbvarietäten von Bernstein wiedergibt. Allerdings wäre zu 
sagen, nur das eine abgebildete Stück Rumänit ist so charakteristisch, daß 
man es sofort auf Rumänien zurückführen würde. Jedenfalls ist es nicht 
möglich, allein etwa auf Grund der Farben die einzelnen Fundorte von Bern
stein und seiner nächsten Verwandten auseinander zu halten, dazu is t doch 
das Aussehen, wenigstens des baltischen Bernsteins, v ie l zu mannigfaltig.

K. Andrée.

K. A . Jurasky: Ü b e r  r e z e n t e s  u n d  f o s s i l e s  H a r z .  
(Brennstoff-Chemie. 12. 1932. 161— 163. M it 7 Abb.)

Der Aufsatz beschäftigt sich m it dem Vorkommen fossiler Harze in 
der Kohle und w ird durch ausgezeichnete Bilder erläutert. Sie stellen Schnitte 
durch Braunkohlenhölzer dar, deren Reichtum an Harzeinschlüssen deutlich 
wird. Auch Harzkörper aus Steinkohlen werden abgebildet, fü r die ja das 
Vorkommen von Harzen lange Zeit geleugnet wurde. Kräusel.

E. Hoffmann und H. Kirchberg : H a r z  v o r k o m m e n  i n  d e r  
R u h r k o h l e .  (Zs. Brennstoff-Chemie. 11. 1930. 389—394. M it 10 Abb.)
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Vert, berichten über Harzfunde, welche sie in  zahlreichen Flözen der 
Zeche B r a s s e r t  und M a r l  in  Westfalen machen konnten. Die Harz
einschlüsse sind ohne weiteres makroskopisch erkennbar. Besonders harzreich 
waren die Gasflammkohlenflöze 9 und 12, jedenfalls an einzelnen Stellen. 
Das Harz findet sich in  der Kohle zumeist in  dünnen Streifen, die vielfach 
linsenförmig ausgebildet sind, ähnlich wie bei der Faserkohle. Stellenweise 
lassen sich die Harzschnüre in gleichmäßiger oder wechselnder Stärke 1 m 
weit verfolgen. Verschiedentlich wurden Linsen von $—1 cm Dicke be
obachtet. Meist sind die Einlagerungen aber nur 5—20 cm lang und ein 
bis mehrere M illimeter dick. An einer Stelle wurden sechs solcher Harzschnüre 
in  einer Flözmächtigkeit von 1 m übereinander gefunden. In  der näheren 
Umgebung der Hauptschnüre finden sich vielfach noch kleinere Linsen und 
tupfenförmige Harzeinlagerungen, so daß offenbar verhältnismäßig größere 
Harzmengen vorhanden sind. Die beigegebenen Abbildungen stellen Harz- 
streifen, Schlieren und Einlagerungen in  der Harzmasse und Harz m it netz
artigen Strukturen dar, welche wohl weniger als Schwundrisse denn als Risse 
zu deuten sind, welche durch nachträgliche mechanische Beanspruchung 
der spröde gewordenen Harzmasse entstanden. Über die A rt, wie die Harz
einschlüsse in der geschilderten Form in die Kohle hinein gelangt sind, ver
mögen Verf. nichts Definitives auszusagen. Doch weisen sie auf die schlieren
förmige Erscheinungsform besonders hin und sind der Meinung, daß die 
Harze zweifellos echte Kolloide gewesen seien und Entmischungen eine 
wesentliche Rolle fü r die Ausgestaltung der Kohlen gespielt hätten. „V e r
gleicht man die M ikrobilder m it der makroskopisch erkennbaren Flözstreifung, 
so w ird man bei dem Zustandekommen der einzelnen Streifen der petro- 
graphischen Bestandteile neben der Sedimentation im  Moor auch der Differen
tia tion komplexer Sole und Gele einen erheblichen Einfluß zuschreiben 
müssen.“  K. Andrée.

Edward W . Berry : T h e  B a l t i c  A m b e r  D e p o s i t s .  (The 
Scientific Monthly. 24. New York 1927. 268—278. M it 3 Abb.)

Verf. g ib t eine ansprechende Übersicht über die Eigenschaften und 
Bildungsumstände der Bernsteinablagerungen im  ostpreußischen Samlande, 
nachdem er sich über die Geschichte des Bernsteins und die Bezeichnungen 
dieses Materials in  verschiedenen Sprachen in recht interessanter Weise 
ausgelassen hat. Besonders ausführlich handelt Verf. über die Frage de& 
Alters der Bernsteinablagerung und des Klimas, unter dem sich dieselben 
gebildet haben. Ihm  ist es aufgefallen, daß in  den heutigen Tropen tro tz  
der großen Zahl harzliefernder Pflanzen nur drei Bernsteinlokalitäten bekannt 
sind, nämlich Burma, Haita und Columbien; er glaubt aber, daß später 
noch weitere Fundorte und Lagerstätten hinzukommen würden, wobei auf
fallen muß, daß er m it keinem Worte des Kopals der Tropen gedenkt.

Verf. äußert m it Recht seine Bedenken dagegen, daß der Bernstein dem 
Eocän entstammen solle, d. h. älter sei, als die Blaue Erde des Unteroligocäns, 
in  welchem er je tz t als älteste bekannte Mutterlagerstätte gefunden wird. 
In  der Tat muß man mehr den Ansichten von H e e s  (1860) und U lm es  (1912) 
folgen, welche an Gleichzeitigkeit des Bernsteinwaldes und des transgredieren-
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den Meeres des Unteroligocäns der Lattorf-Stufe dachten, als den Ausfüh
rungen von T o en q u ist , Co n w en tz , Jentzsch  und vo n  L in s to w  (1922), 
die eben auf das Eocän verwiesen. Denn man muß doch zweifellos an ein 
vieltausendjähriges Bestehen des Bernsteinwaldes denken, und immerhin 
meint Verf., daß es doch wenig ausmache, ob w ir die Bernsteinflora und 
-fauna ins späte Eocän oder ins frühe Oligocän stellen.

Das Klim a der Bernsteinzeit hä lt Verf. fü r gemäßigt und nicht in  eigent
lichem Sinne tropisch. Das beweise die große Zahl der Coniferen und der 
nördlichen Elemente in  der Bernstein-Insektenfauna, neben denen sich aller
dings zahlreiche warmgesättigte Typen fänden. Jedenfalls sei das K lim a 
wesentlich heiterer gewesen als im  heutigen Samlande, wobei dieses allerdings 
wohl zu schlecht wegkommt, wenn es als „k a lt  und abschreckend“  hin
gestellt w ird. K. Andrée.

Leopold Schmid: A r t i k e l  „ B e r n s t e i n “ . (Sonderausgabe aus. 
D oelter-L e it m e ie r , „Handbuch der Mineralchemie“ . Dresden und Leipzig, 
Verlag von Theodor Steinkopf. 1931. V I I  und 101 S.)

Es is t wohl kein Zufall, daß das von Wiener Forschern herausgegebene 
»Handbuch der Mineralchemie“  einen sehr ausführlichen A rtike l über den 
Bernstein enthält, da Wien von jeher eine der Hauptverarbeitungsstätten 
des baltischen Bernsteins, vor allem auch fü r den Handel nach dem Orient, 
Bildet. Der A rtike l beschränkt sich aber keineswegs auf die chemischen 
Eigenschaften des Bernsteins, sondern enthält auch eine gute Übersicht 
über die sonstigen den Bernstein betreffenden Fragen, von denen nur die 
Biklusen-Beschreibung naturgemäß zurücktreten mußte. Besonders dankens
wert is t die mehr als 600 Nummern umfassende Literaturzusammenstellung 
über Bernstein, so daß schon aus diesem Grunde der Darstellung, welche 
vom Verlage fü r 7.—  RM. (geheftet) auch als Sonderdruck abgegeben w ird, 
Weitere Verbreitung sicher sein dürfte. K. Andrée.

Metamorphosierte Lagerstätten.
Dessau, G.: Einiges über Bodenmais. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 66. A. 381—406.

M it 5 Taf.)

Alvar Högbom : Om T a rre ka isse s  m a g n e s it-  och jä rn m a lm s -  
f ö re ko m s te r. (Von den Magnesit- und Eisenerzvorkommen am Tarrekaisee.) 
(Geol. För. Förh. 52. Stockholm 1930. 17—30. M it 5 Abb. Engl. Zusammenf.)

Der Tarrekaisee liegt im  nördlichsten Lappland in der Nähe der schwedisch- 
norwegischen Grenze. Im  Bereiche eines Kalksteinzuges, der im  Grenz- 
Borizont von Cambrium und Silur liegt, treten die Magnesitlagerstätten 
auf. Sie sind an Amphiboliteinlagerungen des kaledonischen Gesteinszuges 
gebunden und werden als metamorph aus dem Kalkstein hervorgegangen 
gedeutet. Die in  Tabellen zusammengefaßten Analysenwerte lassen deutlich 
die Übergänge zwischen Kalkstein-, Dolom it- und Magnesitgruppe erkennen. —  
Die Eisenerze kommen an mehreren Stellen vor, halten sich aber immer an 
Gabbrogesteine, die mehr oder weniger der Amphibolitisierung anheim-
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gefallen sind. Es handelt sich durchgängig um Magnetitlagerstätten m it 
geringem Gehalt von Phosphor und Titan. Rudolf Schreiter.

Olof Berggren : M o n c o rv o , P o r tu g a ls  s tö rs ta  jä rn m a lm s - 
fy n d ig h e t.  (Moncorvo, die größte Eisenerzlagerstätte von Portugal;) (Tek- 
nisk T idskrift. Arg. 60. Stockholm 1930. Bergsvet. 4—11. M it 4 Abb.)

Die Erzlagerstätte stellt eine Einlagerung in  verschieden zusammen
gesetzten Sedimenten dar. Neben dem vorherrschenden Häm atit t r i t t  Ma
gnetit auf. Es werden im  einzelnen die Gründe dargelegt, warum das Erz
vorkommen als eine metamorphe sedimentäre Lagerstätte zu deuten ist. 
Der Gehalt an P schwankt und liegt zwischen 0,2 und 0,4 und auch der Ge
ha lt an Kieselsäure ist beachtlich. Die Schätzung der Vorräte w ird durch 
die wechselnde. Ausbildung erschwert. Man vergleiche m it dieser Abhandlung 
die Darstellung über Moncorvo in der Monographie: Die Eisenerzvorräte 
der Welt. Rudolf Schreiter.

Olof Berggren: G ru v b ry tn in g e n  v id  O jos N egros, S ie rra  
M enera , S pan ien . (Eisenerzbergbau bei Ojos Negros, Sierra Menera, 
Spanien.) (Teknisk T idskrift. Arg. 60. Stockholm 1930. Bergsvet. 49—54. 
M it 16 Abb.)

Die Darstellung über die geologischen und bergbaulichen Verhältnisse 
beruht auf eigenem Besuch der Lagerstätte. Die Erzvorkommen sind an 
Sattelaufwölbungen im  sibirischen Kalkstein gebunden. Es liegt ursprünglich 
Eisencarbonat vor, das später in  Häm atit umgewandelt wurde. Eine vor
sichtige Erzreservenschätzung lautet auf 80 Millionen metrische Tonnen.

Rudolf Schreiter.
K . Fowler-Lunn : H o m a t ite  iro n  ores o f S ie rra  Leone, W est 

A fr ic a .  (Econ. Geol. 28. 1933. 59—67.)

Die erst 1928 gefundenen Hämatitschichten im  Innern der englischen 
Kolonie Sierra Leone haben sich als bedeutender erwiesen, als es zuerst schien. 
Die Verfasserin hat die bis je tz t größten Vorkommen näher untersucht. Die 
Hauptlagerstätte is t ein 4—5 km  langes, im  Durchschnitt 300 m breites 
Band eines harten, dichten Hämatits. Nebengesteine sind gebänderte Eisen- 
und Quarzschiefer, Quarzite, Konglomerate und hochkristalline Hornblende-, 
Chlorit- und Glimmerschiefer. Der genaue Verband war wegen der starken 
LateritVerwitterung nicht zu sehen, nur die Haupteisenschicht ragte 
als R iff heraus. Jedenfalls liegen alle diese Gesteine ±  konkordant als riesige 
langgezogene Dachscholle ringsum von Granit umgeben. Das Eisenerz ist 
sehr rein, 80—90Fe2O3, Mn 0,1, T i ±  0,1, S ±  0,03, P wechselt stark, was 
aber wohl auf Oberflächeneinflüsse zurückzuführen ist. — Die ursprüngliche 
Entstehung is t wohl sedimentär. H. Schneiderhöhn.

J. K. Gustafson: M e ta m o rp h is m  and h y d ro th e rm a l a l te ra t io n  
o f th e  H o m e s ta ke  g o ld -b e a r in g  fo rm a t io n .  (Econ. Geol. 28. 1933. 
123—162.)

Die Goldquarzkörper der Homestake-Mine sind linsenförmige konkordante 
Verdrängungen innerhalb der präcambrisch metamorphosierten Homestake-
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Formation. Diese war ursprünglich ein sandig-toniges Fe-Mg-Carbonate ent
haltendes Sediment. Es wurde regionalmetamorph umkristallisiert zu Granat- 
Cummingtonit-Biotit-Chlorit-Schiefer m it wechsellagernden Quarz-Carbonat
gesteinen. Spätere hydrothermale Lösungen, die aus einem unterlagernden 
präcambrischen Granitbatholithen stammten, setzten in  gang- bis linsen
förmigen Körpern Quarz, Ankerit, Chlorit, Arsenkies, Magnetkies, P y rit 
und Gold ab. — Mineralbestand und Gefüge der metamorphen Gesteine werden 
eingehend behandelt. Besonderer W ert w ird auf die genaue optische Cha
rakterisierung der Gemengteile gelegt. Verf. fand z. B., daß der dem meta- 
morphen Zyklus angehörige Chlorit sich optisch von dem hydrothermalen 
Chlorit stark unterscheidet. Die Kies- und Goldführung ist an Linsen innerhalb 
Cummingtonitschiefer geknüpft, während die Quarz-Carbonatschiefer zwar 
hydrothermale Quarzlinsen führen, die aber frei sind von Sulfiden und Gold.

H. Schneiderhöhn.

Stephan Richarz: D ie  U m w a n d lu n g s e rs c h e in u n g e n  in  den 
E is e n e rz fo rm a tio n e n  am  O beren See. (Zs. D. Geol. Ges. 84. 1932.
49—52.)

Einer von H. H arrassowitz (dies. Jb. 83. 1931. H. 7) vertretenen An
schauung, wonach „ausgesprochener Roteisenstein nur aus größerer Teufe 
und wesentlich kinetisch bekannt“  sei und durch eine stärkere kinetische 
Umwandlung aus Roteisenstein Magnetit sich bilde, stellt Verf. die von ihm 
uun schon seit einer Reihe von Jahren zu einem Spezialstudium gemachten 
Verhältnisse der ausgedehntesten aller Eisenerzlagerstätten gegenüber, und 
zwar in  Form eines ganz kurzen, den Teilnehmern des Internat. Geol.-Kon
gresses 1933 zur Orientierung dienenden Überblicks, Unter Berücksichtigung 
der vier größten Eisenformationen am Oberen See w ird  dargelegt, daß dort 
w eder T ie fe n la g e  noch  d yn a m isch e  Prozesse zur A rt des auftretenden 
Eisenerzes irgendeine Beziehung haben, daß insbesondere Häm atit, Magnetit, 
L im onit und auch Siderit ganz unbeeinflußt von jenen beiden Faktoren 
n e b e n e in a n d e r Vorkommen. (Das wasserhaltige Oxyd würde als ein wohl 
auch dort rein sekundäres Produkt an sich wenig besagen.) Die zwischen den 
Keewatin-Grünsteinen steilgestellten, aus wechselnden feinkörnigen Lagen 
von Häm atit und Quarz bestehenden banded jaspers des V e r m i l l io n  R ange 
reichen beispielsweise in Tiefen bis zu 500 m, ohne dort eine erkennbare Ver
änderung des hierbei maßgebenden Mineralbestandes zu erfahren. Ähnlich 
ist es m it den Eisenerzlagern des ebenfalls in  Minnesota gelegenen M esab i 
Range. H ier finden sich die dort genannten Eisenoxyde zusammen m it 
dem eisen- und kieselsäurehaltigen Gel Greenalit, aus dem sie der Haupt
sache nach hervorgegangen sind und dessen Existenz verschärfte Bedingungen 
des Drucks und der Temperatur von vorneherein unwahrscheinlich macht. 
Im  östlichen Teil dieser tektonisch sehr wenig dislozierten Erzformation 
aber sind die Eisenerze völlig in  Magnetit übergegangen, und zwar unter 
Neubildung von Pyroxen, Grünerit, Fayalit, Hypersthen usw. —  alles eine 
unverkennbare Folge k o n ta k tm e ta m o rp h e r  E inwirkung granitischer und 
gabbroider Plutone. Diese offensichtliche Abhängigkeit der Verwandlung 
Primärer Eisenerze in  Magnetit und der Neubildung von nur bei hoher Tem-

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 53
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peratur kristallisierenden Silikaten vom K ontakt magmatischer Gesteine 
w ird auch fü r die Eisenformationen des berühmten M a rq u e tte -D is t r ik te s  
und des G ogeb ic - und P enokee-R anges in Wisconsin geltend gemacht. 
In  den genannten Gebirgsketten hat sich aus primärem, m it Kieselsäure 
wechselndem Eisencarbonat ein Gestein aus Quarz und vorherrschend Häm atit 
m it etwas Magnetit gebildet, während dort, wo Granitkontakt inFrage kommt, 
alles Eisenerz in Magnetit übergeht und schiefrige Begleitgesteine zu Gneis 
und Glimmerschiefer geworden sind. Die Marquette-Erze aber, in  ursprüng
lichem Zustande aus einer Wechsellagerung von Siderit und Hornstein be
stehend, haben im  0  wie im  W  gleichartige dynamische Beeinflussung durch
gemacht und präsentieren sich heute bei fortgeschrittener Umwandlung des 
Siderits in Häm atit in  der Form des Bandjaspis, während am Diabaskontakt 
sich bei gleichzeitiger Chloritbildung der Eisenglanz in Magneteisen umwandelt, 
das wiederum dort, wo D ioritkon takt sich geltend macht, die Alleinherrschaft 
unter den Eisenerzen a n tritt und nunmehr von Grünerit und Granat be
gleitet wird. Wie immer die Entstehungsweise dieser Erzmineralien, die zu
meist weit mehr, als früher angenommen wurde, die Rolle sog. Durchläufer 
spielen, im  Einzelfalle gedeutet werden mag, so dürfte es darunter doch manche 
Fälle geben (man denke nur an Häm atit in  der Form des Eisenglimmers), 
wo beispielsweise m it Sicherheit auf kinematische Metamorphose geschlossen 
werden kann. E. Christa.

Scheibe, E. A .: Zur Kenntnis der Minas-Schichten Brasiliens. (CB1.1933. B.
290—297. M it 1 Profil.)

F re y b e rg , B. v .: Der Begriff „Jacutinga“ . (Ebenda. 297—299.)

E. A . Scheibe : Ü b e r d ie  E n ts te h u n g  b ra s il ia n is c h e r  I ta -  
b ir i te .  (Zs. D. Geol. Ges. 84. 1932. 36—47. M it 1 Taf. u. 3 Textabb.) 

unter Mitberücksichtigung von

P. Krusch: Z um  V o r tra g e  des H e rrn  E. A. Sc h eibe  ü b e r die  
E n ts te h u n g  de r I t a b i r i t e .  (Zs. D. Geol. Ges. 84. 1932. 48—49.)

In  einer 1932 erschienenen Arbeit über Eisenerzvorkommen in Minas 
Geraes (Archiv fü r Eisenhüttenwesen. 5. 391 ff. Düsseldorf) berichtet Verf. 
u. a. über Ausbildung und Lagerungsverhältnisse der Itab irite . In  gegen
wärtiger A rbeit sehen w ir die g e ne tische  Seite des Vorkommens in  den 
Vordergrund gestellt. Wie schwierig es auch nach dem heutigen Stande der 
Forschung noch ist, gewisse sehr wichtige Minerallagerstätten streng syste
matisch einzugliedern, dafür bieten die Itab irite  ein beredtes Beispiel. Konzen
tr ie rt auf einen Raum von etwa 125 x  60 km, zeigen diese eisenerzreichen 
Gesteine eine sehr au sg e p rä g te  S c h ic h tu n g , wobei unter Abrechnung 
der Einschaltungen reinen, d. i. hochprozentigen Eisenerzes und sedimento- 
gener anderweitiger Bestandmassen die Gesamtmächtigkeit der eigentlichen 
Q u a rz -B ä n d e re rz e  auf einige hundert Meter zu veranschlagen ist.

Die bis zu 25 m anschwellende Mächtigkeit völlig reiner Erzbänke, 
die oft bis zu mikroskopischer Feinheit herabreichende und in  einem über 
hunderttausendfältigen Wechsel sich wiederholende Bänderung, die plan
parallele, zur Absonderung riesiger tischebener Platten führende Begrenzung
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dieser Bänder, der ausgesprochene Mangel an gröberem Material und an 
feldspatkörnern sind es in  erster Linie, welche die vom Yerf. vertretene 
Annahme einer prim är sedimentogenen und nicht allzu küstennahen Bildungs- 
Weise des in  seinem gegenwärtigen Zustande vornehmlich durch H ä m a t it  
charakterisierten Erzvorkommens doch sehr nahe legen. Zwar betont
P. K rusch  in  seiner Erwiderung auf den hier referierten Vortrag des Verf.’s 
sicher m it Recht, daß beispielsweise dünnschichtige Kalke durch Regional
metamorphose, ja  sogar durch eindringende magmatische Lösungen eine 
feinlagenförmige Verwachsung von Eisenerz und K a lk  zu bilden vermögen. 
Im  Einklang m it der Gepflogenheit der Petrographen, die Itab irite  unter die 
kristallinen Schiefer einzuordnen, könnte man wohl auch an die Vorstellungen 
Walter Schm idt ’s über den Z e ile n b a u  des eigentlichen Schiefertypus 
hier anknüpfen, zumal die beiden Hauptgemengteile Quarz und Häm atit 
Ihr diese S truktur prädestiniert erscheinen. Jedenfalls dürfte es sich, was 
K rusch m it besonderer Schärfe hervorhebt, bei den auch in  Kanada, Süd
afrika, Rußland und Portugal in gleicher oder ganz ähnlicher Ausbildung 
auftretenden E is e n g la n z s c h ie fe rn  um ein Phänomen h o c h g ra d ig e r 
U m w a n d lu n g  handeln. Die in  der L ite ra tur ebenfalls geäußerte Annahme 
einer metasomatischen Entstehungsweise w ird  abzulehnen sein, da es an 
den hierfür typischen Übergangsbildungen fehlt.

Verf. hä lt es fü r wahrscheinlich, daß sich das Eisen ursprünglich nicht 
als Carbonat oder wasserfreies Oxyd, sondern als Hydroxyd oder S ilikat 
gebildet habe und erst später in  den heute teilweise magnetischen Eisen
glanz umgewandelt worden sei, wobei sowohl die Frage einer M itw irkung 
von Mikroorganismen wie auch diejenige rein kolloidalen oder rein chemischen 
Niederschlages offen gelassen w ird ; der Quarz aber könnte zunächst „möglicher
weise in klastischer Form als allerfeinster Schlamm zugeführt worden sein“ ; 
Im Gestein zeigt er vielfach, wie auch das beigegebene L ich tb ild  ersehen läßt, 
auffällig gerade, o ft sechsseitige Kornumgrenzungen. Den die Wechsellagerung 
herbeiführenden Sedimentationsmechanismus stellt sich Verf. in  folgender 
Weise vor: In  trockener Jahreszeit führen die Flüsse Brasiliens wenig, aber 
klares Wasser m it gelösten Bestandteilen, in  den Regenmonaten dagegen 
sehr beträchtliche, m it Sinkstoffen beladene Wassermassen. Da dies zunächst 
nur zu einer horizontalen Sonderung in eine küstennahe klastische und in 
eine küstenfernere, von Eisenlösungen belieferte Sedimentation führen würde, 
müssen, soweit ich den Verf. recht verstehe, noch periodische Verstärkungen 
her gesamten Materialzufuhr hinzukommen, um die so besonders hervor
stechende vertikale Gliederung des Itabiritsystems zustande zu bringen. Bei 
her vom Verf. angenommenen alphititischen Teilchengröße des prim är sedi- 
mentierten Quarzes, insbesondere aber auch bei der verschiedenen Absatz- 
bezw. Sinkgeschwindigkeit der beiden hier in  Betracht kommenden Gesteins
komponenten dürfte wohl auch eine rhythmische Schwankung der Material
zufuhr schon an sich zur Herausbildung eines mehr oder weniger einheitlich 
aUf den gesamten Sedimentationsraum des Itab irits  ausgedehnten und dabei 
vertikal vielmals sich wiederholenden Schichtwechsels genügen.

Von besonderer W ichtigkeit erscheint m ir der Umstand, daß neben den 
kompakten Hämatitaggregaten sowie dem die Intergranulare mehr sporadisch

ir. 53 *



836 Lagerstättenlehre.

erfüllenden Erz auch innerhalb der Quarzkörner Erzeinschlüsse, und zwar 
in  perlschnurartiger schichtparalleler Anordnung, beobachtet werden, also 
eine A r t  u n v e r le g te n  R e lik tg e fü g e s  im  Sinne Bruno Sander ’s. Dies 
deutet darauf hin, daß die Bildung des Eisenglanzes schon vor der K ris ta lli
sation oder vielleicht richtiger vor einer hier besonders intensiv vonstatten- 
gegangenen Rekristallisation des Quarzes eingesetzt hat. Zur Klärung der 
Frage, inwieweit diese Wandlungs- und wohl auch VerformungsVorgänge 
sich gegenseitig beeinflußt oder einander überdauert haben, wären genauere 
gefügekundliche Untersuchungen erfolgversprechend. Das gelegentliche A uf
treten von Magnetit sowie die dam it verknüpfte M artitb ildung werden ebenso 
wie die n icht selten zu beobachtende Verflaserung des Itab irits  vom Yerf. 
selbst m it stärkerer mechanischer Beanspruchung in Verbindung gebracht. 
Um sichere Anhaltspunkte über die Herkunft des Eisens zu gewinnen, kann 
weitere feldgeologische Untersuchung vielleicht auch hier zu einem Ziele 
führen; Yerf. vermutet vorläufig einen Zusammenhang m it basischen E rup tiv 
gesteinen und Tuffen im  Liegenden des Ita b ir its ; auch hä lt er gerade im  H in
blick darauf die Möglichkeit untermeeriseher Ausbrüche vulkanischer Dämpfe 
fü r diskutabel. Bezüglich der mehr lokalisierten Verknüpfung der Eisenerze 
m it Manganerzen bestehen nicht geringere Unsicherheiten; der von K eusch 
gemachte Hinweis auf rezente sekundäre Bildungsweisen des Manganerzes 
und dessen weltweite Verbreitung verdient Beachtung. E. Christa.

Regionales zur Lagerstättenlehre.
(Vgl. aber auch die sachlich eingeordneten Referate, sowie Regionales zu 
Salzlagerstätten auf S. 743 u. f., zu Kohlenlagerstätten auf S. 772 u. f., zu 

Öllagerstätten auf S. 800 u. f.)

Deutsches Reich.
F. Schumacher: Ü b e r  d i e  M ö g l i c h k e i t e n  d e r  W i e d e r  

e r w e c k  u n g  d e s  s ä c h s i s c h e n  E r z b e r g b a u s .  (Ber. Frei
berger Geol. Ges. 14. 1933. 40.)

Nach allgemeinen Angaben über die Ursachen des Verfalls werden die 
Blei-Silberlagerstätten, der Wismutbergbau in  Schneeberg und Johann
georgenstadt, die Zinnerzlagerstätten und die Wolframgewinnung, die Zinn
seifen, Spateisensteingänge des westlichen Vogtlandes, die Brauneisen
vorkommen des östlichen Vogtlandes, die Roteisensteingänge des westlichen 
Erzgebirges und Magneteisenerzlager der Schneeberger Gegend und bei 
Berggießhübel vom montangeologischen Standpunkt aus kritisch behandelt.

Da der Blei-Silberbergbau der bedeutendste war, so sei hier kurz ver
merkt, daß nicht nur das Silberausbringen m it der Tiefe stark nachgelassen 
hat, sondern sich auch die Ergiebigkeit der Gänge hinsichtlich der übrigen 
Metalle sehr verringert hat. Die Vererzung is t n icht in  der Gneiskuppel selbst, 
sondern in  dem unterirdischen Granitbatholithen zu suchen, der in die Frei
berger Antiklinale eingepreßt wurde. Die Wurzeln der Gänge stecken in 
diesen Batholithen. In  Analogie m it den Schneeberger Verhältnissen muß
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die Erzführung m it der Annäherung an das Exhalationszentrum nachlassen 
und schließlich ganz verschwinden. Somit hat der Bergbau in weiterer Tiefe 
keine Aussichten. M. Henglein.

Ostalpen.
A. Feuchter: D e r B e rg b a u  „K e lc h a lp e “ . (Montan. Rundsch. 23. 

1931. 81—86.)
Neben einigen Bemerkungen über den geologischen Aufbau des Bergbau

gebietes von Kitzbühel, die sich auf die 1917 von der k. k. geol. Reichsanstalt 
herausgegebene Karte stützen, w ird vorwiegend die Geschichte des Bergbaus 
erörtert. Fr. Buschendorf.

Schweden.
Gustaf T . Lindroth : Om de r ik a  jä rn m a lm e rn a s  b i ld n in g s -  

s ä tt  in  B is p e rg s fä lte t.  (Entstehung der reichen Eisenerze im  Bisperg- 
feld, Schweden.) (Geol. För. Förh. 52. Stockholm 1930. 603—621. M it 10 Abb.)

L indroth hat bereits vor wenigen Jahren eine lehrreiche Darstellung 
über die Geschichte der altberühmten Eisenerzlagerstätte von Bisperg im  
südlichen Schweden gegeben. Das Wesentliche an der vorliegenden Darstellung 
ist der Nachweis, daß das reiche und reine Eisenerz, vor allem Häm atit, 
primärer Bildung is t und nicht etwa sekundären Prozessen seine charakteristi
sche Streifung verdankt. So betrachtet, ist das quarzgebänderte Eisenerz 
von Bisperg lediglich eine Unterabteilung des gewöhnlichen in  Zentralschweden 
häufigen Erztyps. Rudolf Schreiter.

Iberische Halbinsel.
N. Dégoutin: S ur u n  g ise m e n t de p y r i te s  a u r ifè re s  des P y ré 

nées E spagno les. (Mines,Carrières, Grandes Entreprises. Février 1931.3—6.)

In  der Provinz Huesca in den spanischen Pyrenäen treten innerhalb 
der kristallinen Schiefer quarzreiche Pyritbänder auf. Die Goldführung 
der Pyrite is t m it dem Auftreten derselben in den verschiedenen Gesteins
arten wechselnd. Als Goldträger kommt vorzugsweise ein derbkristalliner 
P yrit der quarzreichen Partien in  Frage, während der feinkristalline, le icht 
zersetzliche P y rit (wohl Markasit) innerhalb der Schieferpartien selbst so
zusagen goldfrei oder doch goldarm ist. In  Kalken eingelagerter P y rit is t 
dagegen wieder etwas stärker goldführend. Verf. fü h rt diesen Unterschied 
auf die weniger gute Permeabilität der schiefrigen Gesteine für Au-Lösungen 
zurück. Auch soll die Pyritzufuhr bedeutend länger als die des Goldes an
gehalten haben. H. Hüttenhain.

Olof Berggren: N a g o to m  jä rn m a lm s b ry tn in g e n s  n u v a ra n d e  
S ta n d p u n k t v id  g ru v o rn a  i  B i lb a o d is s t r ik te t .  (Über die gegen
wärtige Lage des Eisenerzbergbaus von Bilbao, Spanien.) (Jernkont. ann. 
Uppsala 1930. 335—336.)

Neben der allgemeinen Betrachtung über die gegenwärtige Lage des 
Eisenerzbergbaus von Spaniens wichtiger Lagerstätte Bilbao bring t der
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Aufsatz von Berggeen vergleichende Betrachtungen über die verschiedenen 
Qualitäten der Erze in chemisch-geologischer Hinsicht.

Rudolf Schreiter.

Balkan-Halbinsel.
Gr. Petunnikov: Ü b er e in  B le i-  u n d  K u p fe re rz v o rk o m m e n  

in  S üdm azedon ien . (Montan. Rundsch. 23. 1931. 113—116.)

Yerf. berichtet über die Ergebnisse von noch im  Anfangsstadium be
findlichen Schürfarbeiten an der jugoslawisch-griechischen Grenze südlich 
der Stadt Kavadarki (Kavadar, ostnordöstlich Prilep, südwestlich Krivolak).

Das erzführende Gebiet w ird vom Boschawafluß in nordöstlicher Richtung 
durchströmt, der sich in den Wardar ergießt. Es baut sich im  wesentlichen 
aus jurassischen (Tithon) und cretacischen (Gosau) Gesteinen auf, ferner 
aus unter- und mitteloligocänen, sowie neogenen Ablagerungen. An Eruptiven 
sind Diabase und Andesite vorhanden.

Folgende Erzvorkommen wurden festgestellt:
1. U m g eb ung  vo n  B a ro w o : „S tark veränderte und silifizierte krista l

line Schiefer“  des Tithons, bestehend aus Quarz, Epidot und Chlorit, werden 
an der Wassermühle Barowo von einige Meter mächtigen Quarzgängen 
durchsetzt. An der sog. Boschina Vodenika befinden sich 30 m über dem 
Fluß Spuren von Malachit und Kupferkies. Die niedrigsten Ausbisse zeigen 
höheren Kupfergehalt. Im  Flußbett selbst anstehende Gangmassen zeigten 
Gehalte von 0,6 % Cu.

An der Wassermühle von Dino Smokow finden sich Spuren von Malachit 
und Kupferkies. Das Nebengestein is t epidotführender Diabas.

Im  N von Barowo (gegenüber der Stelle, an der im  Kriege eine Seil
bahnstation bestand) steht ein zu Epidosit metamorphosierter Kalkstein 
an, der Spuren von Kupferkies, Kupferglanz und Covellin führt.

2. S ü d lic h e r  T e il de r G em einde S tragow o . Diese bedeutend wert
volleren und interessanteren Vorkommen liegen an den Nordhängen des 
Dudika-Berges in einem Gelände, welches neben Andesiten (bezw. Propyliten) 
und Gosaukalken auch noch in  tiefeingeschnittenen Tälern altpaläozoische 
Schiefer aufweist.

Nördlich der Grenzwache von Duditza streicht in einem der Suva Reka 
zufließenden Bache in 1900 m Höhe ein Cu-erzhaltiger Mikrogranitgang 
von bis zu 7 m Mächtigkeit aus, welcher stark veränderten „grünen Mergel
schiefer“  durchbrochen hat. Auf dem rechten Ufer dieses Baches werden 
die Schiefer von o liv in (?) führenden Andesiten, auf dem linken Ufer da
gegen von Rhyolithen bedeckt. Die Erzführung des Mikrogranitganges ist 
bisher auf 4 m Mächtigkeit nachgewiesen, scheint sich aber auch über die 
ganze Gangbreite auszudehnen; sie besteht aus Malachit, Chrysokoll und 
Kupferkies. An Cu-Gehalten sind 2,9 % an der Oberfläche, 4,51 und 4,43 % 
in 1 m Teufe nachgewiesen worden. Der Goldgehalt beträgt 3—5 g pro Tonne.

Einige mineralisierte Stellen finden sich längs dem Stara Reka, und zwar 
bei 1775 m Bleiglanzkristalle am K ontakt des Andesits m it Schieferton. 
20 m abwärts ist der Andesit längs einer Spalte kaolinisiert und vermutlich 
durch Graphit geschwärzt. Hier sitzt Bleiglanz neben Schwefel auf. Bei
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1555 m Höhe verläuft ein Quarzgang in ebensolchem geschwärztem Andesit, 
der Schwefel, P y rit und Kupferkies führt.

Im  NO von Duditza setzt in  1950 m Höhe am Zusammenflüsse zweier 
Bäche eine vermutlich durch den in  der Nähe aufdringenden Andesit angelegte 
Bruchspalte durch Kalkstein, auf der wohl Gase und heiße Wässer aufstiegen 
und eine Mineralisation der die Spalte erfüllenden Dislokationsbreceie m it 
Bleiglanz und Graphit veranlaßte. Daneben brechen Schwefel (z. T. in  Stücken 
bis zu Kopfgröße) und sehr reichlich Anglesit bei. Zn- und Cu-Erze fehlen. 
Das vererzte, schwarze Nebengestein enthält n. d. Analyse an der Oberfläche 
24,82 % Pb und 12 g Ag/t, in  1,5 m Tiefe 68 %  Pb. Derbere Erzplatten 
enthielten 73,02 % Pb ohne Ag und Au bei einer Zusammensetzung von 80 % 
Anglesit und 20 % Bleiglanz. E in Durchschnittsmuster von Mittelproben 
aus allen Platten ergab 44,25 und 44,38 % Pb. Ag fehlt. Die Mächtigkeit 
des Vorkommens w ird provisorisch auf 6 m geschätzt, kann aber unter Um
ständen weit größer sein. Der Gang ist auf 100 m vertikaler Höhe zu verfolgen. 
Es scheint sich also um ein wertvolles Vorkommen zu handeln. Auch weiter 
abwärts im  Bachbett scheinen mehrere erzführende Spalten durchzustreichen, 
wie aus der Imprägnation des dort ebenfalls befindlichen schwarzen Gesteins 
m it Bleiglanz und P yrit zu entnehmen ist. Fr. Buschendorf.

Russisch Asien.
J. Baschenow: N e u e  E i s e n e r z l a g e r s t ä t t e n  d e s  W e s t -  

Sa j  a n - G e b i  r  g e s. (Vestnik of the Geol. Prosp. Trust of West Siberia. 
2. Tomsk 1932. 34—42. Russ.)

Bis zum Jahre 1929 waren im  West-Sajan-Gebirge nur zwei Eisenerz
lagerstätten bekannt [vgl. auch Ref. auf S. 841], Im  Jahre 1930 wurde hier 
ein neues großes Erzvorkommen entdeckt.

Dieses Erzgebiet besteht aus metamorphosierten cambrischen und sibi
rischen Gesteinen. Im  westlichsten Teil des West-Sajan (Fluß Abakan) 
kommen unveränderte rotfarbige unterdevonische Ablagerungen (analog dem 
»Old Red Sandstone“ ) vor, die diskordant dem Cambrium-Silur auflagern. 
Das Obercambrium fehlt, was wohl auf epirogenetische Hebung des Gebietes 
zu dieser Zeit zurückzuführen ist. Gegen Ende des Silurs, aber vor der Ab
lagerung des Unterdevons, wurde das Altpaläozoicum m it NO-Streichrichtung 
gefaltet (kaledonische Faltung).

Die paläozoischen Gesteine wurden einer starken Regionalmetämorphose 
ansgesetzt. Dieser Prozeß hat besonders die untersilurischen Gesteine be
troffen, die gänzlich in  Amphibolite, Sericit-Chlorit-Albitschiefer, Marmor 
nnd Eisenquarzite umgewandelt wurden.

Die orogenetischen Vorgänge wurden von Peridotitintrusionen zu Beginn 
der kaledonischen Faltung und von Granitintrusionen am Ende der Faltung
Begleitet.

Das neue Gebirge fie l bald der Denudation anheim und auf seiner ero
dierten Oberfläche wurde das Unterdevon abgelagert.

E i s e n e r z l a g e r s t ä t t e n .  Die neu entdeckten Eisenerzvorkommen 
nehmen etwa 700 kmä ein. Sie liegen in den untersilurischen Sericit-Chlorit-
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schiefem, die mächtige steilgerichtete Falten bilden. Es handelt sich hier um 
m e t a m o r p h e  s e d i m e n t ä r e  L a g e r s t ä t t e n .

Die betreffenden Schichten bilden eine große Antiklinale und eine Syn
klinale erster Ordnung. Die Eisenerzhorizonte sind an die Flügel dieser 
Falten gebunden und bilden hier drei vererzte Streifen, die etwa 20 km  von
einander entfernt liegen.

Der n ö r d l i c h e  oder D s c h o i - S t r e i f e n  befindet sich am gleich
namigen Fluß, etwa 20 km südlich der Minussinsk-Steppe. Hier wurden fünf 
steilgerichtete Eisenerzschichten (1,8, 3,4, 0,6, 0,35 und 1,6 m mächtig) fest
gestellt. Diese Mächtigkeiten sind jedoch unbeständig. Die Erzschichten 
sind von zahlreichen Verwerfungen durchsetzt.

U. d. M. stellt das Erz eine Wechsellagerung von dünnen dunklen und 
hellen Lagen dar. Die hellen Lagen bestehen aus Quarz, die dunklen aus 
feinen Hämatitblättchen. Außerdem kommen Magnetit, Epidot, A ktino lith , 
Chlorit und Calcit vor. Der Eisengehalt is t gering.

Der m i t t l e r e  oder D s c h e b a s c h  - S t r e i f e n  is t auf einer 
Erstreckung von 25 km  feststellbar. Die erzführenden Schichten (im  ganzen 
vier) sind typische Eisenquarzite. U. d. M. erscheinen sie als ein streifiges 
Gestein von hellen Quarz- und dunklen Eisenglanzstreifen. Der Eisengehalt 
wurde nicht bestimmt; im  allgemeinen soll er nicht bedeutend sein.

Der Dschebasch-Streifen is t stärker metamorphosiert als der eben be
sprochene.

Der s ü d l i c h e  oder K a n t e g i r a - S t r e i f e n  besitzt vorläufig 
nur eine Erzschicht (1,6 m mächtig). Der Bestand des Erzes schwankt be
deutend, im  allgemeinen wie oben. Der Eisengehalt ist nicht zu groß (Fe 40 %).

Die beschriebenen Erze sind in  den unteren Horizonten des Untersilurs 
angereichert. Das erzführende Silur wurde zusammen m it dem Obersilur 
der kaledonischen Orogenese und den Kontaktwirkungen von Peridotit und 
Granitintrusion ausgesetzt. Infolgedessen wurden die Erze zusammen m it 
dem einschließenden Gestein stark metamorphosiert.

Die Entstehung der primären Erzschichten ist noch nicht ganz geklärt.
N. Polutoff.

G. Labasin: P o l y m e t a l l i s c h e  L a g e r s t ä t t e n  i m  S a l a i r -  
G e b i r g e  ( W e s t s i b i r i e n ) .  (Vestnik of the Geol. Prosp. Trust of West 
Siberia. 2 .  Tomsk 1932. 1— 14. Russ.)

Kurze Charakteristik der wichtigsten polymetallischen Lagerstätten, 
die an metamorphe Gesteine gebunden sind. Diese sind durch Quarz-Sericit-, 
Sericit- und Chloritschiefer vertreten.

Es handelt sich hier um linsenartige Erzkörper, seltener um Erzgänge 
und Erzstöcke. Der Bestand der Erze is t ziemlich einförmig (Quarz-Baryt-, 
Baryt- und Carbonat-Baryt-Quarzerze). Von den Erzmineralien sind bekannt: 
Sphalerit, Pyrit, Galenit, Tetraedrit, Tennantit, Cerussit, Covellin, Chalkosin, 
Silberschwärze, Silberglanz, ged. Gold und Silber. Die drei ersten Erzmineralien 
herrschen quantita tiv vor. Die übrigen sind in  kleinen Mengen vorhanden. 
Sekundäre Mineralien spielen eine sehr geringe Rolle.
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Es werden im  ganzen 7 Vorkommen beschrieben, deren Erzvorräte 
m it 2 248 413 t  angegeben werden. Der Zinkgehalt schwankt zwischen 6,14 
und 9,83 %, der Bleigehalt 0,75 und 1,59 %.

Die geographische Lage der Vorkommen is t günstig. N. Polutoff.

K . F ilia to v : E i s e n e r z e  d e s  C h a k a s s k o - M i n u s i n s k -  
G e b i e t e s  ( W e s t s i b i r i e n ) .  (Vestnik of the Geol. Prosp. Trust of 
West Siberia. 2. Tomsk 1932. 14—20. Russ.)

A. D ie  L a g e r s t ä t t e n  d e s  W e s t - S a j a n - G e b i r g e s .

1. A b a k a n s k i - V o r k o m m e n .  (Vgl. auch Ref. auf S. 839.)

Das Vorkommen is t an eine Verwerfungsspalte gebunden, an der entlang 
die Intrusion von Quarz-Albititen stattgefunden hat. M it dieser Intrusion 
hängt die Bildung der Eisenerzlagerstätte zusammen. Die Erzkörper sind 
in Form von Linsen den cambrischen Gesteinen eingelagert. Die größte 
Einse is t 845 m lang und 10—75 m mächtig.

Alle Erzkörper setzen scharf vom Nebengestein ab.
Das Abakanski-Vorkommen is t seit 1856 bekannt, aber erst 1917—1930 

näher untersucht.
Die Erze des Vorkommens zeichnen sich durch einen hohen Eisengehalt 

und die Beständigkeit ihrer mineralogischen Zusammensetzung aus. Die 
wichtigsten Erzmineralien sind: Magnetit, Häm atit und Siderit. Von den 
Skarnmineralien werden genannt: Chlorit, Amphibol, Calcit und Quarz. 
Sulfide sind hauptsächlich durch Pyrit, weniger durch Pyrrhotin und Chalko- 
p y rit (sehr selten) vertreten.

Die Erzvorräte werden auf 30 000 000 t  geschätzt.
Die chemische Zusammensetzung der Erze w ird m itgeteilt.

2. E i s e n q u a r z i t e .
Diese Gesteine wurden an vielen Fundorten im  West-Sajan beobachtet. 

Bei genaueren Untersuchungen erwiesen sie sich praktisch als wertlos.

B. D ie  L a g e r s t ä t t e n  a n  d e n  s ü d w e s t l i c h e n  
A u s l ä u f e r n  d e s  O s t - S a j a n s .

1. I r b i n s k i - L a g e r s t ä t t e n .
Diese Lagerstätten sind an die Kontaktzone von Quarzsyeniten m it 

Felsiten, Porphyren und ihren Tuffen gebunden und liegen etwa 100 km 
nordöstlich der Stadt Minusinsk entfernt. Sie gehören den kontaktmeta
somatischen Lagerstätten an. Obwohl die genannten Vorkommen schon 
seit 1734 bekannt sind, hat man m it den systematischen Untersuchungen 
ihrer Erze erst 1930 begonnen.

Die Erzkörper stellen Linsen oder linsenartige Stöcke dar. Sie sind 
gewöhnlich von ziemlich breiten Zonen von Skarngesteinen umgeben. Die 
mineralogische Zusammensetzung der Erze innerhalb der einzelnen Vor
kommen is t gleichförmig. An erster Stelle steht Magnetit; untergeordnet 
wird Häm atit beobachtet. P y rit und Chalkopyrit (sehr selten) wurden eben
falls festgestellt. Der Eisengehalt schwankt zwischen 50 und 70 % (auf dem 
Granatowy-Vorkommen) und zwischen 45—55 % (auf dem Scheiesny- 
Vorkommen).
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Eine m ittlere Probe des Swinzowy-Vorkommens ergab:

Fe (im  allgemeinen) . 53,02 CaO .........................  7,96
F e O ............................ 17,97 M n O .......................... 0,36
Fe20 3   55,74 S .............................. 0,04
S i02 ..........................  13,80 P20 6 .......................... 0,14
A120 3 ............................ 1,0 Z n O .......................... 0,68
M g O ......................... 1,2 Summe . . . .  38^89~

Die Erzvorräte der Lagerstätten werden folgendermaßen angegeben:

1. das Granatowy-Vorkommen . 21 800 000 t
2. „  Rudny-Vorkommen . . . 450 000 ,,
3. „  Swinzowy-Vorkommen . . 7 000 000 „
4. „  Scheiesny-Vorkommen . . 13 000 000 „
5. „  Besymjanuy-Vorkommen . 150 000 „

~ l 2 400000 t.

2. U n t e r - K i s y r - L a g e r s t ä t t e n .

Diese liegen n icht weit von den ebengenannten entfernt und sind des
selben Ursprungs. Die Erzvorräte schätzt man auf 2 900 000 t.

C. D ie  L a g e r s t ä t t e n  a u f  d e n  s ü d ö s t l i c h e n  u n d  ö s t 
l i c h e n  A u s l ä u f e r n  d e s  K u s n e z k i - A l a t a u .

1. T e i s k i - L a g e r s t ä t t e n .
Hierher gehören 8 Eisenerzvorkommen, die erst 1930—1931 entdeckt 

wurden. Die Vorkommen hängen genetisch m it einer Granodioritintrusion 
zusammen und sind an die Kontaktzone dieser Intrusion m it metamorphen 
Kalken, Sandsteinen, Schiefern und Effusivgesteinen (Porphyrite, Porphyre 
und ihre Tuffe) gebunden.

Die Erze bestehen aus Magnetit und Häm atit (große Menge), und weiter 
aus A ktino lith , Serpentin, Granat, Calcit, seltener P yrit, Pyrrhotin und Chalko- 
pyrit. Der Eisengehalt ist nicht besonders hoch (33,60 und 39,28 %). Der 
Erzvorrat w ird auf Grund magnetischer Messungen auf 79 290 000 t  geschätzt.

2. K a m y s c h t i n s k i - V o r k o m m e n .
Erzvorräte 45 000 t.

3. T s c h e b a k o w s k i - V o r k o m m e n .
Eine Reihe kleiner kontaktmetasomatischer Lagerstätten.
Unter den beschriebenen Vorkommen verdienen besondere Beachtung: 

die Abakanski-, Irb inski- und Teiski-Lagerstätten.
Die geographische Lage ist sehr günstig, da alle diese Vorkommen in 

der Nähe des Kohlenbeckens von Minusinsk liegen.
Die allgemein-wirtschaftlichen Verhältnisse des Chakassko-Minusinsk- 

Gebietes dürfen fü r die Entwickelung der Eisenerzverhüttung ebenfalls als 
günstig beurteilt werden. N. Polutoff.

E. Bagratuni: P r o s p e c t  w o r k s  i n  t h e  N o r i l s k  c o p p e r -  
n i c k e l  d e p o s i t  i n  1 9 2 5  —  2 6. (Bull, of the geol. Prosp. Service 
of USSR. 51. Nr. 11. Leningrad 1932. 207—218. Russ. m it engl. Zusammenf.)
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Die Norilsk-Lagerstätte liegt bei 69° 19' 36“  n. Br. und 57" 48' 24'' östl. L. 
(von Pulkowo). Sie ist von der Transsibirischen Bahnlinie etwa 1600 km 
entfernt. Vorliegende Arbeit ist rein technischen Charakters. Verf. berichtet 
über seine Erfahrungen, die er während der bergmännischen Arbeiten unter 
den arktischen Verhältnissen der Gegend gesammelt hat. N. Polutoff.

M. Rusakov and N. Nakovnlk: T e c h n i c o - e c o n o m i c a l  a c - 
c o u n t  o f  t h e  g e o l o g i c a l  s e a r c h ,  p r o s p e c t i n g  a n d  
e x t r a c t i o n  w o r k s  i n  t h e  S e m i z - b u g u  c o r u n d u m  d e p o -  
s i  t , i n  1 9 2 7  —  1 9 2  8. (Bull, of the United Geol. Prosp. Service of USSR.
61. Nr. 33. Leningrad 1932. 497—621. Russ. m it engl. Zusammenf.)

[Vgl. Ref. dies. Jb. 1932. I I .  S. 469. Ref.] Wichtige Ergebnisse der zwei
jährigen geologischen Untersuchungen und Schürfarbeiten sind folgende:

a) Auf der Korundseifenbildung betragen die Vorräte 40 600 t.
b) Der Gesamtvorrat der drei (primären) Erzkörper erreicht 16 000 t. 

Die Form der Korundkörper sowie ihre Größe sind endgültig noch 
nicht festgestellt worden. Es handelt sich hier wahrscheinlich um 
kurze linsenartige Erzlager. Die Gesamtvorräte werden auf 76—800001 
geschätzt.

c) Das im  Jahre 1927 entdeckte Kalak-tas-Vorkommen besitzt keinen 
praktischen Wert.

d) In  zwei Jahren wurden 3718 t  Korund gewonnen. N. Polutoff.

N. Jonin: A r s e n -  u n d  W i s m u t v o r k o m m e n  v o n  B r i t s c h -  
M u l l a  (T u r  k  e s t  a n). (Bull, of the Geol. Prospect. Service of USSR. 
61. Nr. 51. Leningrad 1932. 741—742. Russ.)

Kurze Notiz über zwei Vorkommen (ca. 90 km  von Taschkent), die noch 
wenig untersucht, aber zweifellos beachtenswert sind.

Beide Erzkörper, deren Form noch nicht geklärt ist, sind dolomitisierten 
Kalken eingelagert. Es wurden folgende Erzmineralien festgestellt: Arseno- 
Pyrit, Skorodit, Wismutglanz, Pyrrhotin. Der W ismutvorrat läßt sich nur 
nach den vorhandenen Aufschlüssen auf 600—700 t  Erz schätzen.

N. Polutoff.

V . Domarev: O n s o m e  l i t t l e  k n o w n  o r e  d e p o s i t  o f  
K h a k a s  a n d  A t s c h i n s k  D i s t r i c t s .  (Bull, of the United Geol. 
Prosp. Service of USSR. 51. Nr. 35. Leningrad 1932. 635—648. Russ. m it 
«ngl. Zusammenf.)

Während der Schürfarbeiten auf einigen größeren Kupfererzlagerstätten 
des genannten Gebietes hatte Verf. Gelegenheit, eine Reihe kleinerer Vor
kommen zu besuchen. Diese werden vorläufig in  drei Gruppen eingeteilt:

a) K o n t a k t m e t a m o r p h e  L a g e r s t ä t t e n .  Es werden drei 
typische Kontaktlagerstätten beschrieben, die in  der Kontaktzone 
kristalliner cambrischer Kalke m it Eruptivgesteinen liegen. Dieser 
Typus der Kupferlagerstätten is t im  Minusinsk-Gebiet weit verbreitet. 
Eine m ittlere Probe auf einem Vorkommen ergab 1,67 % Cu. Die 
praktische Bedeutung dieser Vorkommen is t gering.
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b) G a n g l a g e r s t ä t t e n .  Hierher gehören fünf Lagerstätten, die 
an Quarzgänge gebunden sind. Nur wenige von ihnen besitzen prak
tischen Wert.

Auf dem Vorkommen J u s e k  durchsetzt ein ca. 1 m mächtiger 
Quarzgang weihe kristalline Kalke. Dem Quarz sind Chalkopyrit und 
Malachit eingesprengt. Stellenweise is t der Quarzgang ziemlich stark 
vererzt. Das Vorkommen verdient näher untersucht zu werden.

Gänge aus Quarz, Calcit, Prehnit und Epidot, die Porphyrite, 
Melaphyre und ihre Tuffe durchsetzen, führen ged. Kupfer, Kupfer
grün und Kupferblau (Vorkommen Kan-kajasy). Die Vererzung ist 
stellenweise intensiv.

c) S e d i m e n t ä r e  K u p f e r e r z l a g e r s t ä t t e n .  Es handelt 
sich hier um mittelkörnige Sandsteine, die von Kupfergrün und 
Kupferblau durchtränkt sind. Der Kupfergehalt beträgt 3,47 %  Cu. 
Die geographische Lage der Vorkommen ist günstig. N. Polutoff.

W . Domarew: N e u e  A n g a b e n  ü b e r  K u p f e r e r z l a g e r 
s t ä t t e n  d e s  C l i a k a s s k i - M i n u s i n s k i - G e b i e t e s .  (Vestnik 
of the Geol. Prosp. Trust of West-Siberia. 1. Tomsk 1932. 1—14. Russ.)

Das untersuchte Gebiet spielte vor dem Kriege in  der russischen Kupfer
produktion eine ganz geringe Rolle. Neuere Untersuchungen weisen nach, 
daß Entwickelungsmöglichkeiten fü r eine größere Kupfererzeugung dort 
zweifellos vorhanden sind.

Die Kupfererzvorräte einiger schon untersuchter Vorkommen werden 
heute auf 40 954 700 t  (oder ca. 826 500 t  Kupfer) geschätzt. Die Entdeckung 
neuer Lagerstätten ist sehr wahrscheinlich.

B a s y r s k i - L a g e r s t ä t t e n .  Die Lagerstätten sind von Aug it- 
porphyriten umlagert. Südlich der Erzvorkommen treten Tiefengesteine und 
dunkle kristalline Kalke auf, die auch in Form von Einschlüssen im  Augit- 
porphyrit Vorkommen. Die Einschlüsse, die dem Massiv aus Eruptivgesteinen 
im  S näher liegen, bestehen aus Granit und Syenit, dagegen enthalten die 
etwas nördlicher gelegenen nur kristalline Kalke, die stark disloziert und 
zerklüftet sind. Die von Erzmassen ausgefüllten Spalten im  K a lk  sind ver
schieden gerichtet. Zahl und Größe der Erzgänge in  den Kalken variieren 
stark. Das vorherrschende Gangmineral is t überall Quarz, seltener Calcit, 
Eisencarbonate und Baryt. Das vorherrschende primäre Erzmineral is t 
Chalkopyrit. In  kleineren Mengen kommen P yrit und Galenit vor. Chalkosin, 
Covellin, Malachit, Kupferlasur und Lim onit vertreten sekundäre Mineralien. 
— Der Kupfergehalt beträgt ca. 2 %  Cu. Kupfervorräte ca. 500 000 t.

M a i n s k i - L a g e r s t ä t t e .  Die linsenartigen Erzkörper sind hier 
den Porphyriten eingelagert. Ihre Größe und Lagerung wurden durch geo
physikalische Messungen erm ittelt. Es sind folgende Erzmineralien bekannt: 
Malachit, Azurit, Chrysokoll, Cuprit, ged Kupfer, Lim onit, Magnetit, Chalko
sin, Chalkopyrit und Pyrit. Die Erzvorräte werden auf 5 560 0001 (60 0001 Cu) 
geschätzt.

K a j a l y c h - U s e n j - V o r k o m m e n .  Südlich des Vorkommens 
treten cambrische kristalline Kalke und nördlich davon Eruptivgesteine auf
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(von aplitartigen Graniten bis zum Gabbro). Letztere enthalten hier und da 
Inseln von einem erodierten kristallinen Kalkstein. Das Kajalych-Usenj- 
Vorkommen is t an die Kontaktzone einer solchen Kalksteininsel m it den 
Eruptivgesteinen gebunden. Die W irkung der Eruptivgesteine äußert sich 
entweder in  der Umkristallisation der Kalke oder in  der Bildung von K ontakt
gesteinen (helle dichte, an Hornsteine erinnernde Gesteine und dunkle vor
wiegend Granatskarne). Die Kontaktgesteine und z. T. auch die E rup tiv 
gesteine weisen eine Vererzung auf, die wie auf allen hiesigen Kontaktvor
kommen ungleichmäßig ist. Der m ittlere Kupfergehalt beträgt 2 %. Das 
Erz besteht aus Chalkopyrit und P y rit und füh rt Magnetit. Die Erzvorräte 
schätzt Verf. auf 4 000 000 t  (80 000 t  Kupfer).

J u l i j a - L a g e r s t ä t t e .  Diese Kontaktlagerstätte besteht aus zwei 
Teilen: im  SO des Vorkommens beobachtet man einzelne unregelmäßig ver
streute Nester von Granatgestein m it Kieseinsprengungen, im  westlichen 
Teil dagegen parallele und flach geneigte schichtartige Erzlager in  kristallinen 
Kalken. Diese Lager bestehen aus Skarngesteinen verschiedenen Bestandes, 
die Einsprengungen von Chalkopyrit, P y rit und in kleinen Mengen von Galenit 
ünd Sphalerit führen. Der Kupfergehalt im  Erz is t sehr ungleichmäßig. 
Mittlere Proben ergaben 1,2—4,6 %. Eine im  Jahre 1930 ausgeführte Analyse 
zeigte folgende Zusammensetzung des Erzes: 2,8 Cu, 3,6 S, Zn, Pb, As, H, 
Au, Ag Spuren, 29,96 Si02, 29,44 CaO, 7,60 Fe20 3, 7,44 A120 3, 11,92 C02. 
Erzvorrat 3 500 000 t, Kupfervorrat 70 000 t.

T e m i r s k i - L a g e r s t ä t t e .  Diese Lagerstätte is t morphologisch 
der Mainski-Lagerstätte ähnlich. Das primäre Erz besteht aus P yrit, Chalko
pyrit, Sphalerit, Galenit und Molybdänit. Der Kupfergehalt schwankt zwischen 
2 und 12 %. Erzvorrat 1 750 000 t.

U l e n s k i - L a g e r s t ä t t e n .  Hierher gehören drei Lagerstätten, 
deren m ittlerer Kupfergehalt 3,47 % beträgt. Den Erzvorrat schätzt Verf. 
auf H 4 4  700 t. N. Polutoff.

V. Trofim ov: S o m e  d a t a  r e l a t i n g  t o  t h e  m e t a l l o g e n i c  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  K a l b a - R a n g e .  (Bull, of the United 
Oeol. Prosp. Service of USSR. 51. Nr. 74. Leningrad 1932. 1093—1112. Russ. 
m it engl. Zusammen!)

Das Kalbinski-Gebirge liegt unm itte lbar südwestlich des Rudny A ltai. 
Die geographische Grenze zwischen ihnen bildet der Fluß Irtysch. Als geo
logische Grenze faßt Verf. eine tektonische Bruchzone auf, die etwas nord
östlich vom Flusse Irtysch verläuft und zwei metallogenetische Provinzen 
~~ die polymetallische Altai-Provinz und die Wolfram-Gold-Provinz des 
Kalbinski-Gebirges —  voneinander trennt.

Der geologische Bau des Kalbinski-Gebirges ist noch wenig bekannt. 
Nordwestlich der tektonischen Bruchzone kommen sehr intensiv metamorpho- 
sierte Gesteine vor (Gneise, Amphibolite, Hornblende-, Glimmer-, Chlorit
schiefer usw.). Das kataklastische Gefüge dieser Gesteine, deren A lter als 
cambro-silurisch (?) bestimmt wird, weist auf die starke E inwirkung gebirgs- 
bildender Druckkräfte hin. Im  östlichen und zentralen Teil des untersuchten 
Gebietes sind die Sedimentgesteine durch Sandsteine und Tonschiefer m it
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kleinen Kalklinsen vertreten. Weiter südlich, in der sog. „südlichen gold
führenden Zone“ , kommen Kieselschiefer, grüne Puddinggesteine, Tuffite, 
Tuffsandsteine, tuffogene Konglomerate, Porphyre usw. vor. Über das A lter 
dieser Sedimentgesteine sind w ir auch schlecht unterrichtet. Vereinzelte 
Fossilfunde weisen auf ein Carbonalter dieser Ablagerungen hin.

Als die jüngsten Gesteine des Kalbinski-Gebirges sind G r a n i t e  auf
zufassen, die alle beschriebenen Gesteine durchsetzen. Sie bilden am linken 
Ufer des Irtysch einen 25—40 km  breiten, NW — SO streichenden Streifen, 
der seine maximale Entwicklung im  0  erreicht. In  nordwestlicher Richtung 
verschwinden diese Granite unter den mächtigen Anschwemmungsmassen 
der Semipalatinsker Steppen.

Nach SO erstrecken sich die Granite bis zur chinesischen Grenze. Ver
einzelte Granitvorkommen sind auch südlich des genannten Streifens bekannt.

Die Granite sind von verschiedener Korngröße und meist porphyrartig. 
Die mineralogische Zusammensetzung is t die übliche. Es lassen sich höchstens 
Hornblende-, Zweiglimmer- und Muscovit-Granitvarietäten unterscheiden. 
Die häufig beobachtete kataklastische S truktur spricht dafür, daß diese 
Granite während der letzten Phase ihrer Erstarrung einem mehr oder weniger 
starken tektonischen Druck ausgesetzt waren. Die Granite senden in die 
Sedimentfolge zahlreiche Apophysen aus, und zwar einen feinkörnigen Granit 
(häufig vom Alaskittypus m it Turmalin und Granat) und werden dann selbst 
von A p lit- und Pegmatitgängen durchsetzt. Im  Gebiet der Goldgruben 
besitzen die Porphyre als sauere Derivate des Granitmagmas eine weite 
Verbreitung. M it ihnen hängt genetisch die Goldvererzung zusammen.

Die Kontakteinwirkung des Granitmagmas auf die Sedimentgesteine 
is t scharf ausgeprägt. Die Tonschiefer gehen in  Hornsteine, Knotenglimmer
schiefer usw., die Kalke in  Mamore über.

Mesozoische Ablagerungen fehlen. Das Tertiär is t nur auf den Wasser
scheiden erhalten geblieben, wo es horizontal lagert.

Die paläozoischen Schichten sind variszisch gefaltet und später von 
starken Vertikaldislokationen betroffen worden.

Die Verteilung der Erzlagerstätten fo lg t in  Form von nordwestlich 
ausgezogenen Zonen den tektonischen Linien des Gebietes. Verf. unterscheidet 
(von N nach S) folgende Vererzungszonen: 1. Wolfram-Zone, 2. Zinn-Zone,
3. Nördliche Gold-Zone und 4. Südliche Gold-Zone.

Die Hauptintrusion des Rudny A lta i besteht aus Plagioklasgraniten, 
die gewöhnlich arm an flüchtigen Komponenten sind. Sie verursachten die 
polymetallische Vererzung des A lta i. Kennzeichnend fü r diese Granite sind 
diie granophyrische S truktur und die Seltenheit der Pegmatitbildungen 
De Granitintrusion des Kalbinski-Gebirges enthält dagegen die an flüchtigen. 
Komponenten reichen B io titg ran ite; die Entstehung von Turmalin, Beryll, 
F luo rit und pneumatolytischen Zinn- und Wolframlagerstätten sind auf diese 
flüchtigen Bestandteile zurückzuführen. Die Pegmatitbildung is t hier recht 
häufig und verläuft in  großen Ausmaßen.

W o l f r a m - Z o n e .

Alle wolframführenden Gänge sind hauptsächlich in kleinen Granit
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massiven oder in  ihren Randteilen konzentriert. Charakteristisch fü r alle 
Vorkommen is t die Anwesenheit von Kassiterit.

1. U b i n s k i - V o r k o m m e n .  Die Vererzung is t an Quarzgänge 
(0,1—1,2 m mächtig) gebunden, die sowohl Granite als auch cambro-silurische 
Schiefer durchsetzen. Der W olfram it kommt auf den Gängen nesterartig 
vor und bildet dort einige Zentimeter große Kristalle. Außerdem sind große 
Kristalle von Kassiterit, F luorit, Arsenopyrit, Pyrrhotin und kupferhaltigen 
Sulfiden vorhanden. Das Vorkommen gehört dem pneumatohydatogenen 
Typus an und wird aller Wahrscheinlichkeit nach praktische Bedeutung 
gewinnen.

2. K a i n d i n s k i - V o r k o m m e n .  Die Gänge sind hauptsächlich 
auf den Granit beschränkt- Die Vererzung, die nicht in  allen Teilen des 
Vorkommens gleichmäßig intensiv ist, besteht fast ausschließlich aus W olf
ramit. Dieses Erzmineral erscheint nesterartig auf den Gängen, und zwar 
m grobkörniger und feinkörniger Ausbildung. Die übrigen Mineralien sind 
dieselben wie auf dem Ubinski-Vorkommen. Die praktische Bedeutung der 
Lagerstätte ist noch nicht geklärt.

3. K a r a s c h k i - V o r k o m m e n .  Diese pneumatogene Lagerstätte 
besteht aus einem Netz von Quarzgängen und Quarzäderchen, die ausschließ
lich im  Granit aufsetzen. Die Mächtigkeit der Gänge schwankt zwischen 
einigen M illimetern bis zu 50 cm. Man zählt über 300 Gänge. Der Wolfram
gehalt beträgt 0,6—8,5 %.

Z i n n - Z o n e .

Die Zinnerzlagerstätten sind in Form eines der Wolfram-Zone parallel 
verlaufenden Streifens angeordnet. Der größte Teil der Lagerstätten is t 
an die Randteile der Granitmassive gebunden. Die Zinnvererzung scheint 
junger zu sein als die Wolframvererzung. Auf vielen Zinnerzgängen sind 
Feldspat und Glimmer vorhanden.

1. M y n t s c h u n k u r s k i - V o r k o m m e n .  Die vererzten Quarz
gänge besitzen gewöhnlich nur geringe Mächtigkeiten (0,1—0,2 m) und treten 
gruppenweise auf. Die Gänge weisen gut ausgebildete Salbänder auf, an 
deren Zonen gewöhnlich der Kassiterit in  Form feiner Einsprengungen ge
bunden ist. Daneben beobachtet man F luorit, Arsenkies und Scheelit.

2. U r u n c h a i s k i - V o r k o m m e n .  Das Vorkommen besteht aus 
eurem 0,75—1,5 m mächtigen und steil einfallenden Quarzgang m it Kassiterit- 
körnern. Diese sind dunkelfarbig und 2—3 mm dick.

N ö r d l i c h e  G o l d - Z o n e .
Im  ganzen sind hier 14 Goldreviere bekannt. Überall t r i t t  deutlich 

der Zusammenhang der Goldquarzgänge m it den Porphyr- und M ikrogranit
gangen hervor. Die Quarzgänge sind an Absonderungsklüfte des Neben
gesteins gebunden; infolgedessen sind sie häufig knieförmig gebogen, un
beständig in  ihrer Mächtigkeit oder senden Apophysen aus usw. Der Gold
gehalt der Quarzgänge n im m t m it der Teufe ab. Das Nebengestein is t stark 
Pyritisiert und verändert. Außer Berggold is t im  Gebiet auch Seifengold 
^e it verbreitet.
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S ü d l i c h e  G o l d - Z o n e .

Die Goldquarzgänge der südlichen Zone stehen im  genetischen Zu
sammenhang m it den Porphyren, Granodioriten und den anderen Abarten 
des granitischen Magmas. Sie sind auch hier ebenso wie in  der nördlichen 
Zone häufig knieförmig gebogen. M it der Teufe verändern sie jedoch im  
Gegensatz zu den Gängen der nördlichen Zone wenig ihre Mächtigkeit und 
ihren Goldgehalt. Charakteristisch is t die Umwandlung von Porphyren in 
Beresite in  der Nähe der Gänge. Seifenbildungen kommen hier selten vor. 
Die Quarzgänge führen neben Gold noch Bleiglanz, Zinkblende, P yrit, Chalko- 
p y r it, Fahlerz u. a.

Die Goldgewinnung betrug 1915—1916:

in der südlichen Z o n e ......................... 2834,218 kg
„  „  südlichen „  ..................... 367,778 „

Die Vererzung des Kalbinski-Gebirges geschah also hauptsächlich durch 
Wolfram-, Zinn- und Goldmineralien. Die übrigen Metalle spielen eine unter
geordnete Rolle. In  dieser Tatsache liegt der Unterschied gegenüber dem 
Rudny A lta i begründet, wo eine polymetallische Vererzung im  Vordergrund 
steht. N. Polutoff.

W . Obrutschew: B o d e n s c h ä t z e  d e r  D s u n g a r e i .  (Moskau- 
Leningrad 1932. Verlag. „Zwetmetisdat“ . 1—60. Russ.)

Verf. beschreibt die Bodenschätze der nordwestlichen Dsungarei und 
des russischen Grenzgebietes. —  Im  ersten Kapitel werden allgemein-geo
graphische und geologische Angaben m itgeteilt. Das zweite und dritte  Kapitel 
behandelt die Erze und Nichterze des Gebietes. Im  vierten Kapitel werden 
kurz die Mineralquellen beschrieben. Zum Schluß geht Verf. auf die w irt
schaftliche Bedeutung dieser Bodenschätze ein.

G o l d .  Die Goldführung des Gebietes is t beachtenswert. Im  Gebirge 
Tarbagatai, M aili, Saur und Dschair und am Nordabhang von Thian-Schan 
sind Goldseifen und im  Dschair-Gebirge Berggold bekannt; einige Gold
vorkommen werden noch heute abgebaut. Die zahlreichen Berggoldlager
stätten des letztgenannten Gebirges sind bisher nur wenig ausgebeutet worden 
und können noch je tzt, obwohl sie sich n icht durch einen großen Goldgehalt 
auszeichnen, m it Erfolg abgebaut werden. Die allgemein-wirtschaftlichen 
Verhältnisse dieser Goldvorkommen dürften als günstig bezeichnet werden.

K u p f e r .  Kupfererzlagerstätten sind nur an wenigen Stellen bekannt. 
Ihrer Genese nach können sie in  drei Gruppen eingeteilt werden: die K on takt
lagerstätten (Barlo), die hydrothermalen Lagerstätten (Ssairam-Nor, West- 
Tarbagatai, Dagun) und die Vorkommen der in  Porphyre und Melaphyre 
eingesprengten Kupfererze (Kup, Dschair, ein Teil des West-Tarbagatai).

S i l b e r - B l e i e r z e  sind nicht häufig.

A r s e n e r z e .  Es handelt sich hier um Arsenopyrite und arsenhaltige 
Kupferverbindungen, die alle kaum einen praktischen W ert besitzen.

E i s e n e r z e  treten in  der Dsungarei an vielen Stellen auf und sind 
anscheinend ihren Mengen nach beachtenswert. Man kennt hier magmatische
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Lagerstätten, eine Kontaktlagerstätte und einige sedimentäre (paläozoische 
oder jurassische) Eisenerzlagerstätten.

M a n g a n e r z e .  E in einziges Manganerzvorkommen befindet sich 
un Dsungarski-Alatau und stellt einen 1,5 m mächtigen Quarzgang in rotem 
Granit dar. Der Quarz füh rt Magnetit und Psilomelan.

G r a p h i t .  Graphitvorkommen sind im  West-Tarbagatai und Dsungarski- 
Alatau bekannt. Im  erstgenannten Gebirge kennt man drei Graphitkontakt
lagerstätten. Die Graphitvorräte betragen auf zwei im  Jahre 1929 näher 
untersuchten Vorkommen 129 000 t.

K o h l e .  Die Dsungarei ist als ein verhältnismäßig kohlenreiches Land 
zu bezeichnen. Die Flöze sind an verschiedene Schichtfolgen gebunden. 
Die carbonischen Kohlen sind im  Tarbagatai- und Barlyk- und die permischen 
nn Manrak- und Saur-Gebirge bekannt; in  den Tälern Kobu, Mukurtai, 
Borotala und am Südabhang des Dschair- und Nordabhang des Thian-Schan- 
Gebirges kommen jurassische Kohlen vor. Der größte Teil der Lagerstätten 
lst  noch lückenhaft untersucht.

A s p h a l t  u n d  E r d ö l .  Asphalt- und Erdölvorkommen sind am 
mdabhang des Dschair- und am Nordabhang des Thian-Schan-Gebirges 
gekannt. Die gesammelten Beobachtungsangaben gestatten die Dsungarei als 
ein ölhöffiges Gebiet zu bezeichnen.

G i p s ,  S c h w e f e l ,  S a l z b ö d e n ,  T o n e ,  B a u s t e i n e  usw. 
Werden kurz beschrieben.

M i n e r a l q u e l l e n .  Die Dsungarei besitzt nur wenige Mineralquellen. 
Die Entdeckung neuer Thermen ist, wie aus dem geologischen Befund zu 
schließen ist, als sehr wahrscheinlich anzunehmen. N . P o lu to ff.

S a u k o v, A. (A. Saoukov): Le gisement de cinabre de Nertschinsk. (C. R.
[Doklady] Acad. Sei. URSS. 1930. 315—320. Russ.) — Ref. dies Jb
1933. I. 71.

Übriges Asien.
11 e r o n , A. M .: The mineral production of India during 1931. (Rec. Geol. 

Surv. India. 66. Calcutta 1932. 257—332.)

'  0 n B e r n e w i t z ,  M. W .: The goldfields of Dutch West Borneo. (Mining 
Mag. 46. Nr. 5. 1932.)

B k 1 u n d : Guldsilverbergs bruket i västra Sumatra. (Tekn. Tidskr- 
Bergvetensk. 63. 1933. 1—5.)

K . M acke: C e l e b e s  u n d  s e i n e  L a g e r s t ä t t e n .  (Ber. 
Im berger Geol. Ges. 14. 1933. 23.)

Die zahlreichen Vulkane, von denen viele noch tä tig  sind, sind in drei 
o auPtzonen angeordnet. Die erste erstreckt sich von Hinterindien über 
mmatra, Java und die kleinen Sundainseln m it einer Abzweigung über 

°rneo nach Celebes. Eine zweite, weit großartigere beginnt auf Kamtschatka 
j.n<1 läuft  über Japan, Formosa und die Philippinen ebenfalls bis Celebes. 

lne dritte beginnt auf Neuseeland, erstreckt sich über Neuguinea und die 
N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1983. I I .  k a
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Molukken, um gleichfalls auf Celebes zu enden. Celebes liegt also im  Schnitt
punkt mehrerer geologischer Schicksalslinien. Celebes liegt in einem tiefsee
gebiet, von 2—3000 m Tiefe, das nach 0  noch weiter abfällt. Am geologischen 
Aufbau von Celebes und vor allem von Zentral-Celebes hat das Tertiär über
wiegenden Anteil. Ältere Gesteine, wie Peridotite und Serpentine im  Seen
gebiet von M alili im  SO von Celebes, sind vereinzelt. Wahrscheinlich sind 
auch die Kerne der Hauptgebirge mesozoischen Alters. Zur Tertiärzeit bis 
ins Quartär vielleicht fanden Eruptionen statt, die weite Gebiete m it lipari- 
tischen Tuffen überdeckten. Im  Jungtertiär setzten tektonische Bewegungen 
ein, welche die Schichten falteten und aus der See emporhoben.

In  den Eocänschichten kommen stellenweise gute B r a u n k o h l e n  
vor; sie sind jedoch in  ungünstiger Lage und häufig gestört. Dasselbe g ilt 
von den zahlreichen E r z g ä n g e n ,  die in  den tertiären Eruptivgesteinen 
auftreten. Sie sind sehr arm. Die Eisen- und Nickelerzlager im  Seengebiet 
von Südostcelebes kommen in  den Peridotitgebieten vor und sind typische 
Verwitterungslagerstätten. Aus den Peridotiten, die eisenreich und nickel
haltig, stets mehr oder weniger serpentinisiert sind, entstanden einerseits 
lateritische Eisenerze, andererseits hydrosilikatische Nickelerze. Die Eisenerze 
sind in situ als Verwitterungsrückstand des Serpentins gebildet, den sie 
mantelförmig in  wechselnder Mächtigkeit bedecken. Die Stärke der Eisenfarbe 
nim m t nach oben zu. Die untere Erzgrenze ist m it 40 % angenommen. Im  
oberen Teil des Erzlagers bilden sich wohl auch Stückerze, deren Bildung 
auf organische Vorgänge zurückzuführen ist. Es entstehen zunächst in 2 3 m
Tiefe Konkretionen, die nach und nach zu einer festen Erzbank zusammen
wachsen.

Die normale Verwitterung der Silikatgesteine füh rt in  der gemäßigten 
Zone und überwiegend auch in  den Tropen zu einem tonigen Endprodukt, 
das aus einem Gemenge von Gelen der Tonerde, des Eisenoxyds und der 
Kieselsäure besteht. Es entsteht so ein eisenschüssiger Verwitterungsboden, 
der im  wesentlichen ein Tonerdesilikat in  kolloidaler Form ist. Bei der late- 
ritischen Verwitterung, die noch über die tonige hinausgeht, w ird  die Kiesel
säure ganz oder zum größten Teil weggeführt, so daß ein lehmiger Verw itte
rungsboden verbleibt, der in der Hauptsache aus Tonerde- und Eisenoxyd
hydrat in  Gelform besteht. Nachstehend folgt die Analyse eines normalen 
Serpentins (1) und seines Verwitterungserzes (2):

1 . 2.

S i02 ............................. . . 40,0 0,5

A 1 A  ............................ . . 1,2 7,2

FeO +  F e A  . . . .. . . 10,8 —
Fe20 3 ..................... . . . — 73,2

M g O ......................... . . . 33,0 0,4

H aO ......................... . . . 14,0 14,2

M n O ......................... 0,2 1,6

Cr30 3 ......................... . . . 0,4 2,3

N i O ........................ 0,4 0,5

P A ......................... . . . — 0,1

Summe . . . . . . 100,00 100,00
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Es entsteht ein nickel-chrom-manganführendes Eisenerz m it etwa 50 % Fe 
und 7 %  A120 3. Der Gesamtvorrat der Eisenerze in  diesem Peridotitgebiet 
kann auf mehrere Milliarden Tonnen geschätzt werden und bildet eine der 
großen E i s e n e r z r e s e r v e n  der Erde. Im  Laiona-Feld wurden allein 
400 M ill. Tonnen durch Bohrungen festgestellt bei einer mittleren Mächtigkeit 
von 12 m und einem m ittleren Fe-Gehalt von 48 %.

Ungleich mannigfaltiger und interessanter sind die Lagerstätten der 
silikatischen Nickelerze. Es handelt sich um Mineralien der G a r n i e r i t -  
g r u p p e ,  die ihrer kolloidalen Entstehung nach amorph sind und sehr 
wechselnde Beschaffenheit und Zusammensetzung haben. Es werden auf 
Celebes drei Untergruppen unterschieden, zwischen denen vielfach Übergänge 
bestehen:

1. Die G a r n i e r i t e  im  engeren Sinne bestehen aus Magnesia- und 
Nickelhydrosilikat. Sie sind meerschaumähnlich, erdig, von intensiv grüner 
Färbung und die reichsten der Nickelmineralien. Es wurden Garnierite m it 
über 30 % N i gefunden.

2. Bei den P i m e l i t h e n  t r i t t  zu den Garnieritbestandteilen noch 
Tonerdesilikat, wodurch sie zugleich eine mehr seifige Beschaffenheit be
kommen. Die grüne Farbe is t lichter. Sie haben höchstens 15 % Ni.

3. Bei den S c h o k o l a d e n e r z e n  kom m t noch kolloidales Eisen
oxydhydrat hinzu. Sie enthalten höchstens 10 % N i und sind die ärmsten 
Nickelhydrosilikate.

Die Mineralien sind selten rein, meist verwachsen m it Gesteinen oder 
anderen Verwitterungsprodukten. Die Brzbildung geht so vor sich, daß sich 
zuerst auf den Gesteinsspalten Nickelmineralien absetzen. M it fortschreitender 
Verwitterung w ird weiter die Verwitterungskruste und schließlich das ganze 
Gesteinsfragment m it Nickellösungen durchtränkt, so daß der Serpentin 
selbst in  Nickelerz umgewandelt wird. Man findet alle Stadien der Erzbildung 
häufig nebeneinander, so daß die Lagerstätten infolgedessen eine äußerst 
wechselnde Beschaffenheit haben und ihre Nickelgehalte fortwährend wechseln. 
Uie Bewertung, Gewinnung und Aufbereitung sind somit schwierig.

Die Nickelerze wurden in Südostcelebes an vielen Stellen in beträchtlicher 
Menge festgestellt. Sie zeigen im  übrigen das gleiche Vorkommen wie die 
Nickelerze Neukaledoniens. M. Henglein.

L a  G é o l o g i e  e t  l e s  M i n e s  d e s  C o l o n i e s  F r a n ç a i s e s .  
(Mines, Carrières, Grandes Entreprises. 1931. Juin. 22—37.)

Der vorliegende Aufsatz findet sich in  dem H eft dieses Jahrganges, das 
der „Exposition Coloniale Internationale de Paris 1931“  gewidmet is t und 
gibt eine umfassende, gute Zusammenstellung aller Forschungsresultate über 
die französischen Kolonien. Insonderheit werden fü r jedes Gebiet dessen 
Politischen, geographischen, verkehrstechnischen und geologischen Verhältnisse 
eingehend dargelegt. In  einzelnen Abschnitten werden so die französischen 
Kolonialbesitze in  A frika, Indochina, Madagaskar, Neukaledonien und 
Guayana behandelt. In  einer Tabelle sind die Produktionszahlen dieser Länder 
fü r die Jahre 1927—1929 zusammengestellt. H. Hüttenhain.
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H. Aubert de la Rue: L e s  R e s s o u r c e s  M i n é r a l e s  d e s  
E t a t s  d u  L e v a n t  s o u s  M a n d a t  F r a n ç a i s .  (Mines, Carrières, 
Grandes Entreprises. 1931. Octobre. 6—11.)

M it wenigen Worten wird auf den geologischen Aufbau der unter franzö
sischem Mandat stehenden Orientstaaten (Syrie, Liban, Alaouites, Djebel 
Druze) hingewiesen. Des weiteren folgt eine gute Zusammenstellung aller 
dort auftretenden Lagerstätten der Metalle (Fe, Cr, Cu, Pb, T i, Mg, Zn, Mn), 
der Kohlen (Braunkohlen), der Kohlenwasserstoffe (Petroleum, Bitumen) 
und anderer wertvoller mineralischer Stoffe (Salz, Alaun, Salpeter, Schwefel, 
Phosphate, Bernstein, Gips, Asbest, Bausteine). H. Hüttenhain.

Afrika.
G r a n t h a m ,  D. R.: Lupa Goldfield. (Tanganyika Geol. Surv. Short 

paper. 3. Dodoma 1932. 29 S.)
S i n c l a i r ,  W. E .: T in placer mining in Nigeria. (Eng. a. Min. Journ. 

134. Nr. 2. 1932.)
G r  o v  e s , A. W. : The Ankole tin-fie ld  of South-West-Uganda. (Mining 

Mag. 48. Nr. 3. 1933.)
P h a u p , A. E. : Geology of the Antelope Gold Belt. (Southern Rhodesia 

Geol. Surv. Bull. 21. Salisbury 1932. 119 S. M it 6 Karten u. 13 Taf.) 
M a c g r e g o r ,  A. M .: Geology of the country around Que Que, Gwelo 

D is tric t (So. Rhodesia). (Southern Rhodesia Geol. Surv. Bull. 20. 
Salisbury 1932. 113 S. 14 Karten. 5 Taf.)

Ibach: Ü b e r  e i n i g e  L a g e r s t ä t t e n  d e s  O t a v i b e r g -  
l a n d e s ,  S ü d w e s t a f r i k a .  (Ber. Freiberger Geol. Ges. 14. 1933. 37.)

Außer dem Kupferbergbau in Tsumeb, der Vanadiummine in  Abenab 
und den Diamantfeldern von Lüderitz und dem Oranje sind an andern Stellen 
keine großen Erfolge erzielt worden. Bobos, Guchab und Asis im  Otavibergland 
werden näher beschrieben. Dieses gliedert sich geologisch in die Primär
formation, die den Untergrund bildet, die Otaviformation und die Ober
flächensande der Kalahari. Die wichtigsten Glieder der Otaviformation sind 
große Basiskonglomerate, Bänder von Quarzitschiefern und eine etwa 3000 m 
mächtige Folge von Carbonaten, die sich aus Plattenkalken, klotzigen und 
geschichteten Dolomiten zusammensetzen. An Eruptivgesteinen kommen 
Granite, Diabase und Aplite vor. Alle Gesteine sind schwach gefaltet; man 
findet auch Überschiebungen; Verkarstungserscheinungen sind typisch. 
Alle Erzfunde liegen auf Erzlinien angeordnet, welche die Antiklinalen des 
Gebirges im  Streichen begleiten. Der Erzinhalt besteht bei den primären 
Erzen vorwiegend aus Cu-haltigem Pyrit, Bleiglanz und Zinkblende, bei den 
Zementationserzen aus Buntkupfer und Kupferglanz.

Die Lagerstätte von B o b o s  liegt etwa 20 km  westlich Tsumeb und 
setzt in  den unteren geschichteten Dolomiten als S c h l o t t e n e r z  auf. 
Die bis 30 m tiefen Schlotten sind ungleichmäßig angeordnet und m it rotem 
Flugsand, Nebengesteinsresten und Eisen-Kupferglanzkonkretionen gefüllt. 
Die Erzfüllung ist sehr unregelmäßig; sie setzt bisweilen in  Form einer 
schwachen Imprägnierung ins Nebengestein fort.
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Für die Entstehung n im m t Verf. zwei nebeneinander herlaufende Prozesse 
an. Einmal waren es mechanisch eingeschwemmte Gerolle, zum andern haben 
chemische Ausfüllungen aus Lösungen an der Vererzung m itgewirkt. Von 
den beiden anderen Vorkommen, die im  O tavital liegen, erstrecken sich die 
^ orkommen von G u c h a b am Nordrande des Tales, wo sie sich aus etwa 
60 Einzelgängen zusammensetzen, die z. T. in  verschiedenen Gangzügen ver
vereinigt sind. Die Vererzung is t sehr ungleichmäßig und zerrissen. Der 
Inhalt besteht hauptsächlich aus Kupferglanz und Kupferindig, Malachit, 
Fioptas u. a. Tiefer 60 m ist noch kein Erz gefunden worden [s. auch Ref. 
M. H englein , dies. Jb. 1922. I. 316.]

Bei Entstehung der Guchaber Gänge ist wohl eine teilweise aszendente 
Entstehung anzunehmen, da Spuren primärer Erze gefunden wurden. Die 
reicheren Erze sind deszendent und Zementationserze. Die geförderten Erze 
stammen größtenteils aus sanderfüllten Schlotten, die aber im  Gegensatz 
zu Bobos von Erzgängen durchkreuzt werden. Die Entstehung dieser Schlotten- 
crze is t auf chemische Ausfüllung der Kupfererze aus Lösungen zurückzuführen.

Bei A  s i  s unterscheidet man Gangschwärme von A p lit, der m it Bornit, 
Kupferkies und Kupferglanz imprägniert ist. Diese Lagerstätte ist ziemlich 
sicher als aszendent-hydrothermal anzusprechen, da eine deutliche Zone 
von primärer Vererzung festzustellen ist.

Über Tsumeb hat H. Schneiderhöhn (Ref. dies. Jb. 1921. I. 76. 276. 
1924. I. 178. 1931. I I .  666) berichtet. M. Henglein.

Nord-Amerika.
J a c k s o n  and K n a e b e l :  Gold mining and m illing in  the Unitad States 

and Canada. (Bur. of Mines. Bull. 1932. H. 363.)

F o w 1 e r, Geo M. and Jos. P. L  y  d e n: The ore deposits of the Tri-State 
district (Missouri— Kansas—Oklahoma). (Trans. Am. Inst. Min. Eng. 
102. 1932. 206—261.)

L  a s k  y, S. G .: The ore deposits of Socorro Co., New Mexico. (School of Mines. 
Bull. 8. New Mexico 1932.)

F. W . Tovote: G e o l o g y  a n d  M i n i n g  L a w s  o f  N e w 
f o u n d l a n d .  (Engg. a. Ming. Journ. 131. 1931. 66—68.)

Nach Darstellung der Morphologie Neufundlands in Abhängigkeit vom 
geologischen Aufbau werden die bergwirtschaftlichen und bergrechtlichen 
Verhältnisse erörtert, sowie eine Entwicklungsgeschichte der wichtigsten 
Bergbaudistrikte gegeben. Insbesondere werden hier folgende Lagerstätten
erwähnt:

Die Eisenerze von Wabana,
die Pyrit-Kupferkiesvorkommen der Notre-Dame-Bay (T ilt Cove, Betty 

Cove Mine),
das Schwefelkiesvorkommen von Pilley’s Island in der Notre-Dame-Bay, 
der Bleierzgang der La Manche-Mine im  Argentia-La-Manche-Distrikt und 
die Pb-Zn-Erze von Broad Cove, speziell die Silver Cliff-Mine.

Fr. Buschendorf.
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rein und miteinander gemischt

H. V. Ellsworth: R a r e - e l e m e n t  m i n  e r  a l s  o f  C a ñ a d a .  
(Cañada. Geol. Surv. Econ. Ser. Nr. 11. 1932. 272 S.)

In  eindringlicher Weise w ird zuerst auf die wachsende W ichtigkeit 
der seltenen Elemente in Technik und Industrie aufmerksam gemacht (vgl. 
Schneiderhöhn , Metallwirtschaft 1932; Referat folgt). Es werden dann 
die Mineralien folgender Elementgruppen genauer behandelt:

1. Lith ium , Rubidium, Cäsium
2. Beryllium
3. Zirkonium und Hafnium
4. Tantal und Niob
5. Die seltenen Erden
6 Uran und Thorium
7. Radioaktive Elemente.

Stets werden die chemischen und physikalischen Eigenschaften der betr. 
Elemente, Verwendungszwecke, Produktion, Einzelmineralien und deren 
Gehalte angegeben. An die radioaktiven Elemente schließt sich ein Kapitel 
über die Verwendung der betr. Mineralien als geologische Zeitmesser an 
nebst Aufzählung der Einzelbestimmungen an kanadischen Mineralien. — 
Es folgt dann ein ausführlicher Abschnitt über das lagerstättliche Vorkommen 
der Mineralien der genannten Elemente. Den Hauptteil dieses Abschnitts 
bilden sehr ausführliche Darlegungen über Pegmatite, ihre Einteilung und 
Mineralführung. Auch die Uranpecherzvorkommen werden eingehend be
sprochen.

Die zweite Hälfte des Buches füllen die Beschreibungen der Einzellager
stätten. Den Schluß bilden 64 wertvolle Analysen von Einzelmineralien 
und Erzproben. H. Schneiderhöhn.

O n t a r i o  D e p a r t m e n t  o f  M i n e s ,  41.  A n n u a l  R e p o r t .  
41. Teil 1. 1932. Toronto 1932.

Der jeweils erste Teil der Annual Reports stellt ein Jahrbuch der In 
dustrien der nutzbaren Gesteine und Mineralien der Provinz Ontario dar, 
es enthält: Statistical Review of Ontario’s Mineral Industry; L is t of Mines, 
Metallurgieal Works, and Quarries; Mines of Ontario; M ining Accidents; 
Classes for Prospectors. Es werden vor allem wirtschafts-wissenschaftlich 
interessante Statistiken über Produktionsverhältnisse, Preise, Kapital- und 
Arbeitsverhältnisse der Bergwerksunternehmungen usw. gegeben. Der 
Produktionswert fü r Erze betrug in 1931 1256 M ill. Dollar, fü r Nichterze 
586 M ill. Dollar. Gefördert wurden Gold, Silber, Kobalt, Nickel, Kupfer, 
Platin und Platin-Elemente, etwas Blei, etwas A ktino lith , Arsen, wenig 
Feldspat, wenig Graphit, sehr wenig Glimmer, Gips, Ta lk ; Baumaterialien 
(Zement, Kalk, Tongesteine usw.), Quarz und quarzitische Gesteine, wenig 
Torf, Salze und Solen, Erdgas- und Erdöl. K. Fiege.

J. F. W rig h t: G o ld , C opper, N ic k e l,  and T in  D e p o s its  o f 
S ou theas t M a n ito b a . (Summ. Rep. 1929. Part B. Dept. of Mines, Canada.)

1. G o ld q u a rzg ä n g e  des Beresford-Rice Lake-English Brook-Distriktes 
östlich des südlichen Ostufers des Lake Winnipeg bis zur Provinzialgrenze.
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Die ältesten Gesteine des Gebietes — feinkörnige quarzitische Sedimente 
und als deren metamorphe Produkte Quarz-Glimmer- und Quarz-Granat- 
Gneise und -Schiefer, darüber Rhyolithe, Daeite, Andesite und Basalte und 
als deren metamorphe Produkte Chlorit- und Sericitschiefer m it zwischen- 
gelagerten Tuffen, Hornstein, Eisensteinbändern und Grauwacken, darüber 
grobkörnige quarzitische Arkosen — gehören der Rice Lake-Serie des Prä- 
cambrium an. Diese Schichten werden durchsetzt von Graniten, Gabbros 
und Dioriten. Jünger als diese sind die Quarzgänge und -linsen und -trümer 
m it Freigold und goldhaltigem Chalkopyrit und P yrit in  Zerrüttungszonen 
der E ruptiva der Rice Lake-Serie. Untergeordnet finden sich Pyrrhotin, 
Arsenopyrit, Tetraedrit, Bleiglanz, Zinkblende und Molybdänglanz, an ein
zelnen Stellen Eisenglanz und Turmalin. Gangarten Calcit, Siderit, Ankerit 
und Dolom it. Das Nachbargestein is t teilweise von den Gängen aus meta
somatisch verändert. Gänge m it hellem Quarz sind im  allgemeinen gold
frei, während Rauchquarzgänge goldhaltig sind, jedoch vertauben, sobald 
sie in den Intrusiven aufsetzen. Die Gänge haben gelegentlich en echelon- 
Anordnung. Breite der Gänge 1—6 m, Länge 60—140 m, Goldgehalt 8—20 Dol
lar pro Tonne.

2. Maskwa- und O is e a u -K u p fe r-N ic k e l-L a g e r zwischen der Pro
vinzialgrenze und dem Südende des Lake Winnipeg, südlich des Rice Lake- 
Distriktes. H ier treten die Eruptiva und jüngeren Sedimente der Rice Lake- 
Serie auf, sowie jüngere Gabbros, Granite und — im  Oiseau-Distrikt —• 
Peridotite und — im  Maskwa-Distrikt — Pegmatite. Es handelt sich um 
linsenförmige Verdrängungslagerstätten in Andesiten und deren Tuffen in 
der Nähe von Gabbro- und Granit-Instrusionen. Erzarten: Pentlandit, Ni- 
haltiger Pyrrhotin, Chalkopyrit, Chalmersit, Pyrit, Pyrrhotin. Breite der 
Vererzungszonen bis 30 m. 2—14 % Kupfer, 0—2 % Nickel, 3—4 Unzen 
Silber und 0,06 Unzen Gold.

3. Z in n la g e rs tä t te n  des Oiseau-Distriktes. Cassiterithaltige Pegmatit- 
gänge m it Quarz, Muscovit, Albit-Oligoldas, F luorit und Turmalin. Grob
körnige Varietäten der Pegmatitgänge haben folgende akzessorische Mineralien: 
Beryll, Turmalin, Cassiterit, T riphy lit, Lepidot, F luorit, Epidot, Arseno
pyrit, Sphalerit, Magnetit. Breite der Gänge 1—18 m, Länge 30—80 m. 
Turmalin und Cassiterit finden sich jeweils nur auf der Hangendseite der 
Gänge; mächtige Gänge sind taub. Keine Greisenhildung. K. Fiege.

J. F. W right: G eo logy  and  M in e ra l D e p o s its  o f a P a r t o f 
N o r th w e s t M a n ito b a . (Summary Report. 1930. Part C. 124 S. Dept. 
of Mines, Canada.)

Schichten des Präcambrium vom Liegenden: A. Wekuskoan: 1. Amisk- 
Serie: Mehr oder minder metamorphe Basalte, Andesite, Rhyolithe, Agglome- 
rate, Tuffe, Quarzite, Chlorit- und Sericitschiefer. — 2. Wekusko-Kiski- 
Serie: Verschiedenartige Paragneise, Grauwacken, Arkosen, Konglomerate, 
mehr oder minder metamorphe Basalte, Andesite, Rhyolithe, Chlorit- und 
Sericitschiefer. — 3. Kisseynew-Serie: Quarzitgneise, Quarz-, Glimmer-, 
Granatgneise, Quarz-Hornblende-Plagioklas-Granat-Gneise, kristalliner K a lk ; 
die Gneise sind hervorgegangen aus Sandsteinen, tonigen und kalkigen Sand
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steinen, tonigen Arkosen; außer der normalen regionalen Metamorphose 
vorwiegend Kontaktmetamorphose an Graniten. — Diskordanz. — B. Missian: 
Grauwacken, Quarzite, Arkosen, Konglomerate, als deren metamorphe 
Glimmer- und Hornblendeschiefer. —■ Intrusiva: Im  Ostteil des Gebietes 
ältere Intrusiva: Graue Granit- und Syenitgneise und Quarzporphyr m it 
Einschlüssen von kristallinen Schiefern und Paragneisen durchsetzen als 
Gänge, Lagergänge oder Stöcke die Amisk-Serie; diese älteren Intrusiva 
werden von Pyroxeniten und Gabbros durchdrungen, in diesen setzen jüngere 
rote und weiße Granit- und Pegmatitgänge auf. — Jüngere Intrusiva: Pyro- 
xenite und Peridotite (jünger als Missian), Gabbros und Quarzgabbros (jünger 
als Wekusko-Kiski-Serie); die basischen Glieder vor allem in Form von Gängen 
und Linsen; akzessorisch u. a. Magnetit und Pyrrhotin. — Granodiorit und 
Quarzdiorit untergeordnet, sollen z. T. basische Differentiate basischen 
Magmas sein. — Rötliche und helle Granite, Aplite und Pegmatite weit 
verbreitet in  Form von Gängen, Linsen und Batholithen, jünger als Missian. — 
Hornblende- und Glimmer-Lamprophyre in  geringmächtigen Gängen und 
Linsen. —- Olivin-Diabasgänge. Lagerstätten: A. S u l f i d i s c h e  V e r 
d r ä n g u n g s l a g e r s t ä t t e n :  1. Ni-haltige Pyrrhotin- und Chalko- 
pyrit-Vorkommen, massig oder disseminated, in  randlichen Trümerzonen 
der Quarzgabbros und Pyroxenite, oft ins Nachbargestein übergreifend; 
2 %  N i +  Cu, bis 5 %  N i und 12 % Cu; sehr geringe Metamorphose der 
Silikatmineralien. — 2. Pyrrhotin- und Pyrit-Vorkommen in stark geschieferten 
Zonen des Weskuskoan und grauem Granitgneis, Sphalerit und Chalkopyrit 
ganz untergeordnet, bis 0,5 % N i, P t in Spuren; w irtschaftlich wertlos. —•
3. Chalkopyrit- und sphalerithaltige Pyrrhotin-Pyrit-Vorkommen, in  Zer
trümmerungszonen des Wekuskoan in  ziemlich regelmäßig begrenzten Linsen 
oder tafelförmigen Erzkörpern; das F lin  Flon-Vorkommen hat bei 120 m 
Breite eine Länge von 800 m, das Sherritt-Gordon-Vorkommen eine Länge 
von 1580 m bei 5 m m ittlerer Breite. In  dem massive ore Eisensulfide bei 
weitem vorherrschend, geringerer Cu- und höherer Zn-Gehalt als in  den 
disseminated ores; beide Typen setzen entweder scharf gegeneinander ab 
oder gehen ineinander über. Gehalt an Ag +  Au im  allgemeinen weniger 
als 1 Dollar pro Tonne, lokal jedoch bis 10 Dollar. Arsenopyrit vereinzelt, 
im  derben Erz Bleiglanz und Sphalerit. Erste Generation Pyrit, Pyrrhotin 
und Arsenopyrit, zweite Generation Sphalerit und wenig später Chalko
pyrit, dritte  Generation Bleiglanz, Letztausscheidung Quarz und Kalkspat. 
Gangarten: Hornblende, Aktino lith , Chlorit, Epidot, Feldspat, Sericit, B io tit, 
Granat und Quarz. Nebengestein gering metamorphosiert. — 4. Ag-haltige 
Bleiglanzgänge und -linsen m it Pyrit, Chalkopyrit, Sphalerit und gelegentlich 
Stibnit, m it Kalkspat und Quarz als Gangarten, in  Verwerfungs- und Schiefe
rungszonen der Laven und quarzigen Sedimente. E in  Quarzgang m it Pyrargy- 
r i t  und ? Argentit zeigte 45 Unzen Ag pro Tonne. •— B. G o ld q u a rzg ä n g e  
in Trümmerzonen von Sedimenten, Laven, Gneisen und Graniten; bis 300 m 
lang, Linsen 30 X 2 m sind häufig an Verwerfungszonen reihenweise an
geordnet. Gelegentlich finden sich in  den Gängen Feldspat, Molybdänit, 
Scheelit und P yrit oder Turmalin, Arsenopyrit und P yrit (in diesem Gang
typ  bemerkenswert viel Feingold) oder Pyrit, Arsenopyrit, Chalkopyrit,
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Bleiglanz. In  2 Vorkommen wurden Gold-Telluride beobachtet, in  einem 
Vorkommen Eisencarbonate. —  Entstehung aller Lagerstätten nach der 
Faltung und Intrusion; m it Ausnahme der Ni-haltigen Sulfid-Vorkommen, 
die auf ein Gabbromagma zurückgeführt werden, stellen die übrigen Lager
stätten Differentiate tiefsitzender Granitmagmen dar. — Einzelbeschreibung 
aller bekannten Vorkommen. K. Fiege.

H. C. Gunning: G eo logy  and  M in e ra l D e p o s its  o f B ig  B e n d  
A rea , B. C. (Summary Report. 1928. Part A. —  Geol. Surv. Dept. of Mines, 
Canada.)

Geographische Lage: 51—52°15' nördlich, 117° 30'—118° 45' westlich, 
lni  Gebiet der Selkirk Mountains. Im  Untersuchungsgebiet liegen prä- 
cambrische kristalline Schiefer, Quarzite, A rgillite , kristalline Kalke und 
Grünsteine, vorwiegend effusiven, aber auch intrusiven (und dann vie lle icht 
Post-präcambrischen Alters) Ursprungs. Das Präcambrium w ird durchsetzt 
von granitischen und granodioritischen Intrusiven (vorwiegend Stöcken) 
mesozoischen Alters; der petrographische Charakter der einzelnen In trusiv- 
massen w ird beschrieben. E in Teil der sedimentären Gesteine is t kon takt- 
metamorph stark verändert. Tektonisch stellt das Gebiet ein NW  streichendes 
Synklinorium m it sekundären isoklinalen Mulden und Sätteln dar. Es treten 
hydrothermale Lagerstätten verschiedener Temperaturstufen auf: 1. Ver- 
drängungslager und Gänge in  hochmetamorphen präcambrischen Gesteinen 
m it Pyrrhotin, Chalkopyrit und etwas Pyrit, die zuerst genannten Minerale 
enthalten etwas Gold und Silber; Gangarten: Granat, Epidot, A ktino lith , 
Quarz, verkieseltes Nebengestein und gelegentlich Chlorit. Häufig Lager- 
Sänge, die metasomatischen Vorkommen folgen oft Kalklagen. —  2. Gold
quarzgänge („fissures“ ), die die Schichtung meistens in  großen Winkeln 
schneiden, m it goldhaltigem P yrit und gelegentlich Pyrrhotin und Arseno- 
Pyrit; Freigold scheinbar nur in  der Oxydationszone; ohne wirtschaftliche 
Bedeutung. —- 3. Blei-Zink-Lagergänge und, vereinzelt, metasomatische 
Bager m it Zinkblende, Bleiglanz, P yrit, Arsenopyrit, Chalkopyrit und mit- 
Pyrrhotin in  den höher temperierten Vorkommen, die geringen Gold- und 
Silbergehalt aufweisen, im  Gegensatz zu den pyrrhotinfreien, niedrigtempe
rierten Vorkommen m it höherem Silbergehalt (Ag-haltiger Tetraedrit), ge
ringem Goldgehalt, m it Jamesonit und Boulangerit, in  einem Falle Stannin; 
Gangarten vorwiegend Quarz und Calcit. — 4. Quarz-Calcit-Tetraedrit- 
Gänge m it hohem. Silbergehalt, m it Pyrit, Bleiglanz und Sphalerit. Die Erz
gange stehen in genetischer Beziehung zu den Granitintrusionen. — Einzel
beschreibung der Über- und Untertage-Aufschlüsse; der Abbau aller Vor
kommen is t nur im  Kleinbetrieb lohnend. Aus dem Gebiet wurde fü r einige 
■Millionen Dollar Gold aus Seifen gewonnen. K. Fiege.

J. F. Walker: C le a rw a te r R iv e r  and  F o g h o rn  C reek M a p - 
Area,  K a m lo o p s  D is t r i c t ,  B. C. (Summ. Rep. 1930. Part A. -— Geol. 
®urv. Dept. of Mines, Canada.)

Geographische Lage: 119° 45'—120° 15' westlich, 51° 30'—51° 45' nördlich. 
Stratigraphie: ? Präcambrium: Phyllite, Glimmerschiefer, Tonschiefer, Quar-

I I .  54 *
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zite, Kieselschiefer, kristalline Kalke, untergeordnet Konglomerate. ? Carbon: 
„Lem ieux Creek Formation“ : Schwarze kristalline Kalke und Argillite .
? Trias: „Fennell Batholith“ : verschiedenartig struierte und texturierte 
Grünsteine, die wahrscheinlich aus Dioriten hervorgegangen sind, vor
herrschend sind nicht weiter bestimmbare Feldspäte, Chlorit, Leukoxen 
und Epidot oder Zoisit, daneben andere metamorphe Minerale. Jünger als 
die Grünsteine sind Granodiorite, die in  einzelnen apophysenartigen Vor
kommen auftreten, daneben granodioritische, granitische und aplitische Gänge. 
Tertiär: „S ku ll H ill Formation“ : geschieferte und stark durchwitterte Ge
steine, die m it im  Nachbargebiet auftretenden Andesiten parallelisiert werden. 
Diskordant darüber „M ann Creek Formation“ : Olivin-Basalt-Laven, die 
lagenweise Zeichen von Absatz im  Wasser aufweisen. Erzvorkommen: Vor
wiegend im  Kontaktgebiet zwischen den Grünsteinen und dem ? Präcambrium 
finden sich Zinkblende-Bleiglanz-Quarzgänge und Metasomatosen, Zink- 
blende-Bleiglanz-Pyrit-Quarzgänge, Zinkblende-Calcit-Quarzgänge m it unter
geordnetem Bleiglanz und P yrit und geringem Au- und Ag-Gehalt. Am Kon
ta k t m it einer aplitischen Intrusion t r i t t  Flußspat m it Cölestin auf. Be
schreibung der einzelnen Gerechtsamen des Gebietes, von denen noch keine 
produziert hat. Verf. rä t zu weiteren Explorationsarbeiten. K. Fiege.

C. E. Cairnes: The S e rp e n tin e  B e lt  o f C o q u ih a lla  R eg ion , 
Y a le  D is t r ic t ,  B. C. (Summ. Rep. 1929. Part A. — Geol. Surv. Dept. 
of Mines, Canada.)

Geographische Lage: Am  Fraser River, 121° 30' westlich, 49° 30 nördlich. 
In  dem Gebiet treten „Grünsteine“  auf, die aus Andesiten, sowie Dioriten 
und Gabbros hervorgegangen sind; daneben finden sich Tuffe und tuffhaltige 
Sedimente; beide Gesteine werden als jungpaläozoiseh angesehen („Cache 
Creek Series“ ). Diskordant darüber jurassische schiefrige Gesteine („Ladner 
Serie“ ). Kleine Gänge von Quarzporphyr und Syenitporphyr. Das Gebiet 
w ird in NNW -Richtung durchzogen von einem im  M itte l 800 m breiten und 
50 km  langen Streifen von Serpentin, der aus Peridotit oder olivinreichem 
Pyroxenit hervorgegangen ist. Der Serpentin is t in  schmalen Zerrüttungs
zonen weiter umgewandelt in  Talk oder ein Carbonat-Quarz-Mariposit-Gestein 
oder Talk-Carbonat-Gestein. Als primäre Minerale finden sich im  Serpentin 
Magnetit, Chromit, Nickel-Silikate, P la tin ; metamorphe Minerale sind Asbest 
(Chrysotil), Talk, Carbonate (vor allem Ankerit), Sulphide: Pyrrhotin, Pyrit, 
Chalkopyrit, Arsenopyrit, Sphalerit, M illerit, Bleiglanz; die Sulphide sind 
teilweise goldhaltig. Besonders am Ostrande des Serpentinzuges finden sich 
Goldquarzgänge und metasomatische Vorkommen, die teilweise abbauwürdig 
sind. Im  ganzen aber is t das wirtschaftliche Interesse geringer als das wissen
schaftliche. Verf. vergleicht das Vorkommen m it dem Mother Lode-Distrikt 
in  Kalifornien. Einzelbeschreibung der bergbaulichen Aufschlüsse.

K. Fiege.
I. F. Walker: M in e ra l D e v e lo p m e n ts  in  Salm o M a p -A re a , 

B. C. (Summ. Rep. 1929. Part A. — Geol. Surv. Dept. of Mines, Canada.)

Geographische Lage: 117—117» 15' westlich, 49—49° 15' nördlich. Im  
Gebiet treten auf präcambrische Quarzite, Hornsteine, A rg illite  und Kalke,
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die von kleineren und größeren Apophysen des nordwestlich des Gebietes 
gelegenen „Nelson-Batholithen“  (Granit) durchsetzt werden. N— S streichende 
Faltenzüge. In  den Kalken finden sich Verdrängungslagerstätten m it Zink
blende und Bleiglanz. In  einem aus Quarziten aufgebauten Sattelzuge treten 
Goldquarzgänge (,,fissure“ -Typ) m it vertreutem Pyrit, Bleiglanz und Zink
blende auf. Goldbergbau geht seit 1899 um. Die besten Vorkommen sind 
bereits ausgebeutet. E in  kleines Molybdänit-Vorkommen in zerrüttetem 
Granit. Einzelbeschreibung der bergbaulichen Aufschlüsse. K. Fiege.

Süd-Amerika.
A h lfe ld , Fr. und H. M o r itz :  Beitrag zur Kenntnis der Sulfostannate Bo

liviens. I. Teil. Lagerstättenkundliche Stellung und Paragenesis. I I .  Teil. 
Erzmikroskopische und spektralanalyische Untersuchung. (Dies. Jb. 
Beü.-Bd. 66. A. 1933. 179—212. M it Taf. X I, 1 Karte im  Text, 3 Text
tabellen u. 1 Tabellenbeil.)

J. M. Reyes: E l oro de B o l iv ia .  D e s c r ip t io n  lig e ra  de los 
p r in c ip a le s  y a c im ie n to s  a u rífe ro s  de B o l iv ia .  (Bol. Minero de la 
Soc. Nac. de Minería. 43. Santiago 1931. 890—897.)

Ältere Beschreibungen und die neuere Bearbeitung der Goldvorkommen 
durch A h l f e l d  werden zusammengefaßt. Von letzterem w ird die Unter
scheidung der pegmatitischen Gangvorkommen und der hydrothermalen 
sulfidhaltigen Gänge übernommen.

Die ersteren kommen sowohl im  andinen Bolivien vor, als auch in den 
östbolivianischen Gebieten, die geologisch schon zum brasilianischen Schilde 
gehören, und wo niedrige Mittelgebirgszüge aus Gneis aufgebaut werden. 
So enthält das Gneisgebiet zwischen Santa Cruz und der brasilianischen 
Grenze vielfach Pegmatite, die das Material fü r zahlreiche Goldseifen geliefert 
haben dürften. Derselben Entstehung sind die Seifenvorkommen von Santa 
Rosa und San Javier, die zeitweilig lebhaft abgebaut wurden. In  derselben 
Gegend g ib t es noch viele andere goldführende Täler.

In  Hochbolivien durchsetzen die Pegmatite in der Regel paläozoische 
Sedimente. In  dem Bezirk von Suchez werden hauptsächlich die den Peg- 
matiten entstammenden Seifen abgebaut. Im  Bezirk Yani-Pallaya is t man 
von der Bearbeitung alter Flußschotter zum Abbau der Gangvorkommen 
übergegangen. In  Tipuani baut eine nordamerikanische Gesellschaft eine 
sekundäre Lagerstätte ab, die sich als 7,5 m mächtige Folge von Sanden, 
Konglomeraten und einer lateritischen (?) Verwitterungsdecke darstellt. 
Im  Bezirk Challana—La Fabulosa g ib t es zwar auch Pegmatitvorkommen, 
die Goldführung scheint aber hauptsächlich an einen granitischen Intrusions
körper geknüpft, von welchem Goldquarzgänge m it Scheelit und Chalko- 
Pyrit ausgehen. Im  D is trik t Chuquiaguillo—La Paz besteht Goldwäscherei 
in  den fluvioglazialen Sedimenten der Flüsse Orcko-Jahuira und Choque- 
yapu. Pegmatitadern werden vermutet im  Gebirgszuge Huayana— Potosí 
oberhalb von La Paz. Bei Lambate handelt es sich um Goldquarzadern 
des dioritischen Illimani-Massivs. Bei Iglesia-Cuchu werden breite Quarz
adern abgebaut, die dem Rande des Intrusivkörpers parallel laufen. Araca,



8 6 0 Lagerstätte iilehre.

der berühmte Z inndistrikt der Cordillera de Tres Cruces, enthält auch Gold
quarzadern, die genetisch auf einen Intrusionskörper von Quarzmonzonit 
zu beziehen sind. Im  gleichen Gebirgszuge liegt weiter südlich Choquetanga 
m it Zinn-, Wolfram- und Goldvorkommen, die wohl an Pegmatite geknüpft 
sind. Die Goldadern von Cori-Coya besitzen enge Beziehung zu den Erguß
gesteinskomplexen der Gegend von Oruro; Grauwacken enthalten infolge 
magmatischer Segregation teils Gold, teils Zinn.

Das Vorkommen von Amayapampa beschreibt Ahlfeld als verm itteln
den Typ, der sich den sulfidischen Vorkommen nähert, da hier Quarzadern 
neben gediegen Gold, W olfram it und Scheelit auch P y rit führen.

Die eigentlichen hydrothermalen Vorkommen Boliviens enthalten als 
charakteristische Begleitminerale entweder Antimon- oder W ismutverbin
dungen und liegen hauptsächlich in der bolivianischen Ostkordillere. Hierzu 
gehört das antimonführende Vorkommen von Chuqui-Uta. Verwandt is t 
Sucre bei Estarca. Dagegen sind wismutführend die Vorkommen in  den K or
dilleren von Mallco-Cota und Villa-Cota sowie von Tazna. Wetze I.

H. D. Keiser: P la c e r G o ld  in  P eru . (Engg. and Ming. Journ. 
131. 1931. 260—262.) — (Vgl. auch: „Gold Farms“  of the Inambari. Eben
dort S. 172 und „Resuscitating a Gold Mine in  the Peruvian Andes.“  Engg. 
and Ming. Journ. 130. 1930. 283.)

Der Inambari-Golddistrikt in  Südperu, vielleicht eines der ältesten 
Bergbaugebiete überhaupt, erstreckt sich von der bolivianischen Grenze 
quer durch die Provinzen Carabaya und Sandia bis zum Madre de Dios River. 
Das Gold kommt primär in  Quarzgängen vor, welche eine über das ganze 
Gebiet verbreitete Schieferformation durchsetzen. Die Weichheit dieser 
Schiefer sowie die zeitweise starken Regengüsse bedingen eine starke Erosion 
durch das Inambari-Flußsystem und gleichzeitig die sekundäre Aufbereitung 
der primären Golderze, so daß längs des Inambari und seiner Zuflüsse sowie 
in  den alten Flußbetten reichlich Goldseifen anzutreffen sind. Obwohl Prim är- 
und Sekundärlagerstätten wahrscheinlich schon lange vor der A nkunft der 
Spanier (1533) von den Inkas abgebaut wurden, beschränkt sich zurzeit der 
Bergbau nur auf die 1928 von Clabence Woods erworbene Santo Domingo- 
Mine und einige kleine „Gold-Farmen“  der Inkas, die aber immerhin 1—2,50 $  
pro Tag Gold abwerfen.

Neuerdings hat Clabence Wood von der peruanischen Regierung die 
Konzession fü r den Seifenbergbau im  ganzen Inambari-Flußgebiet erworben, 
der nach seinen eigenen und den langjährigen Erfahrungen von W. C. Gates 
aussichtsreich sein dürfte und in  einem großzügigen Projekt dargelegt w ird.

Fr. Buschendorf.

J. Brüggen : D ie  E rz la g e rs tä tte n  v o n  C h ile . (Ber. Frei
berger Geol. Ges. 14. 1933. 36.)

Die jungen Küstengranodiorite bilden fast einen einzigen zusammen
hängenden Batholitlien, der sich von der Gegend von Copiapö bis nach Val
paraiso erstreckt. Im  inneren Kontakt, wo durch starke Einschmelzung
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sieh Kontaktgneise und Migmatite gebildet haben, treten vorwiegend Gold
quarzgange auf, die durch Zunahme in Kupfererzgänge übergehen, welche 
auch m den äußeren K ontakt eintreten. Hier treten sie in  der metamorphen 
mesozoischen Porphyritformation auf. In  größerer Entfernung beginnen 
dann die Silber- und Bleierzgänge, die aber genetisch auch m it den grano- 
dioritischen Gesteinen verknüpft sind. Die an die jungen Küstengranodiorite 
gebundenen Eisenerzvorkommen haben sich durch magmatische Spaltung 
großen Stils gebildet. Die Spaltung selbst ist, wie bei Algarrobo, durch eine 
große m das Magma versenkte Porphyritscholle hervorgerufen worden. An 
( eren K ontakt ist der Granodiorit auf 1 km  Entfernung in A p lit verwandelt.

Die Granodioritstöcke der Hochkordillere haben meist nur geringe Aus
dehnung. Als Erzbringer treten hier außerdem dacitische und liparitische 
Gesteine auf, wie in Las Condes, in Potrerillos und Jeniente.

Bei den Gold-, Silber- und Kupferlagerstätten findet sich der Haupt
reichtum an die Nähe der Erdoberfläche gebunden. M it wenigen Ausnahmen 
lassen sich die drei Hauptzonen, die Oxydations-, Zementations- und p ri
märe^ Zone bei den Gängen unterscheiden. Es is t bei den meisten Gruben 
jedoch unmöglich, das Verarmen der Gänge m it der Tiefe nur durch sekundäre 
Unterschiede zu erklären. Besonders in den Silbererzgängen ist die primäre 
Zone so arm an Silber, daß aus ihrem Gehalt die ungeheuren Reichtümer 
der oberen Teufen nicht erklärt werden können. Es muß sich also schon 
bei der primären Vererzung eine besonders hohe Metallkonzentration in der 
Nähe der früheren Oberfläche gebildet haben. m . Heng lein.

E. M . M aluschka: La  re g ió n  a u r ífe ra  de N i r iv i lo .  (Bol. Minero 
de la Soc. Nac. de Minería. 44. Santiago 1932. 585—587.)

Bei N iriv ilo , chilenische Provinz Maule, Departement Constitución, 
km südöstlich des Hafens Constitución, steht der Granodiorit der sog.’ 

Kustenkordillere an, während auf halbem Wege von dort nach letzterem 
Hafen klastische Gesteine des Carbons folgen. Auf pyritischen Adern im  Grano
d iorit von N iriv ilo  bildete sich ein Eiserner H u t m it gediegenem Gold das 
dann in den terrassenartig gelagerten Gehängeschutt gelangte, wo es in  An- 
reicherungszonen gewaschen wird. In  den Pyriten beträgt der Goldgehalt 
nur 11 g pro Tonne. Ähnlich ist wohl auch das Vorkommen von Putú nördlich 
des F k lsses Maule. Wetzel.

tr , H ' F,ores: E s tu d io  de los la v a d e ro s  de la  zona de Q u ilp u A  
1 ol. Minero de la Soc. Nac. de Minerfa. 44. Santiago 1932. 681—688.)

Südlich der Straße von Santiago nach Valparaiso befindet sich zwischen 
en Kustenorten Penablanca und E l Salto eine gehobene Strandterrasse 
ei ca. 200 m über NN, die vielleicht m it der pliocänen Terrasse von Coquimbo 

?.U Parallelisieren ist. Sie ist von Wildbachbetten zerschnitten. Das Gold 
wgt m den Wildbachschottern angereichert, offenbar auf Kosten des Gold

gehaltes der marinen Terrasse. Während die Terrassenschichten selbst fü r 
ie Goldwascherei zu arm erscheinen, werden die Schotter der Wildbäche 
uiga-Marga und Las Palmas als abbauwürdig bezeichnet. Wetzel.

I I .  54 **
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M. Romero: In fo rm e  sobre e l y a c im ie n to  a u r ífe ro  de la  
bah ía  de P u m illa h u e . (Bol. Minero de la Soc. Nac. de Minería. 45. San

tiago 1932. 562—563.)
Der im  T ite l genannte F jord befindet sich an der Außenküste der Insel 

Chiloé 20 km  südöstlich von Ancud. Über älteren, verfestigten Sanden, die 
die ortsübliche Bezeichnung „cancagua“  tragen, lagern 40 m Konglomerat, 
dessen oberste 10 m einen geringen Goldgehalt aufweisen. Winterliche Sturm
fluten erreichen dieses Niveau, bewirken stellenweise Abtragung und fuhren 
zur Konzentration des Goldes im  Strandsaude, wo seit alters durch E in
geborene eine prim itive Ausbeutung, zumal bei Ebbe, erfolgt. Die Sage 
daß am Grunde des Fjordes besonders goldreicher Boden liege, entbehrt 
jeder Grundlage. Das Konzentrat im  Strandniveau beschränkt sich auf einen 
100 m breiten Streifen von 1 m Mächtigkeit und füh rt feinsten Goldstaub 
zwischen reichlich magnetitführendem Sand, weswegen die mechanische 
Isolierung des Goldes technisch nicht lohnend erscheint. W etze l.

G onsalves, A. D iniz: Ferro no Brasil. (Eisen in Brasilien.) Historia, Esta- 
tistica e Bibliographia. (Serv. Geol. e Mineral, do Brasü. Bol. 61. Rio 

de Janeiro 1932.)

Australien*
W illia m s , G.: The tin-tungsten deposits of Stewart Island, New Zealand. 

(Mining Mag. 48. 1933. Nr. 3.)
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Petrographie.

Allgemeines.

P h ilip s b o rn ,  H. v o n : Tabellen zur Berechnung von Mineral- und Ge
steinsanalysen. (Akadem. Verlagsges. m. b. H. Leipzig 1933. 313 S. 
Preis geh. RM. 28.— .) —  Vgl. Bespr. CB1. Min. 1933. A. 106—107. 

D i t t le r ,  E m il: Beitrag zur chemischen Systematik der Tektite. (CB1. Min. 
1933. A. 209—219. M it 1 Abb.)

K o c h , Leo: Zur vergleichenden Betrachtung magmatischer und nicht
magmatischer Silikatsysteme. (CB1. Min. 1933. A. 219—225. M it 
2 Abb.)

C orrens , Carl W .: Über zwei neue einfache Verfahren fü r das Zentrifugieren 
m it schweren Lösungen. (CB1. Min. 1933. A. 204—206.)

B o n a t t i ,  St.: Sopra un nuovo saggio microchimico distintivo del potassio 
e del sodio. (A tt i della Soc. Toscana di Scienz. Nat., Proc. verbali. 41. 
1932. 1— 6. M it 3 Fig.) — Ref. dies. Jb. 1933. I .  240.

C a g lio t i,  V .: Sülle reazioni microchimiche del Berillio. (Rend. R. Acc. Sc.
Fis. e Mat. d i Napoli. Ser. 3. 34. 1927. 4 S.) — Ref. dies. Jb. 1933. I. 239. 

R ie n ä c k e r, Günther: Nachweis des Berylliums in Gesteinen. (Zs. analyt. 
Chem. 88. 1932. 29.) — Ref. dies. Jb. 1933. I .  239—240.

Eruptivgesteine (Allgemeines).
F e rsm a n n , A .: Sur une nouvelle lo i de la composition des pegmatites grani- 

tiques. (C. R. Acad. Sei. URSS. 1931. 115— 122. Russisch. —  Hier 
Mineralgesellschaften aus Pegmatiten.) —  Ref. dies. Jb. 1933.1. 300—301.

Kenneth K. Landes: O r i g i n  a n d  C l a s s i f i c a t i o n  o f  p e g m a t i t e s .  

(The Am. Min. 18. 1933. 33 -56 .)
Nach einer ausführlichen historischen Einleitung und Angaben über 

Gestalt, Größe und Hohlräume der Pegmatite geht Verf. auf die verschiedenen 
Theorien über die Entstehung der Pegmatite ein und bespricht schließlich 
eingehend seinen eigenen Standpunkt, der sich in  den wesentlichen Teilen 
m it den bekannten Anschauungen deckt.

An Stelle der Bezeichnung „gemeine Pegmatite“  setzt Verf. „einfache 
Pegmatite“  im  Gegensatz zu den „komplexen Pegmatiten“ . Diese „einfachen

II. 54***
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Pegmatite“  bilden sich aus dem Restmagma und ihre Zusammensetzung hängt 
von der Zusammensetzung des Muttermagmas ab. M it der Verfestigung hört 
ihre Bildungsgeschichte auf und nun entsteht durch Mineralneubildung infolge 
Hinzutretens hydrothermaler Lösungen der „komplexe Pegmatit“ . In  vielen 
Fällen is t es nicht zur Bildung des letzteren gekommen.

E in weiterer Abschnitt soll binnen kurzem folgen und sich m it der Klassi
fikation näher befassen. [Vgl. folgendes Referat.] Hans Him m el.

Kenneth K. Landes: O r ig in  and  C la s s if ic a tio n  o f p e g m a tite s . 
(Fortsetzung.) (The Am. Min. 18. 1933. 95—103.) [Vgl. vorstehendes Ref.]

Dieser zweite Teil der A rbeit befaßt sich m it der K lassifikation der Peg
matite. Nach einer Besprechung bisheriger Einteilungen w ird  die hier ver
tretene Systematik klargelegt. Diese ähnelt den von H a k k e k  und von P alache  
eingeführten unter Zufügung der Teilung in  einfache und komplexe Pegmatite. 
Als einfache Pegmatite werden solche bezeichnet, in  denen keine hydrother
male Verdrängung stattgefunden hat. Zu den komplexen gehören die be
rühmten Pegmatite m it den seltenen Mineralien. Die beiden Teile sind Glieder 
der übergeordneten Einteilung nach den Gesteinstypen bezw. deren Azid ität. 
Die Unterteilung der komplexen Pegmatite gründet sich auf den Gehalt an 
den hydrothermalen Mineralien. Der Menge nach stehen die komplexen 
Pegmatite hinter den einfachen zurück, ebenso die basischen hinter den sauren. 
Die von L andes  vorgeschlagene Einteilung is t folgende:

A. Saure (Alaskit, normaler Granit, Granodiorit, Quaxzmonzonit, Quarz-
diorit).
1. Einfache.
2. Komplexe m it folgenden Phasen (abgesehen von der A lb iti-  

sierung): L ith ium , Fluor, Beryllium , Bor, Phosphat, Graphit, 
seltene Erden, Erzmineralien, Quarzgänge.

B. M ittlere (Syenit, A lkalisyenit, Monzonit, D iorit).
1. Einfache.
2. Komplexe m it den Phasen: Seltene Alkali-Mineralien, 

Calcit, radioaktive Mineralien, Sulfide.
C. Basische (Gabbro, Diabas, Anorthosit, Pyroxenit).

1. Einfache.
2. Komplexe (Calcit-Apatit-Phlogopit-Phase).

Die sauren Pegmatite umfassen alle, die freien Quarz als primären Be
standteil enthalten. Alle komplexen sauren Pegmatite zeigen Albitisierung. 
Unter den komplexen m ittleren Pegmatiten sind besonders beachtlich die m it 
einer Alkali-Mineralphase. Basische Pegmatite sind selten, besonders dpr 
komplexe Typus.

Im  Original werden fü r alle Gruppen eine Reihe von Beispielen angefülud; 
und durch mehr als 70 Literaturangaben bestätigt. Hans Him m el.

P. Niggll: D ie  q u a n t i ta t iv e  m in e ra lo g is c h e  K la s s if ik a t io n  
de r E ru p t iv g e s te in e , (Schw. Min. Petr. M itt. 11. 1931. 296—364. M it 
6 Fig. u. 6. Tab. im  Text.)
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Der Versuch von Cross, I d d in g s , P irsson , W ashing to n  (C.I.P.W.), 
eine quantitative chemisch-mineralogische Klassifikation und Nomenklatur 
der Eruptivgesteine einzuführen, versagte, weil er zu weit gehen wollte und 
weil die ihm  zugrunde liegende Normberechnung nicht den natürlichen Ver
hältnissen entsprach.

Die Gesteine können gerechterweise nur durch eine Doppelklassifikation 
eingestellt werden. Nach chemischen Gesichtspunkten sind die Magmen 
(oder deren feststellbare Rückstände) zu klassifizieren und nach in  erster 
Linie mineralogischen, in zweiter Linie gefügeanalytischen resp. geologischen 
Prinzipien die Eruptivgesteine selber. Beide Klassifikationen haben ihre 
besondere Aufgabe, der sie in  besonderem Maße gerecht werden müssen.

Im  Gegensatz zum System von J o hannsen  unterscheidet Verf. fü r seine 
Klassifikation 3 Feldspatgruppen:

1. Alkalifeldspäte: Orthoklas, Sanidin, Anorthoklas, Natronsanidin, 
M ikroklin, M ikroperthite, Albite, ev. Albiklase, Rhombenfeldspäte.

2. Kalknatronfeldspäte: Oligoklas, Andesin (Plagioklase von 10 oder 15 
bis 50 % Anorthit).

3. Natronkalkfeldspäte: Labrador, Bytownit, A north it (Plagioklase m it 
über 50 %  Anorthit).

J o hannsen  hat fü r die feldspatoidführenden Gesteine, wie fü r die feld
spatführenden zur Klassifikation das Verhältnis Plagioklas zu Alkalifeldspat 
verwendet. Die meisten Foide (Feldspatoide) m it Ausnahme des seltenen 
M elilith sind aber niedriger silifizierte Alkalifeldspäte. Daher muß eine 
Klassifikation nach dem Verhältnis Plagioklase s.s. (ohne A lb it bis Albiklas, 
diese sind Alkalifeldspäte) zu (Alkalifeldspäte +  Foide) natürlicher sein.

Weiter liegt kein Grund vor, bei der Einleitung der Gesteine von dem
C.I.P.W.-Vorschlage der Achterteilung abzugehen. Daß es sich hier um 
Volumprozente sta tt Gewichtsprozente handelt, spielt eine geringe Rolle.

Die Klassifikation des Verf.’s stü tzt sich bei Vorhandensein von mehr 
als 25 % leukokraten Mineralien auf diese, gehören mehr als 75 %  der Mine
ralien der dunklen Gruppe an, so w ird nach diesen klassifiziert, und zwar 
nach den Hauptmineralien Pyroxen, Amphibol, B io tit, O livin, Melanit.

Diese Einteilung liefert bei Zugrundelegung von Quarz (Q), Feldspäten (F) 
und Foiden (L) die Hauptgruppen:

F > *
Silexite

ł > ! > i Feldspatsilexite

i  >  §  >  i Quarzreiche Feldspatgesteine

I  >  f  >  f Quarzfeldspatgesteine

Q L <  t Feldspatgesteine

T <  F  <  S Feldspat — Foidgesteine

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 55
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^  <  — <  |  Foidreiche Feldspat — Foidgesteine

^  ^  Feldspatfoidite

i  <  — Foiditel  F
Die einzelnen Familien dieser Hauptgruppen werden m it den entsprechen

den Familien von R osenbusch verglichen und die neue Klassifikation an Hand 
von 91 Beispielen erläutert.

Wie sie sich auf die Ergußgesteine auswirkt, w ird an 15 Beispielen 
dargetan. W . Minder.

Metamorphose. Kristalline Schiefer.
H a rk e r ,  A lfred: Metamorphism. A  study of the transformations of rock

masses. ( IX  +  360 S. 185 fig. London, Methuen & Co. L td . 1932. Preis
17 s. 6 d.)

B e rn a u e r, Ferdinand: Gebänderte Carbonatgesteine und ihre Umwandlung.
I. Teil. Der Bänderdolomit von Bürs. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 66. A. 319—361.
M it 4 Taf. u. 4 Textabb.) — I I .  Teil. Umwandlung gebänderter Ge
steine. (Ebenda. 362—380. M it 1 Taf. u. 2 Textabb.)

A . Bigot: D é fo rm a tio n s  des grès ca m b rien s  avec g a le ts  a u x  
e n v iro n s  de C h erb ourg . (C. R. 196. 1933. 515.)

E in Verzeichnis der Kieselgesteine hat Verf. (Mem. Soc. Sc. Nat. et 
Math. Cherbourg. 27. 1890. 53) gegeben und dort schon festgestellt, daß die 
Sandsteine m it Gerollen sich in  der Cherbourger Gegend in  B lavierit um
wandeln. Diese Blavieritformation ist die Fortsetzung der Feldspatsand
steine, welche die Nordgrenze der Synklinalen von Siouville bildet und sich 
durch Aurigny bis Casqueto fortsetzt. Die Sandsteine und Konglomerate 
dieses Bandes sind m it denjenigen identisch, welche die Südostflanke der 
Synklinale bildeten und welche bei Saint-Germain-le-Gaillard, Rosel, Couville 
Kiesel enthalten, die aus denselben Gesteinen bestehen, wie die der B lavierit- 
sandsteine. Sie gehören in  das Cambrium.

Mechanische Deformationen haben in  der Gegend von Cherbourg den 
Charakter der Formation geschaffen. Östlich Cherbourg sind im  Béquet 
große Sandsteinbrüche. Gegen N haben die Sandsteine die Neigung, schieferig 
zu werden. Nach der Analyse von F. R a o u lt  findet sich ein phyllitisches 
Mineral darin m it 0,97 Na20  und 6,93 K 20. Es dürfte sich um Sericit handeln, 
der aus Feldspat entstanden ist.

Die Quarzgerölle und die kristallinen Schiefer sind vollständig abgerundet, 
oft ausgezogen nach einer Richtung m it 2—20 cm Länge. Der Sandstein 
enthält auch tonige und schieferige Bruchstücke, letztere grünlich oder 
vio lett. Sericit überzieht den Gangquarz und bildet auch über den Quarz
kieseln einen dünnen Überzug.

Die S truktur der kristallinen Gesteine oder Kieselkörner is t durch die 
Zermalmung verändert. Sie besteht aus sehr dünnen Brüchen, die mehr oder 
weniger regelmäßig parallel und durchdrungen von Sericit oder Häm atit sind.
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Diese Zermalmung is t unterschieden von derjenigen, welche vor dem Cam- 
brium die Aufblätterung der Gneisgesteine der Nordgrenze der Synklinale 
von Siouville erzeugt hat. M. Henglein.

Radioaktivität der Gesteine und Gewässer.
K o h l: Radiumerze in  Deutschland. (Chem.-Techn. Zs. 7. 1933. 1—3.) 
R a m d o h r, Paul: Radioaktive Höfe in Quarz, Y ttro flu o rit und Zinnstein 

und neue Feststellungen über das atomare Bremsvermögen der Elemente. 
(Dies. Jb. Beil.-Bd. 67. A. 1933. 53—68. M it 1 Taf.)

H a b e r la n d t,  Herbert: Mikroskopische Untersuchung eines Morogoro-Erzes 
im  auffallenden Licht. (M itt. d. Inst. f. Radiumforschung. Nr. 295. 
Sitz.-Ber. Wiener Akad. Abt. H a . 141. 1932. 529—531.) — Ref. dies. Jb.
1933. I .  281/2.

F e rre ira  de A n d ra d e  J u n io r ,  José: Radio actividade das aguas mineraes 
de Imperatriz e estudos sobre os niobotantalatos. (Serviço Geológico e 
Mineralógico do Brasil. Boletim. 48.1930.) — Ref. dies. Jb. 1933. I I I .  365.

F. M üller: B e iträ g e  z u r M e tho de  der R a d io a k t iv i tä ts u n te r 
suchungen in  der angewandten Geophysik. (Zs. Geophys. 7. 1931. 241—247. 
M it 3 Abb.)

Verf. weist auf Grund eigener Erfahrungen darauf hin, daß die Zuver
lässigkeit der radioaktiven Messungsmethoden in der angewandten Geophysik 
erheblich davon abhängig ist, daß die Anfangsbedingungen der Meßreihen 
streng eingehalten werden. Dazu gehört, daß das Bodeiimaterial völlig gleich
mäßig behandelt und die Probeentnahme völlig gleichartig erfolgt ist. Nur 
über Verwerfungen haben die Messungen leichter reproduzierbare Resultate 
ergeben. Der E influß meteorologischer Faktoren (Luftdruckgang, Temperatur
gang, Sonnenbestrahlung) muß berücksichtigt werden. Beim Meßvorgang 
ist es wichtig, diesen stets auf die gleiche Sättigung zu beziehen. Für die Meß
anordnung w ird eine Methode m itgeteilt. Es ergibt sich, daß die Frage der 
Anwendbarkeit der radioaktiven Messungen noch nicht abgeschlossen ist, da 
häufig physikalische Verschiedenheiten ohne geologische Bedeutung in  den 
Meßergebnissen überwiegen. E. Errulat.

F. Kalle: Ü b e r den R a d iu m g e h a lt  vo n  T ie fs e e g ru n d p ro b e n . 
(Ann. d. Hydrographie und marit. Meteorol. 61. 1933. 73-—74.)

Aus den Untersuchungen von J o ly  (1908), Petterson  (1930) und C. S. 
Piggot (1932) geht hervor, daß der Ra-Gehalt des Meeresbodens erheblich 
höhere Werte aufweist, als das Festland im  allgemeinen. Roter Ton hat etwa 
dreimal so starken Gehalt als der Globigerinenschlamm, m it Annäherung an 
die plankton- und detritusreiche Küstenregion nim m t er bis auf Festlands- 
Werte ab. Während Petterson  diese Verteilung als Folgeerscheinung des 
submarinen Vulkanismus auffaßte, wobei hydrolytische Vorgänge einen 
stark radium- oder uranhaltigen Rückstand ergeben sollen, füh rt P iggot 
die Erscheinungen auf den Ra-Gehalt des Meerwassers selbst zurück. Bei 
dem hohen Sauerstoffgehalt des Meerwassers am Boden der Ozeane erreicht 
das Uranoxyd seine Sättigungsgrenze und wird ausgefällt. F. Errulat.

I I .  55 *
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Gy. W eszelszky: Ü b e r d ie  R a d io a k t iv i tä t  de r neuen H e il
q u e lle n  be im  G e llöo t-B e rge  (B udapest). (Hidrologiai Közlöny [Zs. H y
drologie]. 12. Budapest 1933. 120—127. Ungarisch, m it deutschem Auszug.)

Die Untersuchung der Thermen wurde nach der im  Jahrgang 28 (1927) der 
Physikalischen Zeitschrift, 751— 761, beschriebenen Methode ausgeführt. 
Die Bestimmung des Thoriums erfolgte m ittels einer kleinen Rutherford- 
Kamera, zum Vergleich diente die Lösung eines zwanzigjährigen Thorium
nitrats.

Die Bestimmungen ergaben die folgenden Zahlen werte:

Gehalt an Gehalt an
Name der Quelle Radium- reinem

Emanation Radium
Arpäd-Quelle . . . . 48,2 E m ./lit. 6 0 x 1 0 - 12 g /lit. 8
König Mathias-Quelle 66,6 89 9
Beatrix-Quelle . . . . . 70,1 83 8
Kinizsi-Quelle . . . . . 66,4 85 7
Quelle in  der Höhle der

Türkenquelle . . . • 67,1 50 9
Kara Mustafa-Quelle . . 48,1 56 2
Räköczi-Quelle . . . 108,5 73 12
Namenlose Quelle . . . . 69,4 62 10
Bohrtherme Nr. I  . . . . 88,2 79 12
Bohrtherme Nr. I I  . . . 56,6 245 11
Bohrtherme Nr. I I I  . . . 12,6 73 10
Hungaria-Quelle . . • • 52,6 53 11

Thorium
gehalt

x  1 0 - 5 g /lit.

Der Gehalt an reinem Radium is t im  Absatz (überwiegend Aragonit) der 
Räköczi- Quelle 3,7 x  10-12 g/g, im  Dolomitmehl des Schachtes der Namen
losen Quelle 11,5 x  IO “ 12 g/g. Es liegt ein scheinbarer Widerspruch in  der 
Tatsache, daß der Radiumgehalt des aus dem Wasser herstammenden Ab
satzes geringer ist, als jener des Dolomitmehls, das sich ja  m it dem Wasser 
nur berührt. Namentlich werden die Quellen und Leitungen zeitweise gereinigt, 
wobei der angesammelte Absatz entfernt w ird ; d. h. der Absatz is t bloß einige 
Jahre a lt, sein Radiumgehalt hat sich im  Laufe von nur einigen Jahren an
gesammelt, wogegen das Dolomitmehl das im  Verlauf von längeren Perioden 
absorbierte Radium enthält.

Das Wasser der Quellen brich t nicht aus klaffenden Spalten hervor, 
sondern die Spalten sind m it Dolomitmehl ausgefüllt. Das Radium hat sich 
während langer Perioden im  Dolomitmehl durch Absorption gesammelt und 
die Quellen verdanken ihren Gehalt an Radium-Emanation diesem mehlartig 
zersetzten Dolomit. A . Vendl.
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Petrographisch-tektonisches
Grenzgebiet.

G räbe r, H. V .: Die Intrusionsfolge im  südlichen moldanubischen Grund
gebirge. (CB1. Min. 1933. B. 162—165.)

K o rn , Doris: E in  deformiertes Flußspat-Quarz-Kupferkiesgefüge aus einer
mittelschwedischen Sulfidlagerstätte. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 66. A. 433—469.
M it 15 Diagrammen auf 1 Taf.)

H . P. Cornelius: Z u r F rage  de r B ez ie h u n g e n  v o n  M e ta m o rp h o se  
un d  T e k to n ik  in  den fra n z ö s is c h e n  A lp e n . (M itt. Geol. Ges. in  Wien. 
23. 1930. 142—151.)

Exkursionen in  den Savoyischen Alpen boten dem Yerf. Gelegenheit, 
Vergleiche der Metamorphose und Tektonik dieses Gebietes einerseits, der 
Hohen Tauern andererseits anzustellen. Im  einzelnen besteht zwischen den 
Gesteinen beider Alpenteile (Schistes lustrés — obere Schieferhülle) die größte 
Ähnlichkeit. Verf. möchte echte Metamorphose und Mylonitisierung nicht 
so scharf getrennt wissen, wie dies T e r m ie r  getan hat, sondern steht mehr 
auf dem vermittelnden Standpunkt von Sa n d e r  und W. Sc h m id t . Die mag
matische Stoffzufuhr bei der Metamorphose is t von französischen wie öster
reichischen Forschern übereinstimmend zugegeben worden, über das Aus
maß jedoch gehen die Meinungen noch auseinander. Soweit die Übereinstim
mung. Beträchtliche Unterschiede jedoch bestehen in  der Bewertung der 
Beziehungen zwischen Metamorphose und Tektonik. In  den Tauern w ird, 
abgesehen von Randgebieten, die Durchbewegung von der Kristallisation 
überdauert. In  den französischen Alpen dagegen haben — nach der Dar
stellung von T e r m ie r  und R ag u in  —  die tektonischen Bewegungen die Ge
steine bereits in  metamorphem Zustande angetroffen. Abweichend von 
K ag u in  weist nun Verf. darauf hin, daß doch eine gewisse Paralle lität zwischen 
Metamorphose und Tektonik bestehe. In  der Decke der Schistes lustrés zeige 
sich Zunahme der Kristallisation alpeneinwärts, eine ebensolche Zunahme 
in derselben Decke auch in  vertikaler Richtung gegen unten. Allerdings sind 
solche Erscheinungen nur bei starkem axialem Anstieg zu beobachten. 
Berner zeigt sich auch in  den französischen Gesteinen ein Überdauern der 
Bewegung durch die Kristallisation. Nachkristalline Deformationen fehlen 
im allgemeinen. Als Beispiel w ird u. a. ein brecciös zertrümmerter Dolom it 
Vom Roc Tourné in  der Oberen Maurienne m it neu gebildeten A lb iten erwähnt, 
übrigens hat R a g u in  selbst in  seinen Arbeiten Beispiele fü r posttektonische 
Kristallisation gebracht. Eine weitere Abweichung besteht in  der zeitlichen
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Einreihung der Neubildung von A lb it, die R a g u in  mehr an den Anfang der 
Metamorphose, Verf. an ih r Ende stellen möchte. Selbstverständlich sollen 
m it diesen Feststellungen die Mylonitisierungen in den Westalpen in  keiner 
Weise bestritten werden und Verf. bring t selbst Beispiele fü r postkristalline 
Deformation in  der Schistes luströs-Decke; ihre hauptsächliche Durchbewegung 
sei aber doch vor der beherrschenden Kristallisation erfolgt.

Die Tatsache, daß das Mesozoicum gerade in  der höchsten Decke am 
stärksten metamorph ist, zwingt zu der Annahme, daß auch über der Innen
zone der Westalpen ganz bedeutende Massen durch Abtragung verschwunden 
sind, was sich auch aus der Morphologie erschließen läßt.

Bei der vollständigen Übereinstimmung der Gesteine in  den beiden 
Vergleichsgebieten is t zu erwarten, daß sich noch viele der neueren petro- 
graphisch-tektonischen Erkenntnisse, die in  den Hohen Tauern gewonnen 
wurden, auf die französischen Westalpen werden übertragen lassen.

Kieslinger.

P. Corrin et N. Oulianoff: S ur l ’in c lin a is o n  des lam es de g ra n ite  
dans le  m a ss if du M o n t B la n c . (C. R. 196. 1933. 1136.)

Die Untersuchungen der Verf. im  Montblanc-Massiv haben sich auf 
Beobachtungen der S truktur des Granits, sowie der Verwerfungen, der Dia- 
klase und der Zennalungszonen, welche ihn durchziehen, erstreckt. Sie haben 
festgestellt, daß außer den NO— SW orientierten Brüchen (alpinen Brüchen) 
auch Mylonitisationszonen m it hercynischer Orientierung m it durchschnitt
licher N — S-Richtung bestehen. Immer beherrschen die Wirkungen der 
alpinen Bewegung die Kundmachung der alten Orogenesen. Der Mechanismus 
der Erhöhung des Riesenmassivs des Montblancs im  Tertiär is t je tz t geklärt. 
E r resultiert aus einer schiefen Aufstapelung der Streifen, welche überein- 
anderrutschten und so Zermalungszonen bestimmten. Diese Streifen sind 
mehr nach der NW-Grenze geneigt, wobei sie sich bis zur Vertikalen in  der 
Nähe der SO-Grenze aufrichten. Bei Prüfung der Veränderungen im  einzelnen 
ste llt man fest, daß diese sehr komplexer Natur sind. Wenn man die Mauer 
der Droites und Courtes, welche die Aiguille Verte m it der Aiguille de Triolet 
verbindet, prü ft, stellt man fest, daß die Granitstreifen im  SO in  den Sektor 
Aiguille-Verte-les-Droites einfallen. Sie richten sich in  den Droites auf und das 
E infallen geht im  NW  in die Gegend des Col des Cristauxüber. In  der Richtung 
der Aiguille de Triolet sind die Granitstreifen von neuem aufgerichtet und im  
Massiv derselben selbst ist das Einfallen nahezu nach SO. Das zweite Beispiel 
bezieht sich auf den französisch-schweizerischen Grenzkamm in dem Teil 
zwischen der Aiguille d’Argentiere und dem Mont Dolent. H ier kehrt sich 
das gewöhnliche Einfallen nach SO im  Massiv des Tour Noir um, wo die Gra- 
ni'tstreifen nach NW  einfallen.

An den Wänden des Westkammes der Aiguille de Pierre-Joseph auf der 
linken Seite des Talefre-Gletschers ändert sich ebenfalls das Einfallen der 
Streifen, wie vorher beschrieben. Die Achsen der Verlängerung der Bänder 
fallen nach SO ein. Während an der Nordgrenze das SO-Einfallen noch deut
lich ist, sind an der Südgrenze die Zermalungsstreifen entweder vertika l oder 
fallen gegen NW  ein. M. Henglein.
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Skandinavien.
Olaf Andersen: F e lts p a t  I I .  (F e ld s p a t I I . )  (Norges geologiske under- 

sökelse 128 b. Oslo 1931. 1—109. Norwegisch m it english summary.)

100 verschiedene Feldspatvorkommen (Pegmatitgänge) aus dem süd
lichen Norwegen werden beschrieben, wobei das Hauptgewicht darauf gelegt 
wird, den praktischen Bedürfnissen der Feldspatproduzenten entgegen
zukommen. Die Beschreibungen sind deshalb sehr einfach; theoretische Über
legungen sind vermieden. — Die an den einzelnen Vorkommen gefundenen 
Mineralien werden aufgezählt. Die 23 Figuren sind Skizzenkarten und Über
sichtsaufnahmen der Vorkommen (und Gruben). Von den 31 chemischen 
Analysen sind die meisten früher veröffentlicht worden (in Ola f  A n d e r s e n : 
The genesis of some types of feldspar from granite pegmatites. Norsk geologisk 
tidsskrift. X . 1928. 116; Ref. dies. Jb. 1930. I. 333). Außerdem finden sich 
2 Analysen von „quarzhaltigem Feldspat“  (vom wissenschaftlichen Stand
punkt wohl weniger interessant) nebst 2 Analysen von Schriftgranit und 
2 von Pegmatit. Die letzten 4 werden hier referiert; vollständigkeitshalber 
auch die Analysen von Feldspat aus den analysierten Pegmatitgängen, s. die 
Tabelle. (Von besonderem Interesse möchte vielleicht die Analyse des Pegma
tites von Berö, Skätöy sein. Der Pegmatit w ird  hier als Rohstoff fü r Portland- 
Zement verwendet. Es ließ sich deshalb eine augenscheinlich recht zuverlässige 
Üurehschnittsprobe dieses grobkörnigen Gesteines aus den Abfällen des Trans- 
Portgürtels nehmen.)

A n a ly s e n  v o n  P e g m a t i t  usw . au s  d e m  s ü d l ic h e n  N o rw e g e n .

I.  Schriftgranit, Tegdal, Bamble (Kalifeldspat 55,3, Natronfeldspat 18,3, 
Kalkfeldspat 1,6, Rest [haupts. Quarz] 24,8).

I I .  Schriftgranit, Landsverk, Evje (Kalifeldsp. 56,3, Natronfeldsp. 16,9, 
Kalkfeldsp. 0,1, Rest [haupts. Quarz] 26,6, Bariumfeldsp. 0,1).

I I I .  Pegmatit (Durchschnittsprobe), Berö, Skatöy (Quarz 44,2, A lka li
feldspat 22,1 [Kalifeldsp. 17,4], Kalknatronfeldsp. 24,1 [Kalkfeldspat 
8,4], Glimmer und Chlorit 8,4, A pa tit, Kalkspat usw. 1,2).

IV . Alkalifeldsp. aus dem Pegmatit I I I  (Kalifeldsp. 77,6, Natronfeldspat 
18,6, Kalkfeltsp. 0,7, Rest [Quarz und Verunreinigungen] 3,1).
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V. Pegmatit, Fröyna, Söndeled (Quarz 36,6, Alkalifeldsp. 45,7 [K a li
feldspat 38,7], Kalknatronfeldsp. 13,3 [Kalkfeldsp. 6,4], B io tit und 
Muscovit 3,9, Erze m it A pa tit und Kalkspat 0,5).

V I. M ikroklin-Andesin-Albit-Perthit aus dem Pegmatit V  (Hauptmenge 
des Feldspates is t aber Alkalifeldspat und etwas Kalknatronfeldspat). 
Der Analyse entspricht: Kalifeldsp. 36,1, Natronfeldsp. 37,1, K a lk
feldspat 25,0, Rest (Quarz m it ein wenig Muscovit) 1.8.

I. I I . I I I . IV . V. V I.
S i02 . . . . . . 73,62 73,71 76,37 65,55 75,49 60,83
T i0 2 . . . . . . — — 0,08 — 0,07 —
A120 3 . . . . . (14,28) 14,16 12,84 18,83 13,35 23,36
Fe20 3 . . . . . 0,28 0,36 0,23 0,12 0,02 0,16
FeO . . . . . . — — 0,78 0,03 0,55 —
MnO . . . . . — Sp. 0,01 — 0,004 Sp.
MgO . . . . . ~ 0,17 0,34 0,03 0,21 0,02
CaO . . .  . . . 0,33 0,11 2,24 0,13 1,29 5,05
BaO . . . . . . --- 0,04 0,02 — 0,04 0,05
K 20  . . . . . . 9,33 9,50 3,99 13,11 6,96 6,09
Na20  . . . . . 2,16 1,99 2,38 2,20 1,63 4,38
H 2Ö +  . . . . . — 0,07 0.43 0,07 0,25 0,14
h 2o - ,  . . . . — 0,08 0,15 — 0,12 0,07
co2 . . . . . . — 0,06 0,40 — 0,10 —

P A  - • • • . . — — 0,014 — 0,012 —
C l ................ . . — 0,02 — 0,02 —
F ................ . . — — Sp. — schw. Sp. —
S ................ . . ' — — ' 0,008 — 0,008 —

(100) 100,25 100,302 100,07 100,124 100,15

Olaf Anton Broch.

Tom . F. W . Barth: F e ld s p a t I I I .  (Norges geologiske undersökelse 
128b. Oslo 1931. 111— 148. Norwegisch m it english summary.)

Beschreibung von 126 Vorkommen aus Süd-Norwegen. Schließt sich 
genau an „Feltspat I I “  von Ola f  A nd er sen  (s. oben).

Olaf Anton Broch.

Carl Fred. Kolderup: Das O ld  Red im  w e s tlic h e n  N orw egen . 
(Fennia. 50. [23.] Ilelsingfors 1928. 1—17.)

Eine Zusammenfassung von 6 Arbeiten des Verf.’s über das Devon West- 
Norwegens. Dieselben sind an anderer Stelle referiert worden (dies. Jb. 1931. 
I I I .  247). Es sollen hier deshalb nur die Gesteinsanalysen (s. die Tabelle S. 873) 
wiedergegeben werden und auf die Arbeit als konzentrierte und übersicht
liche Darstellung dieser regionalgeologisch äußerst wichtigen Untersuchungen 
aufmerksam gemacht werden. Olaf Anton Broch.
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lO  co " rH  c T  o

C  “  H3
2 S c •S cö .3
Ci >  o
'S W 02
°cd

s a
C 'JS M
Oi S  ha m £

P
¡72

c o o c M t ^ o c o r - o i o ^ r ^
^  o  » o  » o  CO CM  ̂ ©  rH  CO ©  c o  CM

coT o "  co " cm " c o  o  cm"  * o  v o  cm  ©
* 0  rH

0 5  vO  0 5  rH  ©  £ -00 D- CÔ I>̂  *o ©
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Carl Fred. Kolderup: E n ts te h u n g  g ro ß e r G rana te  in  A n o r th o s it-  
g a b b ro . (Bergens Muséums Ârbok 1930. Mat.-Nat. rekke. Nr. 11. Bergen
1930. 1—8.

Granate m it bis zu 10 cm Durchmesser von helleren (Mg-Fe-ärmeren) 
Zonen umgeben, z. T. Andeutung glomeroporphyrischer Bildung zeigend, 
z. T. gut idiomorph, finden sich stellenweise im  Anorthositgabbro der Bergens- 
bögen (West-Norwegen). Eine Analyse von A lfred V indenes ergab:

S i02 ............................................  38,96
T i0 2 ......................................... 0,08
A120 3 ........................................ 20,13
Fe20 3 ......................................... 5,18
F e O ............................................  14,29
M n O ......................................... 0,15
MgO ........................................  11,20
C aO .............................................  9,72

entsprechend Fe31Mg13Ca26. Die Granate finden sich in  amphibolitisiertem und 
z. T. saussuritisiertem Anorthositgabbro m it Paralle lstruktur und werden 
als spätmagmatische Bildungen aufgefaßt. Olaf Anton Broch.

Erik W im an: S tu d ie s  o f so me A rch a e a n  ro cks  in  th e  n e ig h b o u r-  
hood  o f U p sa la , Sweden and o f t h e ir  g e o lo g ic a l p o s it io n . (Unter
suchungen über einige in  der Umgebung von Upsala auftretende archäische 
Gesteine und über ihre geologische Stellung.) Inaugural - Dissertation. 
(B ull, of the Geol. Inst, of Upsala. 23. Upsala 1930.)

Die Dissertation beschäftigt sich m it der geologisch-petrographischen 
Untersuchung einer sehr alten vulkanischen Gesteinsgruppe und ihrer Be
ziehungen zu den älteren archäischen Graniten, die immer noch jünger als 
die vulkanische Gesteinsgruppe sind. Diese vulkanische Gesteinsgruppe gehört 
zur Hälleflin t-Leptit-Form ation. Sie muß ursprünglich auf einer noch 
älteren, verfestigten Gesteinsunterlage geruht haben, die je tz t der direkten 
Untersuchung entzogen ist, ind irekt aber zum Teil vorstellbar ist, weil E in
schlüsse verschiedener Natur in  der vulkanischen Gesteinsgruppe nachweisbar 
sind. Eine Umkristallisation vollzog sich durch Lakkolith-Intrusionen, die 
teils zwischen der alten Unterlage und den vulkanischen Gesteinen, 
teils nur zwischen den vulkanischen Gesteinen eingeschaltet waren. Es 
ließ sich nachweisen, daß K lu ft-  und Spaltenbildung teilweise höheres 
A lte r hat als die Ganggesteine des Gebietes. Diese Entwicklung folgte 
dem Auftreten der ältesten archäischen Granite (Malchite und Aplite), ging 
aber den jüngeren archäischen Graniten voraus (Amphibolitgänge). An
schließend untersucht W im an  im  einzelnen die tektonischen Bewegungen 
an Störungslinien und ihre Abhängigkeit von Gängen sowie die Mineralisation 
an Spalten und Klüften. Die Reichhaltigkeit dieser Bildungen fä llt auf, da 
die ältesten archäischen Granite mehr oder weniger als Lakkolithen auftreten. 
Die Abhandlung enthält auch die Messungen radioaktiver Höfe um B iotite 
in  älteren archäischen Graniten. Rudolf Schrelter.
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Nils Sundius: Om S to c k h o lm s tra k te n s  b e rg g ru n d . (Über die Ge
steine der Umgebung von Stockholm.) (Stockholm, Ymer 1930. 197—220. 
M it 12 Abb. u. 2 Mappen.)

Die Umgebung von Stockholm ist aus Gneisen und unregelmäßig ein
gelagerten, gelegentlich auch in  Schlieren vorkommenden Pegmatiten auf
gebaut. Im  Gneis erkennt man oft Schmitzen und Bänder von abweichender 
chemischer Zusammensetzung. Sie sind mehr basischer Natur und leiten zu 
den Amphibolitgesteinen über. Die gesamte Gruppe hat den Namen: „Stock
holmer Gneis“  erhalten. Im  Gebiete der Stockholmer Südstadt Södermalm 
und als untergeordnete Einlagerungen im  Stockholmer Gneis findet man 
auch Grünsteine und Gneisgranite, die aber keine selbständigen Typen dar
stellen, sondern mehr zonenförmig angeordnet Vorkommen. Die Gneisgranit
zone von Södermalm zeichnet sich weiterhin durch unregelmäßig verteilte 
Schlieren von Pegmatit aus, kann aber örtlich auch völlig frei davon sein. 
Alle Gneise sind von jüngerem Stockholmer Granit durchsetzt. Dieser enge 
Verband, der o ft zu einer brecciösen Durchaderung führt, w ird im  einzelnen 
beschrieben. Die Diabasgänge, die an OSO streichenden Schwächelinien auf
setzen, haben postarchäisches Alter. Sundius  vergleicht und wägt die beiden 
Annahmen der metamorphen und der magmatischen Entstehung der Gneise 
vorsichtig gegeneinander ab und läßt dabei nicht außer Betracht, welche 
Schwierigkeiten sich bei der Annahme einer rein regionalen Umbildung 
ergeben. Rudolf Schreiter.

Sven H je lm q v is t :  K u l la i t  vo n  D a lb y . (Stockholm, Geol. För. 
Eörh. 52. Stockholm 1930. 247—269. M it 1 Abb.)

H jelmqvist beschäftigt sich in  der obigen Arbeit m it der Untersuchung 
eines doleritischen Gesteins, das unweit von Lund, nämlich bei Dalby in  der 
Landschaft Skane vorkommt. Es stim m t m it einem anderen Gestein überein, 
das unter dem Namen „K u lla it “  im  Schrifttum bekannt geworden ist. Der 
Name is t abgeleitet von dem Orte Kullen in der Landschaft Skane. Das 
dunkelgraugrüne, auch schwach rötliche Gestein von Dalby hat postsilurisches 
Alter, t r i t t  in  einem 10—13 Fuß mächtigen Gange auf und besitzt mandel
förmige Ausscheidungen von Kalifeldspat, Epidot, Delessit und Kalkspat. 
Das Gestein hat ophitische Textur. Hauptmineralien: Kalifeldspat, Andesin 
und Delessit. Nebenmineralien: Augit, Epidot, Titanmagnetit und Apatit. 
Der Kullait-Gang grenzt an saure Gneise und Diabasporphyrite an. Der 
Gneis n im m t an manchen Stellen der Nachbarschaft rötliche Farbe an, zeigt 
korrodierte Quarze und sekundären Feldspat. Im  Diabas stellt sich eine braune 
Hornblende, Augit, braunrötlicher Glimmer, Chlorit, Epidot und Leukoxen 
ein. Kontaktmetamorphose soll die Veränderungen im  Nebengestein bewirkt 
haben, und O livin, Pyroxen sollen dabei im  K u lla it durch Delessit, Epidot 
Und Kalkspat ersetzt worden sein. Rudolf Schreiter.

Ragnar Looström: P e g m a titg a n g  i  G e tly c k e . (A  dike of peg- 
matite at Getlycke.) (Stockholm, Geol. För. Förh. 52. 1930. 31—34. M it 
1 Abb.)

Eine Untersuchung über das Vorkommen eines Pegmatites, der sehr
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unterschiedlich ausgebildet ist. Nach dem wechselnden Gehalt an Glimmern 
und Feldspäten lassen sich vier Typen unterscheiden. Eine Gruppe ist da
durch ausgezeichnet, daß Kalkspat als Bindem ittel auf feinen Spalten au ftritt.

Rudolf Schreiter.

Per Geijer: On th e  ir o n - r ic h  n o r ite  o f A k k a v a re . (Über einen 
an Eisenerz reichen N orit von Akkavare.) (Geol. För. Förh. 52. 1930. 391 bis 
397. M it 2 Abb.)

Akkavare liegt im  Bezirke von Sjaunja. Das Vorkommen befindet sich 
in  der Umgebung der bekannten Magnetitlagerstätte von Gällivare in Lapp
land. Im  gewöhnlichen N orit gehören Apatit, Magnetit und Titaneisen zur 
späten Ausscheidungsfolge. In  basischen Abarten und in  Pyroxenen zeigt 
sich aber A pa tit als das zuerst ausgeschiedene Mineral. Die Änderung dieser 
chemischen Ausscheidungsfolge is t auffällig und kann auf sehr verschiedenen 
Ursachen beruhen. Verf. diskutiert eine Reihe von Möglichkeiten.

Rudolf Schreiter.

Rußland.

Russisch-Asien s. S. 945.

B. Kupletsky: B e iträ g e  z u r K e n n tn is  de r F e ld s p a te  des 
C h ib in a -M a s s iv s . (Mém. Soc. russe de Minéralogie. Serie IL  60. liv r. 1. 
Leningrad 1931. 51—64. Russisch m. deutsch. Zusammenf.)

Verf. untersuchte optisch und chemisch einige Kalinatronfeldspate aus 
Pegmatitgängen des Alkalimassivs der Chibina-Tundren. Die erzielten E r
gebnisse faßt er folgendermaßen zusammen:

1. Alle Feldspate (m it wenigen Ausnahmen) führen feine Ägirinnadeln 
(bis zu 2 %).

2. Alle Feldspate sind tr ik lin  und bilden Zwillinge nach dem Albitgesetz. 
M ikrokling itter wurden nicht beobachtet.

3. Die optische Orientierung is t sehr unbeständig, besonders in  den Feld
spaten der Pegmatite in  den Chibiniten.

4. Die chemische Zusammensetzung der Feldspate is t verschieden. 
(Verf. fü h rt viele Analysen an.)
Feldspat der Pegmatite im  Chibinit 32 % Na—F, 68 % K —F 

„  „  „  „  G limmer-Nephelin-Syenit 11—12 %
Na— F, 83—88 % K —F.

5. Fast alle Feldspate enthalten BaO.
6. Von besonderem Interesse is t der durchsichtige, gelbliche Anorthoklas 

des Kukiswumtschor-Berges, der bis 2,44 % Eisenorthoklas enthält 
und den gelben Orthoklasen von Madagaskar nahesteht.

N. Polutoff.

E. Bonstedt: A s t r o p h y l l i t  de r C h ib in a -T u n d re n . (Mém. Soc. 
russe Minéralogie. Série I I .  60. Nr. 2. Leningrad 1931. 280—296. Russisch 
m. deutsch. Zusammenf.)
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Nach einer ausführlichen kristallographischen, optischen und chemischen 
Charakteristik des Chibina-Astrophyllits kommt Yerf. auf seine Paragenese 
zu sprechen.

Wie die größte Anzahl von Chibina-Mineralien is t der Astrophyllit an 
bestimmte Gesteinsarten gebunden und bildet das typische Mineral des 
Zentralteils des Chibina-Massivs (Kukiswumtschor, Rißtschor, Jukspor und 
Eweslogtschorr). E r kom m t als gesteinsbildendes Mineral wie auch als 
typischer Bestandteil in  Pegmatitbildungen vor. Man beobachtet Astro
ph y llit in : a) Glimmernephelinsyeniten, b) Foyaiten, c) gneisartigen Astro- 
phyllit-Nephelinsyeniten, d) Chibiniten und e) in den Kontaktzonen (selten).

In  den Pegmatiten der Glimmernephelinsyenite und der Foyaite w ird 
der Astrophyllit hauptsächlich von Hornblende, T itan it und z, T. von Ägirin 
begleitet. Typisch sind auch geringe Ausscheidungen von Galenit, Sodalith, 
Cancrinit, N a tro lith  und Apatit.

In  den Astrophyllit-Nephelinsyeniten bildet das genannte Mineral 
nadelförmige und filzartige Ausscheidungen. In  Chibiniten is t der Astro
p h y llit  sekundären Ursprungs. N. Polutoff.

J. Polorinkina: G e o lo g ica ! s u rv e y  o f K r iv o i  Rog d is t r ic t .  
D e s c r ip t io n  o f t l ie  c r y s ta l l in e  R ocks o f sheet X X V I—11. (Transact. 
of the geol. prosp. Service of USSR. 294. Leningrad 1933. 45—113. W ith  
3 maps. Russisch m. engl. Zusammenf.)

Das aufgenommene B la tt lieferte ein reiches petrographisches Material, 
welches unsere Kenntnisse über die Petrographie des ukrainischen kristallinen 
Schildes wesentlich bereichern kann. In  vorliegender Arbeit werden nur die 
wichtigsten Ergebnisse m itgeteilt. Eine eingehende Beschreibung des Materials 
findet in  einer speziellen Abhandlung statt.

1. Gneise. Gneise bilden die ältesten Gesteine der präcambrischen 
Folge. Sie sind meist von dunkelgrauer Farbe oder fast schwarz. Verf.’in 
stellt drei petrographische Typen fest: 1. Biotitgneise, 2. Plagioklas-Amphibol- 
Gneise und 3. Plagioklas-Pyroxen-Gneise. Die Gneise sind gefaltet und von 
Granitintrusionen durchsetzt. Sie werden zu Paragneisen gestellt.

2. G ra n ite . Diese Gesteine nehmen etwa die Hälfte des Blattes ein. 
Verf.’in  unterscheidet fün f Granittypen, die näher charakterisiert werden:

1. Grauer, m itte l- und gleichmäßig-körniger B io titgran it.
2. Grauer, porphyrartiger, grobkörniger B io tit- und Biotit-Hornblende- 

Granit.
3. Roter, fein- und gleichmäßig-körniger B io titgran it.
4. Roter, grobkörniger und z. T. porphyrartiger B io tit- und B io tit- 

Hornblende-Granit (m it schwarzem Quarz).
5. Grünlichschwarzer Biotit-Pyroxen-Amphibol-Granit (Charnockit) [vgl. 

Ref. dies. Jb. I I .  1932. S. 808].
Alle diese Granite sind jünger als die Gneise.
3. M ig m a tite .  E in  graues, meist helles, mittelkörniges Gestein von 

schieferigem Bau. Das Gestein enthält Xenolithe von Gneisen, die parallel 
der Schieferung angeordnet sind.
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4. W e iß e r Q u a rz it.  Die Beziehungen dieses Gesteines zu den Gneisen 
und Graniten sind nicht geklärt. Der Quarzit scheint jedoch jünger zu sein, 
als die erwähnten Gesteinsarten.

4. E is e n h a lt ig e r  H o rn s te in .
In  der geologischen Geschichte des ukrainischen Schildes im  unter

suchten Gebiet sind folgende Momente hervorzuheben:
1. Ablagerung von Gesteinen, die durch Metamorphose in Gneise um

gewandelt wurden.
2. Intrusionen von Graniten und die m it ihnen verbundene Bildung 

von Migmatiten.
3. Ablagerung von weißem Quarzit.
4. „  des eisenhaltigen Hornsteines. N. Polutoff.

B. Piaskovsky: G abbro  in  th e  casca d ing  s e c tio n  o f th e  
D n ie p r. (Bull, of the United geol. prosp. Service of USSR. 51. Nr. 38. Lenin
grad 1932. 583—590. Russisch m. engl. Zusammen!)

Kurze Notiz über zwei Gabbroaufschlüsse im  Gebiet der Stromschnellen 
von Dnjepr, die in  der L ite ra tur noch nicht beschrieben wurden. Es handelt 
sich hier um Olivingabbro- und Quarzolivingabbrogänge. N. Polutoff.

L, Ainberg: T h e  A z o f A l k a l i n e  m a s s i f .  (Trans, of the 
United geol. prosp. Service of USSR. 196. Leningrad 1933. 1—88. W ith  
1 map and 9 plates. Russ. m it engl. Zusammen!)

Das Asovsche Alkalimassiv liegt an den Flüssen Kaltschik und W ali- 
Tarama (den Nebenflüssen des Kalmius), etwa 50 km von Mariupol entfernt.

In  der untersuchten Fläche von ca. 100 km2 sind sehr verschiedenartige 
Gesteine entwickelt, und zwar: B iotitgranite und Gneise, Pyroxen-Hornblende- 
A lkaligranite m it Diallaggraniten, Alkalisyenite, Quarzalkalisyenite, Nephelin
syenite, Mariupolite, Gabbro, Pyroxenite, Peridotite und Amphibolite. W eit 
verbreitet sind auch Ganggesteine von leukokratem Typus: Aplite, Pegma- 
tite , Syenitporphyre, Feldspatoolithe; selten werden lamprophyrische Gänge 
(Camptonite) beobachtet.

G r a n i t e .

Granite bilden die umfangreichste Gruppe und nehmen den größten 
Teil der untersuchten Fläche ein. Sie werden eingeteilt in  zwei Hauptgruppen: 
1. B i o t i t g r a n i t e  und G n e i s e ;  2. P y r o x e n - A m p h i b o l -  
G r  a n i  t  e.

1. B i o t i t g r a n i t e  und G n e i s e .  Massige Varietäten der B io tit
granite sind rosa oder intensiv rosarot gefärbt. Daneben beobachtete man 
auch schieferige, dunkelgraue Varietäten. Die Hauptmasse der Granite 
besitzt eine m itte l- und mehr oder weniger gleichmäßig-körnige Textur. 
Gneise unterscheiden sich von den Graniten durch ihre stark ausgeprägte 
Schieferung und sind in einigen Fällen als typische Augengneise entwickelt. 
Die M ikrostruktur der Granite is t allotriomorph. Die schieferigen Granit
varietäten weisen deutlich eine E inwirkung von Dynamometamorphose auf. 
Die Hauptgemengteile der B iotitgranite sind: M ikroklin-Perthit, Oligoklas,
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Quarz und B io tit. W ichtig sind sekundäre A lb it- und Myrmekitanreiche- 
rungen; als akzessorische Mineralien werden ein Erzmineral, Zirkon und 
Apatit genannt. Bezeichnend fü r die Zusammensetzung der Granite ist das 
Verhältnis der Kalinatron- und Kalknatronfeldspate, die in den Biotitgraniten 
in fast gleichen Mengen vorhanden sind.

Verf. beschreibt ausführlich die Gemengteile des Biotitgranites und 
te ilt folgende Analyse dieses Gesteines m it:

B io titgran it,
B io titgran it,
Hämmeren,

Mariupolkreis Insel Bornholm,

S i02 ..................... . . . 72,58
n. R osenbusch 

73,77
T i0 2 ..................... . . . 0,50 0,32
AI2O3 ..................... . . . 14,53 11,95
Fe20 3 ................ . . .  0,15 1,84
F e O ..................... . . .  1,34 0,78
M n O ..................... . . .  Spuren —
C a O ..................... . . . 1,33 1,00
M g O ..................... . . .  0,36 0,23
k 2o ..................... . . : 5,43 5,61
Na20 ..................... . . .  3,31 2,75

H 20  ( + ) . . . . . . . 0,65 0,49

H 20  ( - ) . . . . . . . 0,09 0,65

P A ..................... . . .  — —
F............................. . . .  — —

Summe . . . . . 100,27 99,39

2. P y r o x e n - A m p h i b o l - G r a n i t e .  Diese Gesteine sind im  
untersuchten Gebiet am weitesten verbreitet. Charakteristisch ist fü r diese 
Granite das Vorhandensein von Alkali-Pyroxen und Alkali-Amphibol. In  
einigen Varietäten beobachtet man neben M ikroklin-Perth it auch Plagioklas; 
in anderen Fällen fehlt dieses Mineral. Daher unterscheidet Verf. a) K a l k -  
u l k a l i g r a n i t e  und b) e i g e n t l i c h e  A l k a l i g r a n i t e ,  welche 
bei beiden Arten langsam ineinander übergehen.

a) K a l k a l k a l i g r a n i t e .  Es sind rosa gefärbte, grobkörnige, 
massige, häufig porphyrartige, stark verw itterte Granite. Rosa Feldspat 
bildet häufig große Einsprenglinge, Quarz is t gewöhnlich grau und ungleich
mäßig verteilt. Die S truktur is t allotriomorph, ungleichmäßigkörnig. Die 
Hauptmasse des Gesteins bilden drei Mineralien: M ikroklinperth it, Oligoklas 
und Quarz. Feldspate (darunter Alkalifeldspate) herrschen vor. Die minera
lischen Gemengteile der Granite sind meist gerundet, dagegen beobachtet 
man bei einigen akzessorischen Mineralien (Zirkon, A pa tit, ein Erzmineral) 
einen deutlichen Idiomorphismus. Dunkle Mineralien (Hastingsit, Ägirin, 
Ägirin-Augit, Riebeckit) kommen nesterartig vor.

b) A l k a l i g r a n i t e .  Typische Alkaligranite bilden kleine E in
schlüsse in  den Kalkalkaligraniten. Die S truktur dieser Granitvarietäten
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w ird noch deutlicher porphyrartig. Kalknatronfeldspat fehlt. Im  übrigen 
weisen die Alkaligranite Ähnlichkeit m it den Kalkalkaligraniten auf.

A lkaligranit,
A lkaligranit,
Jonsskardelv,

Fluß Kaltschik Norwegen,

S i02 ............................. . 71,06
n. R o se n bu s c h  

66,29
T i0 2 ............................. 0,53 0,70
A120 3 ............................. . 13,35 16,42
Fe20 3 ......................... 1,13 1,44
F e O ............................. 2,15 1,48
M n O ............................. 0,14 0,16
M g O ............................. 0,27 0,42
C a O ............................. 0,88 0,52

Na20 ............................. 2,80 5,62

K 20 ............................. 6,76 6,52
H aO ( + )  ( Glühverlust) 0,52 0,35

H , 0 ( - ) ..................... 0,12 0,05
P20 5 . . . . . . . . 0,065 0,07

Summe . . . . . 99,78 100,04

D i a l l a g g r a n i t e .  Unter den Pyroxen-Amphibol-Graniten des 
Gebietes bilden die Diallaggranite eine mehr isoliert stehende Gruppe. Ihre 
Verbreitung is t beschränkt, die Beziehung zu den übrigen Granitvarietäten 
bleibt vorläufig ungeklärt. Von anderen Graniten unterscheiden sie sich 
durch ihre dunkle, braune oder schmutziggrüne Farbe. Die S truktur is t 
porphyrartig, m it seltenen, ebenfalls dunkel gefärbten Feldspateinspreng- 
lingen. Die Hauptmineralien der beschriebenen Granitvarietät bilden Mikro- 
klinperth it, Oligoklas und als einziger Vertreter der dunklen Gemengteile 
Diallag, ein charakteristisches Merkmal dieser Granite.

S y e n i t e .

1. Q u a r z a l k a l i s y e n i t e  sind gewöhnlich an den K ontakt der 
Alkaligranite zu den Alkalisyeniten gebunden. Dem mineralogischen Bestand 
und der S truktur nach stehen sie den soeben genannten Gesteinsarten nahe.

2. A l k a l i s y e n i t e  sind meist m itte l- und grobkörnige Gesteine, 
die als P y r o x e n - A m p h h i b o l - S y e n i t e  und A m p h i b o l -  
S y e n i t e  vertreten sind.

Eine untergeordnete Rolle spielen G ra p h it-S y e n ite , a) P y r o x e n -  
A m p h ib o l-S y e n ite . Charakteristisch fü r diese Gesteine is t das gleich
zeitige Vorhandensein von alkalihaltigem Pyroxen (Ägirin-Augit) und Amphibol 
(Hastingsit). Der größte Teil des Gesteins besteht aus M ikroklinperth it. 
Akzessorisch: Zirkon, Apatit, Erz.

b) A m p h ib o l- (H a s t in g s it ) -S y e n ite  stehen der mineralogischen Zu
sammensetzung und der S truktur nach den vorhergehenden sehr nahe.



Rußland. 881

S i02 .............................

Hastingsitsyenit, 
Kreis Mariupol

. . 58,30

Augitsyenit, 
Peninsula, Ontario, 

n. R osenbusch 
58,81

T i0 2 ............................. . . 1,09 0,70
A120 3 ............................. . . 15,72 13,37
Fe20 3 ......................... . . 2,00 3,88
F e O ............................. . . 7,61 6,97
M n O ............................. . . 0,21 0,20
C a O ............................. . . 2,45 3,89
M g O ............................. . . 0,42 0,51
k 2o ............................. . . 5,45 5,42
Na20 ............................. . . 4,97 4,96
H 20  ( +  ) (Glühverlust) . . 1,59 —
H . O ( - ) ..................... . . 0,41 1,04
P A ............................. 0,31

Summe . . . 100,22 100,06

3. N e p h e lin -S y e n ite  (F o y a ite )  wurden nur an drei Stellen beobachtet 
und spielen im  Aufbau des Asov-Massivs eine nur untergeordnete Rolle. 
Verf. unterscheidet zwei Varietäten: a) eine hellgraue mittelkörnige (normale) 
Varietät und eine feinkörnige, dunkelgraue Varietät.

4. M a r iu p o lite .  M it diesem Namen belegte M orosewicz eine extreme 
Reihe der Nephelinsyenite, ln  bezug auf ihre chemische und mineralogische 
Zusammensetzung und S truktur nehmen die Mariupolite eine besondere 
Stelle ein. Ursprünglich faßte M orosewicz darunter ein Gestein auf, das 
hauptsächlich aus A lb it, Nephelin und Ägirin besteht. Neuerdings wurden 
die Grenzen dieses Begriffes von seinem Urheber bedeutend erweitert. Verf. 
stellte nun fest, daß derselbe mineralogische Typus dieser Gesteinsart ver
schiedene Textur-Varietäten bilden kann:

T e x t u r - T y p e n .
1. Feinkörniger, melanokrater Typus
2. Dichter, melanokrater Typus von 

hornsteinähnlichem Bau
3. Gneisartiger Typus
4. Gestreifter Typus

grobkörniger 
porphyrartiger

Pegmatit-Typus j

M in e ra lo g is c h e  T ypen .
1. Hastingsit-Mariupolite
2. Ägirin- „

3. Zirkon- „
4. Glimmer- ,,
5. Sodalith- „

Die genaue Unterscheidung dieser Typen is t o ft recht schwierig, 

a) H a s t in g s it -M a r iu p o l ite .  Infolge des Reichstums an dunklen 
Gemengteilen besitzen diese Gesteine einen ausgesprochen melanokraten 
Charakter. Sie sind gleichmäßig feinkörnig. Die Hauptmineralien des Gesteins 
sind: A lb it, Nephelin, Hastingsit und Ägirin. Weiterhin sind Cancrinit, 
F luorit vorhanden. Auffallend ist das Fehlen von Zirkon, der sonst in allen 
anderen Mariupolitvarietäten vorkommi.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 56
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b) Ä g ir in - M a r iu p o l i te  bilden die am weitesten verbreitete Varietät 
der Mariupolite. Es is t ein vorwiegend leukokrates Gestein, dessen Textur 
stark variiert. Dagegen is t der mineralogische Bestand nur kleinen Schwan
kungen unterworfen. Die gesteinsbildenden Mineralien sind: A lb it, Nephelin 
und Ägirin. Daneben beobachtet man: Zirkon, Cancrinit, Natro lith , F luorit, 
Pyrochlor u. a, Zirkonanhäufungen nehmen so stark zu, daß man einen selb
ständigen Zirkontypus ausscheiden kann. —- Unter den Ägirin-Mariupoliten 
lassen sich weiter gneisartige, gestreifte, unregelmäßig-körnige und porphyr
artige Varietäten unterscheiden.

c) G lim m e r (L e p id o m e la n )-M a r iu p o lite  schließen sich eng an die 
Ägirin-Mariupolite an. Die Glimmervarietäten sind gneisartig m it porphyri- 
scher Struktur.

d) S o d a lith -M a r iu p o li te .  In  manchen Glimmer-Mariupoliten kommt 
Sodalith vor, der bisweilen in so großen Mengen vorhanden, daß das Gestein 
als Sodalith-Mariupolit bezeichnet werden kann.

G anggeste ine. Die beschriebenen Gesteine des Alkali-Massivs werden 
von entsprechenden Gangbildungen begleitet (Granitpegmatite, Granitaplite, 
Syenitpegmatite, Syenitaplite, Nephelinsyenitpegmatite u. a.).

G a b b ro -P y ro x e n it -P e r id o t it -F o rm a t io n .

a) G abbro . Nach dem mineralogischen Bestand lassen sich diese Gesteine 
in  zwei Hauptgruppen einteilen: a) Olivin-Gabbro und b) olivinfreier Gabbro. 
Beide werden eingehend beschrieben.

b) P y ro x e n ite . Mittelkörnige, massige Gesteine von schwarzer Farbe. 
S truktur hypidiomorphkörnig. Die Hauptkomponenten sind Diallag und 
Olivin. Das erste Mineral herrscht vor und das Gestein wäre daher richtiger 
als D iallag it zu bezeichnen.

c) P e r id o t i te .  Ursprüngliche mineralogische Zusammensetzung wie 
bei Pyroxeniten. O livin vorherrschend.

In  den beschriebenen basischen Massiven treten noch Serpentine und 
Eisenerze auf.

A m p h ib o lite .

Diese Gesteine bilden an einigen Stellen im  B io titg ran it Lagergänge von 
0,5 m Mächtigkeit. Die Amphibolite stellen makroskopisch dunkelgraue, fein
körnige, häufig geschieferte Gesteine dar, die aus gleichen Mengen von Horn
blende und Feldspat bestehen.

S c h lu ß fo lg e ru n g e n . Von Interesse is t der konzentrische Bau des 
Asov-Massivs. Alkaligesteine nehmen von der Peripherie zum Zentrum des 
Massivs zu. Im  Kern des Massivs liegen Nephelinsyenite, die zuerst von 
Alkalisyeniten und dann von Pyroxen-Hornblende-Graniten und B io tit
graniten (nur im  0  des Massivs) umgürtet werden. Die Gesteine der Gabbro- 
Pyroxenit-Peridotit-Reihe beteiligen sich nicht an diesem konzentrischen 
Bau. Dasselbe g ilt  auch fü r einen großen Aufschluß von Mariupoliten im  
nordöstlichen Teil des Massivs. — Hinsichtlich des Alters der beschriebenen 
Gesteine is t zu bemerken, daß alle demselben Intrusionszyklus angehören, 
der durch kurze Pausen unterbrochen ist. Ihrem A lter nach bilden die Gesteine
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etwa folgende Reihe (von den älteren zu den jüngeren): Biotitgranite, Pyro- 
xenite, Pyroxen-Amphibol-Granite, Alkalisyenite, Nephelinsyenite und 
Mariupolite. N . P o lu to ff.

S. Soloviev: D e lle n ite  ( L ip a r i t -D a c i te )  in  dem  K y r t y k - T a l e  
(K aukasus). (Mém. Soc. russe Minéralogie. Serie I I .  60. Nr. 2. 260—271. 
Russ. m it deutsch. Zusammen!)

Die beschriebenen Dellenit-Aufschlüsse befinden sich am linken Ufer 
des Flusses K yrtyk , einem Nebenfluß des Baksan (Elbrus-Gegend). Die Um
gebung der beiden Aufschlüsse, die W NW — OSO streichen, w ird von krista l
linen Gesteinen und Sandsteinen aufgebaut. An diese Sandsteine sind die 
Dellenite eingedrungen.

Makroskopisch stellen die Dellenite ein Gestein m it zahlreichen E in
sprenglingen dar, die in einer hellgrauen Grundmasse eingebettet sind. Letztere 
ist bisweilen durch Eisenoxyde braun gefärbt. Einsprenglinge sind gewöhn
lich 0,3—0,8 cm und nicht selten 4—6 cm groß. Eine andere Abart von 
Delleniten besitzt eine dunkle, fast schwarze Grundmasse m it kleinen E in
sprenglingen.

Die Grundmasse der kaukasischen Dellenite is t stark kristallin .
Die Einsprenglinge werden von Plagioklas, Sanidin, Quarz und B io tit 

gebildet.
Die Plagioklase (Oligoklas-Andesin) sind durch eine größere Anzahl von 

Einsprenglingen vertreten als die Sanidine.
Sanidin b ildet gewöhnlich 0,6 x  0,8 mm große wasserklare Kristalle. 

Sanidin hat einen kleinen W inkel der optischen Achsen (32°). Um die Sanidin
kristalle herum is t bisweilen ein Mikropegmatitsaum zu beobachten.

Quarzeinsprenglinge sind häufig von gerundeter Form. Im  Inneren ent
halten sie Hohlräume. Charakteristisch fü r diese Einsprenglinge is t das Vor
handensein eines schmalen kryptopegmatitischen Saumes. Dieser Saum weist 
einen kleineren Brechungsindex als die Quarzkörner auf.

B io tit bildet kleine etwas ausgezogene Tafeln (0,40 x  0,25 mm), die 
unregelmäßig begrenzt und von undurchsichtigen Erzkörnern umgeben sind.

Das Quantitätsverhältnis zwischen der Grundmasse und den Einspreng
lingen erwies sich in  zwei Dünnschliffen wie fo lg t:

1. 2.
Grundmasse.............................66 %  73 %
Einsprenglinge..................... . 34 „  27 „

Über chemische Zusammensetzung der kaukasischen Dellenite unter
richtet die Tabelle auf S. 884 oben.

I. Dellenit (Dacit-Liparit). Fluß K yrtyk .

I I .  Dellenit (L iparit. M. Dechy, Kaukasus. Berlin. I I I .  1907. S. 281).

I I I .  Dellenit. Dellen Helsingland, Schweden. (Iddings. Igneous Rocks I I .
128. 1913.)

I I .  56 *

k.
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I. I I . I I I .
S i02 ......................... . . 72,12 71,46 69,48
T i0 2 ......................... . . 0,28 — —
A I2O3 ......................... . . 14,46 16,58 13,88
Fe20 3 ..................... . . 1,41 1,13 2,67
F e O ......................... . . 0,97 0,91 1,53
M n O ......................... . . 0,03 — 0,15
M g O ......................... . . 0,75 0,22 0,71
C a O ......................... . . 1,82 1,91 2,39
Na20 ......................... . . 2,95 3,60 3,74
K 20 ......................... . . 3,09 4,38 4,44
H 20  hygrosk. . . . . . 0,40 0,32 1,19
Glühverlust . . . . . . 1,12 — —
P A ......................... . . 0,11 — —

Summe. . . 99,51 100,51 100,18

Der kaukasische Dellenit steht, wie die angeführten Analysen zeigen, 
dem schwedischen Dellenit nahe. Ferner stellte Verf. fest, daß die Dellenite 
eine M ittelstellung zwischen Lipariten und Daciten einnehmen.

Die Umrechnung der chemischen Zusammensetzung auf die mineralogische 
ergab folgende Zahlen:

P la g io k la s .....................................27,52

S a n id in .........................................23,17
Q u a rz .............................................39,03
B i o t i t .........................................  3,56
übrige M inera lien .....................  6,72

{
A lb it
A north it

— 18,47 
9,05

Die Gesamtheit der mineralogischen und chemischen Merkmale ver- 
anlaßte Verf., fü r das beschriebene Gestein den von Brögger geprägten Namen 
Dellenit anzuwenden.

Die Bildung der kaukasischen Dellenite hängt m it der jungen (alpinen) 
Dislokation und sehr wahrscheinlich m it einer der letzten Phasen dieser 
Orogenese zusammen. Dafür spricht die Tatsache, daß die Dellenite in  die 
jurassischen (?) Sandsteine eingedrungen sind.

Das Material fü r die Bildung der Dellenite entstammte dem gemeinsamen 
Magmaherd von Elbrus. Dafür spricht die Nähe der Dellenitaufschlüsse 
von dem Vulkan Elbrus und einige andere Tatsachen. N. Polutoff.

D. Beljankin: L y s a ia  Sopka. (Bull, of the United geol. prosp. Service 
o'f USSR. 51. Nr. 55. Leningrad 1932. 805—814. Russ. m it engl. Zusammenf.)

Lysaia Sopka is t der Name eines kleinen Serpentin-Berges, der am 
Nordufer des Sugomaksees, 3 km  vom Werchne-Kyschtymski-Werk entfernt 
liegt. Außer Serpentin beteiligen sich am Aufbau des Berges Injektionsgneise, 
Amphibolite und Plagioklasite. Von Interesse sind besonders die le tz t
genannten Gesteine, die in  mineralogischer und struktureller Beziehung an 
Plagioklasite erinnern, welche fü r die Kyschtymski- und Kaslinski-Korund-
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lagerstätten kennzeichnend sind. Die nähere Charakteristik der Gesteine der 
Lysaia Sopka und ihrer gegenseitigen Beziehungen werden in  der vorliegenden 
Arbeit erörtert. N. Polutoff.

Deutsches Reich.

L e h m a n n , E .: Beiträge zur Kenntnis der varistischen Gesteins- und Mineral
provinz im  Lahn-Dillgebiet. 3. Das Nebengestein des Eisenerzlagers 
Theodor bei Aumenau. (Dies. Jb. Beil.-Bd. 67. A. 1933. 69—117. M it 
7 Taf. u. 8 Textabb.)

Sch re i t e r ,  R .: Der Quarzporphyr von Burkersdorf bei Frauenstein m it 
seinen Einschlüssen Gneis und Flußspat. (CB1. Min. 1932. A. 91—99. 
M it 4 Abb.)

W ilhelm  Ahrens: Ergebn i sse  neue r F o rsch u n g e n  an L a v a 
s t r öm en  des L a a c h e r Seegebietes. (Verh. naturh. Ver. pr. Rhein
lande und Westfalens. 89. Bonn 1932. 138—143.)

Die Herkunft der Niedermendiger Lavaströme, deren Austrittsort noch 
nicht k la r lag, w ird unter Heranziehung ausgedehnter erdmagnetischer 
Untersuchungen näher erörtert. — Das bisher als jüngster Lavastrom des 
Laacher Seegebietes geltende Vorkommen von der Rauschermühle bei Plaidt* 
wo die Nette den Lavastrom noch n icht durchgesägt hat, verdankt seine tiefe 
Lage nur tektonischen Vorgängen und is t keinesfalls jünger, als andere Lava
ströme, deren Ausbruch nach Ablagerung der jüngsten Mittelterrasse erfolgte.

Erich Kaiser.

Mattheus Schuster: E in  Ü b e rb lic k  ü b e r d ie  pe r m isc he n  E r u p t iv 
geste ine  de r R h e in p fa lz . (Jahresber. u. M itt. Oberrh. geol. Ver. N. F. 22.
1933. 27—37.)

Die permischen Eruptivgesteine des variskischen Pfälzer Sattels und 
seiner beiden Mulden, der Nahemulde im  NW  und der Pfälzer Mulde im  SO, 
bilden eine eigenartige petrographische Provinz. Im  Sattelbereich gehören 
die Gesteine zur Gruppe des Granits (Porphyre undAplite), des D iorits (Quarz- 
b io titporphvrit, Kuselit, Porphyrite), der Gabbros (Tholeyite und basaltische 
glasreiche Melaphyre), die nach der Aufsattelung in die Schichten als Stöcke 
(Porphyre, Quarzbiotitporphyrit, Kuselit) oder als eigenartige, die Schichten 
schräg durchschneidende Lagerstöcke und Lagergänge eingedrungen sind.

In  den Mulden ergossen sich die Gesteine, die m it den intrusiven unm itte l
bar verwandt waren, die andesitischen Porphyrite, die als Effusivformen der 
Kuselite aufgefaßt werden können, die Deckentholeyite und basaltischen 
glasreichen Melaphyre, welche effusive Ausbildungsformen der Intrusiv- 
tholeyite sind.

Abgesehen von den stark sauren Porphyren und stark basischen Tholeyiten 
sind alle anderen Gesteine durch Übergänge untereinander verbunden. Die 
Kuselite sind Alkaligesteine, nämlich Augitkeratophyre, manche Tholeyite 
und basaltische Melaphyre haben einen trachydoleritischen Einschlag. A lka li
gesteinsformen mischen sich in die vorherrschenden Kalkalkaligesteine hinein.
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E in Zug tholeyitischer Gesteine geht von Heiligenmoschel bis Schweins
weiler, ein anderer von Steinbockenheim—Wonsheim um den nordöstlichen 
Sattelabschluß bis nach Hochstätten und Feil. Die D e c k e n th o le y ite  sind, 
abgesehen von einer gegen die Ränder zu sich einstellenden Mandelausbildung, 
den intrusiven Tholeyiten sehr ähnlich. In  den tiefschwarzen, m itte l- bis fein
körnigen Gesteinen spiegeln die frischen Feldspäte und man kann den bronze
schillernden schwarzen Augit darin erkennen. U. d. M. is t die ophitische 
Verwachsung der Feldspäte m it dem Augit sehr gut entwickelt, und zwar 
meist so, daß die Feldspäte, n icht selten ausgerichtet, im  Augit wie in  einer 
Grundmasse schwimmen. Das entglaste Gesteinsglas is t reichlicher als bei den 
intrusiven Tholeyiten, teils in  den Zwickeln der Feldspäte, teils als Grund
masse dicht umschließend. Auch O livin in  serpentinisierten Putzen kommt 
vor. Kugelige Absonderung t r i t t  wie bei den intrusiven Tholeyiten auf. 
Der S i02-Gehalt beträgt 50—55 %, CaO 8—9, K 20  1—3, Na20  2,5—3,5 %. 
Es g ib t gelegentlich auch Übergänge der Deckentholeyite zu den basaltischen 
glasreichen Deckenmelaphyren, indem Feldspat-, O livin- und Augiteinspreng- 
linge in  der immer feiner werdenden Grundmasse, deren Balkenwerk sich in 
Feldspätchen und Augitkörnchen auflöst und an deren Zusammensetzung 
sich reichliches Glas beteiligt, sich herausbilden. Gegen das Hangende und 
Liegende kann es auch zu einer Ausbildung von vitrophyrischen und spilitischen 
Formen kommen.

Der basaltische glasreiche Melaphyr, der N a v it ,  b ildet den Grenzlager
zug der Pfälzer Mulde zusammen von Waldmohr, Gries, Niedermohr, Reusch
bach, Fockenberg, Kollweiler, Eulenbiß, Hirschhorn, Olsbrücken, Schalloden
bach, Schweinsweiler bis Kirchheimbolanden, also einen ansehnlichen Decken
erguß. Frische Einsprenglinge von Feldspäten und Augiten sind in den dunklen, 
gelegentlich mandelreichen Gesteinen enthalten. U. d. M. erkennt man meist 
labradorartige Feldspäte, wohlumgrenzte Basaltaugite und serpentinisierten 
O livin in  einer Grundmasse aus divergentstrahligen Feldspätchen, Augit- und 
Erzkörnchen und einer farblosen bis bräunlichen Glasbasis. Der Melaphyr 
vom Tierwald bei Schallodenbach enthält 50 %  S i02, 10,5 CaO, 3,12 K 20 
und 3,27 Na20. Infolge des hohen K 20-Gehalts kann man von einem t ra c h y -  
d o le r it is c h e n  Gestein sprechen. Das Tiefenmagma war kein reines K a lk
alkalimagma, sondern hat einen Einschlag des Alkalimagmas, aus dem sich 
die Kuselite abgespalten haben.

Zu den basaltischen, glasreichen Melaphyren gehören auch die teilweise 
sehr mandelreichen Melaphyrvorkommen über dem kristallinen Grundgebirge 
von Albersweiler, Waldhambach, Lindenberg und Silz in  der Vorderpfalz.

Der basaltische glasreiche Melaphyr is t feinkörnig und dunkel; er t r i t t  
selten fü r sich allein auf, meist nur als Salbandausbildung von Tholeyiten. 
In  der dichten Grundmasse erkennt man ein paar M illimeter große eingesprengte 
Feldspäte, u. d. M. noch Augite und zersetzte Olivine eingebettet in  einem 
feinen Leistenwerk von Plagioklas- und Augitkriställchen nebst erzgesprenkel- 
tem zersetztem Glas.

S i02 48—56, CaO 4—10, K 20  1—6, Na20  1—3,5 %.
Die intrusiven T h o le y ite  treten geologisch in zwei miteinander ver

bundenen Intrusivformen auf, einmal als stockartige oder lagerstockartige
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Körper, zum andern als zum Teil schmale, lagergangartige Bildungen, die in 
mehrfacher Folge übereinander an den Talhängen parallel verlaufend aus
streichen können.

Die Tholeyite im  eigentlichen Sinne sind meist sehr schön ausgebildete 
ophitische Diabase m it einer Zwischensubstanz, die gelegentlich glasig ist 
und in  diesem Falle sehr den Deckentholeyiten ähneln. Sie sind schwärzlich 
und meist sehr frisch. U. d. M. w ird das Feldspatbasaltwerk von Augit und von 
der Zwischensubstanz ausgegossen. Rhombischer Pyroxen und zersetzter 
O livin fehlen meist nicht.

Die ophitischen Tholeyite bilden Lager und Lagergänge, teils als schmale 
Ausstrahlungen der Palatinite, teils mächtiger fü r sich, in  den Schichten 
streichend eingebettet.

Die ophitischen Diabase gehen randlich in glasreiche porphyrische Ge
steine über, die oben als basaltische glasreiche Melaphyre bezeichnet wurden. 
Gelegentlich is t aber auch ein O livinporphyrit m it reichlichen Olivineinspreng
lingen, spärlichen Augiten in  einer glasreichen Grundmasse aus Feldspat- und 
Augitkriställchen vorhanden. Es dürfte sich hier um Übergänge zu den andesi- 
tischen Porphyriten handeln.

Die letzteren beteiligen sich stark an dem Aufbau der beiden Grenzlager
decken in  den Mulden zu Seiten des Sattels, wo sie in  großer Stärke die E r
güsse einleiten. Die A u g it -B ro n z it -O liv in -P o rp h y r ite  der Nahemulde 
sind graue, braunrote bis schwärzliche Gesteine und enthalten in  einer p ilotaxi- 
tischen, hyalopilitischen bis glasig-fluidalen Grundmasse Einsprenglinge von 
Natron-Kalk-Feldspäten und Augiten beider Systeme, wozu sich winzige 
Olivine gesellen. E in pechsteinartiger Porphyrit is t der W e is e lb e rg it  vom 
Weiselberg bei Oberkirchen. H englein .

R udolf W ä g e r : K u g e lfö rm ig e  A b s o n d e ru n g  in  e inem  T u f f -  
V o r ko m m en  der m it t le r e n  Schwäb ischen A lb . (Jahresber. u. M itt. 
Oberrh. geol. Ver. N. F. 22. 1933. 19.)

In  den Breccientuffen sind reichlich Anteile der durchbrochenen Ge
steine vom Grundgebirge bis zum oberen weißen Jura und eine nach Menge 
und Größe ziemlich wechselnde Untermengung von Aschen, Lapilli, sowie 
spärliche Bomben eines basaltischen Magmas. An einigen Stellen eines Auf
schlusses in einem der größten der 150 Vulkanembryonen is t eine deutliche 
Schichtung zu sehen, die im  wesentlichen durch eine Sortierung des Materials 
nach der Größe zustande kommt. Sie hat ungefähr gleiches Streichen wie der 
K ontakt des Tuffes zu dem Nebengestein, das nur wenige Meter von dem 
Aufschluß entfernt ansteht. Die kugeligen Gebilde, in  die der Tuff in  seltenen 
Fällen abgesondert sein kann, sind von verschiedener Größe (0,5—2 m Durch
messer). Ih r Material entspricht genau dem der umliegenden Tuffmassen. 
Oie runden Gebilde gliedern sich in  Schalen, wodurch besonders die kugelige 
Absonderung des Tuffes deutlich wird. Ihre Dicke kann verschieden sein. 
Oie Wände dieser Kugelschalen sind in  vielen Fällen m it Tapeten aus Calcit 
ünd nicht näher bestimmten Zeolithen belegt. Es handelt sich m it ziemlicher 
Wahrscheinlichkeit um eine echte kugelige, primäre Absonderung.

M . H eng le in .
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Britische Inseln.
A . E. M ourant: The s p h e ru lit ic  r h y o l i t e s  of  Jersey.  (Min. Mag. 

23. Nr. 139. 1932. 227—238.)

In  der Serie vulkanischer Gesteine von Jersey finden sich die Sphärolithe 
hauptsächlich in  den oberen Schichten der nichtporphyrischen Rhyolithe. 
Diese haben felsitische S truktur und sind meist von bräunlicher Farbe. Häufig 
sind die Sphärolithe vor allem um die Bouley Bay herum und bei St. Cathe- 
line ’s Bay. Sie treten dort in  Bändern auf parallel zur Fließtextur. Die Größe 
der Sphärolithe schwankt sehr, kugelige erreichen bis zu 10 cm Durchmesser, 
linsenförmige bis 20 : 5 cm Größe. Sie bestehen aus Feldspatfasern von 
negativer Erstreckung. Einlagerungen von Quarz sind die Regel. Letztere 
sind dabei radial gestreckt, wobei die optische Achse der Quarze ebenfalls 
etwa radia l steht.

Die poikilitische S truktur w ird als Kombination primärer und sekundärer 
Kristallisation betrachtet, wobei der Feldspat das primäre, der Quarz das 
sekundäre Produkt ist. Bei den linsenförmigen Sphärolithen liegen meist eine 
ganze Reihe von Kristallisationszentren vor, die alle entlang eines Fließ
bandes liegen. Das Wachstum erfolgte stets von innen nach außen. Die Fließ
zonen sind die Zonen m it stärkerem Wassergehalt und von ihnen ging die 
Bildung der Sphärolithe aus.

Häufig is t auch eine Rhythm ik in  den Sphärolithen zu beobachten, 
wobei Feldspat m it Quarz alterniert. Im  Original werden die Möglichkeiten 
dieser Bildung eingehender erörtert. Bei den Sphärolithen w ird bei der K r i
stallisation des Feldspates Wasser frei, das von den Zentren nach außen 
diffundiert und die Bedingungen rhythmischer Kristallisation schafft, ähnlich 
wie bei der Bildung der LiESEGANG’schen Ringe. Hans Him m el.

A rth u r  G. Hutchinson : The m e t a m o r p h i s m  of  t he  Deeside 
L i m es to n e ,  Abe rdeensh i re .  (Transact. Roy. Soc. Edinburgh 1933. 57. 
Teil 2. Nr. 20. 557—592.)

Die hier beschriebenen Kalke aus der Gegend von Banchory, Lower 
Deeside und von Oboyne, Middle Deeside haben eine starke kinetische, ther
male, pneumatolytische und hydrothermale Metamorphosierung erlitten. 
Häufig sind Epidiorite und Hornblendeschiefer der Grünsteinserie den Kalken 
eingelagert.

Die Loch Tay-Deeside Kalke lassen eine metamorphe Reihe von der 
Chlorit- bis zur Sillimanitzone erkennen, wobei die Deeside-Kalke der letzteren 
angehören. Die reichlich vorhandenen Plagioklase ermöglichen eine Klassi
fika tion  der Kalke. Dabei wechselt die Zusammensetzung der Plagioklase 
vom A lb it bis zum A north it. Bei geringer Metamorphose findet sich A lb it- 
Oligoklas in  roten Flecken in zuckerkörnigem Kalk. H ier t r i t t  auch Epidot, 
Prehnit und Chlorit auf. Der Prehnit hat sich ebenfalls während der kinetischen 
Metamorphose gebildet. Für diese Zone is t auch P yrit typisch, während 
Magnetkies neben den basischen Feldspäten vorkommt. Eine zweite Zone 
weist m ittlere Feldspäte auf. Letztere verdrängen Klinozoisit. Amphibole 
und Diopsid durchdringen sich in  dieser Zone. Sie sind aber nur neben Plagio
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klas zu finden, während neben Orthoklas nur Diopsid au ftr itt. In  einer dritten 
Zone erscheint neben Plagioklas m ittlerer Zusammensetzung Skapolith. 
E r kann hier nur durch Hinzutreten von NaCl oder CaC03 zu Bytow nit 
entstehen und man stellt in  den Skapolithkörnern fast stets noch Reste von 
Plagioklas fest. Anorthithaltige Kalke sind selten, sie finden sich nur im  
Banchory-Gebiet.

Quetscherscheinungen, die hier n icht selten sind, sind von zweierlei A rt. 
Einmal solche, die während der kinetischen Metamorphose entstanden, zwei
tens solche, die im  Zusammenhang m it jüngeren Graniten stehen. Letztere 
sind viel häufiger. Die jüngeren Granite treten in  zwei Massen auf, der Cromar- 
und der Kincardinesliire-Masse.

E in weiteres Kap ite l beschäftigt sich m it der Kontaktmetamorphose. 
Biese macht sich in  der äußersten Zone geltend durch die Bildung von körnigem 
Diopsid aus Hornblende und A ktino lith . In  der inneren Kontaktzone wird 
Amphibol durch Pyroxen, Zoisit-Epidot durch Plagioklas, Grossular oder 
Vesuvian, M ikroklin  durch Orthoklas ersetzt. In  den Hornfelsen ist B io tit 
in  Diopsid, Plagioklas und Skapolith zu Grossular oder Vesuvian, Quarz und 
Calcit zu W ollastonit umgewandelt. Es lassen sich verschiedene Arten von 
Hornfelsen (nach Goldschmidt’s Klassen 7—10) unterscheiden. Analyse 1 
entspricht einem biotitfreien und diopsidarmen Hornfels der Klasse 7 von 
M illtown of Cattie (A. G. H utchinson anal.). Die Hornfelse der Klasse 8 
entstehen aus Kalken m it m ittleren und basischen Plagioklasen, die mehr 
Calcit und Quarz enthalten, als zur Bildung von A north it und Diopsid aus 
B io tit nötig sind. Sie können auch entstehen aus A lb it- oder Albit-Oligoklas- 
Kalken, in  denen sich ein Überschuß von CaSi03 findet. Übergänge von 
Klasse 8 zu Klasse 9 wurden beobachtet. Die Hornfelse der Klasse 9 sind 
hier sehr grobkörnig. Die Analyse 2 g ibt die Ergebnisse aus einem Hornfels 
der Klasse 10 von Pollagach Burn (W. H. H ekdsman anal.). Es handelt sich 
dabei um Grossular-Vesuvian-Diopsid-Bänder in  Hornblendeschiefer.

Hornfelse, deren Mineralbestandteile n icht im  Gleichgewicht sind, finden 
sich im  Gebiet von Etnich und M illtown of Cattie. Hier liegen Wollastonit- 
nadeln in  Andesin-Labradorit. Typisch is t auch das Auftreten von trü b 
braunem Prehnit m it ausgezahnter Begrenzung gegen A lb it oder basischen 
Plagioklas. Die Prehnitgebiete bestehen dabei aus innig verschränkten P lä tt
chen. Der Prehnit hat hier seinen Ursprung im  Plagioklas, wobei auch A lb it 

gebildet wird.
Wo Hornblendeschiefer den Kalken eingeschaltet sind, verdienen die 

Kontakterscheinungen besondere Beachtung. Durch die Regionalmetamorphose 
entstanden CaC03-reiche Zonen zwischen den Hornblendeschiefern und den 
Kalken. Deutlich sind die Verhältnisse bei Pollagach Burn, wo der Pannanich- 
Granit eine Hornfelsbildung hervorrief. Dabei zeigen sich grüne Diopsid- 
bänder zwischen den Hornblendeschiefern und den verschiedenen Kalk- 
silikat-Hornfelsen. Diese Zonen werden als homolog m it den CaC03-reichen 
Zonen der Regionalmetamorphose betrachtet. Die Analysen 3—5 (W. H. 
H erdsman anal.) geben nacheinander die Zusammensetzung eines solchen 
Hornblendeschiefers, eines Diopsidbandes und eines Grossular-Vesuvian- 
Diopsid-Hornfelses. Fundort Pollagach Burn.
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1. 2. 3. 4. 5.
S i02 ................. . . . . 52,33 39,40 44,64 48,75 39,40
a i2o3 . . . . . . . . 23,13 15,22 15,65 10,45 15,22
Fe20 , . . . . . . . . 0,00 4,67 1,76 0,40 4,67
F e O ................ . . . . 1,41 2,63 8,57 6,35 2,63
MgO . . . . . . . . 0,70 2,19 7,65 6,94 2,19
C a O ................ . . . . 14,20 33,20 11,80 19,80 33,20
Na20  . . . . . . . . 2,91 0,16 2,30 1,16 0,16
K 20 ................ . . . . 2,17 0,19 2,53 2,01 0,19
H 20 +  . . . . . . . 1,05 0,56 2,08 0,96 0,56
H aO— . . . . . . . 0,31 0,35 0,40 0,38 0,35
C 02 .................... . . . . 0,46 — — — —
T i0 2 ................ . . . . 0,18 0,80 2,30 2,20 0,80
P A  ................ . . . . 0,21 0,18 0,12 0,24 0,18
C l ........................ . . . . 0,01 — — — —
F ........................ . . . . 0,03 — — — —
S ........................ . . . . 0,27 Spur Spur Spur Spur
M n .................... . . .  0.30 0,38 0,23 0,23 0,38

99,67 99,93 100,03 99,87 99,93

Eine ganze Reihe von Pegmatiten sind dem jüngeren Granit zuzurechnen. 
Sie treten namentlich in  der Hornfelszone in  Reaktion m it dem Kalk. Unter 
dem Einfluß dieser pneumatolytischen Vorgänge entstanden Skapolith, 
Diopsid, Wollastonit und Grossular, wobei Chlor und K a li durch die Pegma- 
t ite  zugeführt wurden. In  einer späteren hydrothermalen Phase bilden sich 
die Mineralien um zu Zoisit-Epidot, Prehnit, A lb it, Analcim und Apophyllit.

Es werden zwei Gruppen unterschieden, die Diopsid- bezw. Diopsid- 
Grossular-Pegmatite und die Skapolith-Pegmatite. In  der pneumatolytischen 
Phase der ersteren finden sich Magnetkies, Pyrit, A pa tit und Sphen manch
mal in  beträchtlicher Menge. Der exopneumatolytische Metamorphismus 
dieser Phase bekundet sich vor allem in den Hornblendeschiefern, die in 
solchen Fällen an Stelle der schwarzen Farbe braun werden. Durch Hinzu
kommen von K 2C03, H 20  und Si02 aus dem Pegmatit bilden sich Diopsid 
und Hornfels-B iotit. Die Skapolithpegmatite dieser Phase gehen völlig in die 
Hornfelse über. Skapolith aus der Gegend von Etnich entsprach der Zu
sammensetzung Ma66Me46 und damit einem Bytow nit als Ausgangsmaterial. 
In  der hydrothermalen Phase hat sich bei den Diopsidpegmatiten bei höherer 
Temperatur zunächst Zoisit-Epidot, dann A lb it und später Prehnit gebildet. 
Magnetkies t r i t t  hier ebenfalls auf. Bei den Skapolithpegmatiten ist die 
Sukzession in  der hydrothermalen Phase: A lb it, Analcim, Apophyllit. E in
führung wässeriger Lösungen in  das Nebengestein verursachte mannigfache 
Mineralumbildung. Bei höheren Temperaturen entsteht so ein doppelbrechen
der Grossular, bei tiefer Temperatur Analcim und Thomsonit neben Quarz 
und Calcit. Als jüngste Bildung kommt noch A pophyllit hinzu.

Die Umwandlungsgleichungen werden in  allen Einzelfällen gegeben und 
eingehend besprochen. H ans H im m e l.
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Frederick W alker: D i f f e r e n t i a t i o n  in  th e  s il ls  o f N o r t h e r n  
T r o t t e r n i s h  (Skye). (Trans. Roy. Soc. Edinburgh 1932. 57. Teil 1. Nr. 7. 

241—257.)

Die in  die jurassischen Sedimente eingedrungenen tertiären Sills wurden 
an der Küste von Trotternish näher untersucht. Die guten Aufschlüsse an 
den Klippen erlaubten genaue Feststellung der Differentiations-Erscheinungen. 
Vielfach is t gewaltige säulige Absonderung zu bemerken. Die K ontakt
erscheinungen an den Sedimenten sind gering. Die Sills sind vielfach über 
100 Fuß mächtig, der D ru im  na Slochd S ill bei Stacan Gobhlach erreicht 
sogar mindestens 300 Fuß Dicke.

In  den Sills konnten vier Gesteinstypen unterschieden werden: Olivm- 
dolerit, P ik rit, Doleritpegmatite und Teschenit. Die petrographische Be
schaffenheit der einzelnen Glieder w ird zunächst behandelt.

O livindolerit ist fast in  allen Sills vorhanden und der Menge nach weit 
überwiegend. Es sind dunkelgrüne bis grünlichschwarze m ittelkörnige Ge
steine, die teilweise serpentinisiert sind. Vielfach können sie auf Grund der 
ophitischen S truktur der Pyroxene und Plagioklase, die die Hauptmasse 
des Gesteins ausmachen, als Crinanite angesprochen werden. Die Plagioklas
leisten erreichen Längen bis 2 mm. Es sind meist m ittlere bis basische Labra
dorite (AbjAna—Ab2An3) m it Kernen von Bytow n it (AbjAn,). Die Ränder 
können gelegentlich von Oligoklas gebildet werden. Die Augite wechseln sehr 
in  ihrer Farbe. Ih r Auslöschungswinkel Z A c =  42». O livin is t als E rst
kristallisationsprodukt in  teils gerundeten Kristallen vorhanden m it einem 
mittleren Brechungsindex von 1,69 und optisch negativem Charakter. Magne
t it ,  Analcim und A pa tit sind in geringen Mengen enthalten. Unter 1 is t eine 
entsprechende Analyse vom Loch Mealt Sill gegeben.

Die P ikrite sind gewöhnlich gut erhalten. Die bis 4 mm großen Olivine 
sind hier vorwiegend idiomorph. Häufig umschließen sie Magnetit. Im  
übrigen sind die Mineralien gleichartig wie beim Olivindolerit.^ Analyse 2 
stam m t von den Klippen westlich von Camas Mör. Das Gestein ist hier sehr 
irisch. 3 g ib t die Analyse eines Pikrites von westlich Kilmaluag Bay, der 

teilweise serpentinisiert ist.
In  den Pikritdoleriten ist der modale Bestand an O livin 35 50 %.

Die gabbroartigen Doleritpegmatite können in  zwei Klassen eingeteilt 
werden: 1. Olivin-Dolerit-Pegmatite. 2. Zeolithische Pegmatite. Die ersteren 
ünden rieh im  K il t  Rock S ill in  Schlieren m it scharfer Abgrenzung gegen den 
Dolerit. Der zweite Typ bildet Gänge in  den oberen und untersten Teilen des 
Sills, der sich vom Druim  na Slochd nach der Kilmaluag Bay hinzieht. In  
diesen Pegmatiten is t der Gehalt an O livin gering, während saure Plagioklase 
reichlicher vorhanden sind. Analcim, N atro lith  und Thomsonit machen 
etwa 10 % des Gesteins aus. Außerdem findet sich etwas Ägirin-Augit.

Die Teschenite sind hier charakterisiert durch das Vorhandensein größerer 
Mengen von Kalkzeolithen neben Analcim, so aaß die Bezeichnung Kalk- 
Teschenit angebracht ist. E in Gestein von Ben Volovaig wurde analysiert 

(Analyse 4).
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E in weiterer Abschnitt is t den Differentiationserscheinungen in  den 
Sills gewidmet. Sie werden einzeln fü r jeden Sill beschrieben, Für den K ilt  
Rock S ill konnten Volumbestimmungen fü r verschiedene Mineralien in  
mehreren Entfernungen vom unteren K ontakt ausgeführt werden.

in  Fuß O livin Augit Plagioklas Eisenerz Zeolithe Spez. Gew.

200 6,6 16,1 72,8 3,1 1,4 2,91
80 7,3 14,3 73,7 3,4 1,3 2,86
40 13,4 18,6 64,3 2,2 1,5 2,95
20 17,1 21,3 58,8 2,5 0,3 2,97
10 15,8 17,2 64,0 2,2 0,8 2,97
4 10,0 19,7 67,9 2,4 — 2,93
2 4,6 25,2 67,6 2,6 — 2,91

Daraus ist Gravitations-Differentiation deutlich ersichtlich. Die größeren 
O livinkristalle finden sich in  5—40 Fuß Höhe. Vermutlich waren Plagioklase 
und ein Teil des Olivins bereits gebildet, als das Magma in  die jurassischen 
Sedimente eindrang. Auch danach bildete sich weiter O livin in großen K r i
stallen, die absanken. Augit is t das nächste Mineral. Unter hydrothermalen 
Bedingungen fü llten Zeolithe die Räume zwischen den anderen Mineralien aus.

Im  Sill westlich von der Kilmaluag Bay, der eine Mächtigkeit von 40 Fuß 
aufweist, folgen auf den feinkörnigen O livindolerit, 3 Fuß vom unteren 
K ontakt entfernt, analcitische P ikritdolerite und dann P ik rit, der etwa 
25 Fuß des Sills ausmacht. Einige andere Beispiele von Sills bieten nichts 
Neues.

Die Zusammenstellung der Analysen (N. Sahlbom anal.) enthält auch 
eine bisher unveröffentlichte Analyse eines Teschenites von Trodday, die 
einem natronreicheren Gestein entspricht. Sie is t hier unter 5 gegeben. Im  
Original sind noch weitere Analysen zum Vergleich herangezogen.

1. 2. 3. 4. 5.
S i02 ......................... . 47,51 40,47 39,00 43,49 44,99
TiOa ......................... . 1,80 1,50 2,68 2,95 1,70
A 1 A ......................... . 17,28 5,96 4,32 14,57 18,55
Fe20 3 ..................... . 3,56 2,10 3,21 5,62 5,00
F e O ......................... . 5,77 12,32 9,41 7,40 6,81
M n O ......................... . 0,13 0,23 0,21 0,12 0,21
M g O ......................... . 5,98 29,32 29,05 5,32 5,41
C a O ......................... . 11,47 4,91 4,16 11,61 11,07
Na20 ......................... . 2,60 1,18 0,82 2,92 3,61
K 20 ......................... . 0,79 0,40 0,21 0,92 1,12
h 2o + ..................... . 1,40 1,12 5,45 3,58 1,40
H 20 - ..................... . 1,30 0,59 1,36 1,39 0,20

P A ......................... . 0,12 0,26 0,04 0,40 0,40

Summe. . . 99,71 100,36 99,92 100,29 100,47

Spez. Gew................. . 2,93 3,13 3,03 2,80. —
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Norm:
1. 2. 3. 4. 5.

O r ........................... . . 4,5 2,2 1,1 5,6 —
A b ........................... . . 22,0 4,7 6,8 19,2 —
A n ........................... . . 33,4 10,0 7,5 23,9 —

D iopsid .................. . . 18,5 9,9 10,3 24,7 —
Hypersthen . . . . 7,8 — 6,7 — —

O livin...................... . . 2,2 62,3 50,8 4,1 —

Ilm e n it .................. . . 3,5 2,9 5,2 5,6 —

Magnetit . . . . . . 5,1 3,0 4,6 8,1 —

A p a t i t .................. . . 0,3 0,7 0,1 1,0 —

Nephelin . . . 2,8 — 2,7 —

Modus:

O livin .................. . . 9,5 66,0 66 7,5 —
A u g it .................. . . 23,5 14,0 16 22,0 —

Plagioklas . . . . . 60,5 17,5 13 46,0 —

Eisenerz. . . . . . 5,0 2,5 4 11,5 —

Zeolithe . . . . . 1,5 — 1 — —

Analcim. . . . . . — — — 5,5 —

Kalk-Zeolithe . . . --- — — 6,5 —

Apatit . . . . . . — — — 1.0 —

Das Muttermagma entspricht durchweg dem Plateau-Basalt-Typus. 
Differentiation wurde wesentlich durch Absinken von O livinkristallen 
hervorgerufen. Die unteren Glieder der Gruppe basischer Sills sind reicher 
an ultrabasischem Gestein als die höher gelegenen, so daß angenommen wird, 
daß die Differentiation bereits im  Keservoir deutlich ausgeprägt sein mußte 
und in einer starken Anreicherung von Peridotit bestand.

Hans H im m el.

Frederlck W alker: A n  a lb i t i t e  f r o m  Ve Ske r r i es ,  S h e tla n d  
Is les. (Min. Mag. 2 3 .  Nr. 139. 1932. 239—242.)

Die Ye Skerries bilden eine Gruppe kleiner Felsen an der Westküste 
der Shetland-Inseln, 3 Meilen W NW  von Papa Stour. Das weiße Gestein 
besteht aus fast reinem A lb it in  Kristallen von durchschnittlich 1 mm Größe. 
Diese sind nach dem Albitgesetz verzwillingt, selten nach dem Karlsbader 
oder Periklingesetz. Sie sind optisch positiv, m ittlerer Brechungsindex 
1,530 ±  0,002. Symmetrische Auslöschung der Albitlamellen 14°. Zonar
struktur wurde nicht beobachtet.

Auftretende grüne Flecken erwiesen sich als Chlorit. Der Struktur 
uach is t das Gestein plutonischen Ursprungs. Die Analyse ( N a j m a  Sa h l b o o m ) 

ergab (s. nächste Seite oben):
Vermutlich steht die Bildung dieser A lb itite  in  Beziehung zu den p luton i

schen Massen des Assynt und Ben Loyal des älteren Postcambriums. Die 
•Altersbestimmung ist jedoch nicht als völlig sicher zu betrachten.
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S i02 ................................. . 66,56
TiOa ................................. . 0,16

A 1 A  ................................. . 19,41
Fe20 3 ............................. . 1,53
F e O ................................. . 0,22
M n O .................................
M g O ................................. . 0,32
C a O ................................. . 0,68
Na20 ................................. . 10,64
K aO ................................. . 0,34
H20 + ......................... . 0,20
H 20  ............................. . 0,14
P A ................................. . 0,16

Summe. . . 100,36

Spez. Gew......................... . 2,64

Norm:
Q u a r z ................ . . . . 2,0
O r ......................... . . . . 1,7
A b ......................... . . . . 90,1
A n ......................... . . . . 2,5
Korund . . . . . . . . 0,6
Ensta tit . . . . . . . . 0,8
Ilm en it . . . . . . . . . 0,3
Magnetit . . . . . . . . 0,2
Häm atit . . . . . . . . 1,3
A p a t i t ................. . . . . 0,3
H 20 ..................... . . . . 0,3

H ans H im m e l.

H . H . Read: On q u a r t z - k y a n i t e  rocks  in  U n s t,  S h e tla n d  
Is la n d s , and th e ir  be a r i n g  on m e t a m o r p h i c  d i f fe re n t ia t io n .  
(Min. Mag. 23. Nr. 140. 1933. 317—328.)

Erstmalig w ird hier ein merkwürdiges Quarz-Disthengestein von Unst, 
der nördlichsten der Shetland-Inseln, beschrieben. Das Muttergestein is t ein 
Chloritoid-Disthenschiefer. Es w ird als die Saxa Yord-Gruppe bezeichnet 
nach einem Hügel, der ganz aus diesem Gestein besteht. Am häufigsten 
findet es sich als grünlichgrauer Typ. Disthen, Chloritoid, Muscovit, Quarz, 
Eisenerze und gelegentlich Chlorit bauen das Gestein auf. Relikte von Stau- 
ro lith  und Granat sind ebenfalls vorhanden. Der Disthen bildet prismatische 
Kristalle. Chloritoid und seltener Disthen lassen erkennen, daß sie aus Stau- 
ro lith  hervorgegangen sind. Granat is t in  Chloritoid umgewandelt. Letzteren 
verdrängt manchmal Chlorit. Es lassen sich demnach 3 Phasen unterscheiden: 
Staurolith und Granat, Chloritoid und Disthen (aus den beiden vorhergehenden 
entstanden), Chlorit (aus Chloritoid).

Der Quarz-Disthenfels bildet in den Disthen-Chloritoidschiefern gang
artige Massen an vielen Stellen, so besonders im  Dale Burn. Meist verlaufen 
die Gänge parallel zur Schichtung, in  manchen Fällen sind sie jedoch diskordant. 
Die Gänge haben eine größte Mächtigkeit von etwa einem Fuß. Einzelne 
Blöcke erreichen unabhängig davon größere Ausdehnung. Es lassen sich 
zwei Arten des Vorkommens unterscheiden: Die erste A rt is t einheitlich in  
der Zusammensetzung und von gangförmiger Lagerung. Die zweite A rt b ildet 
unregelmäßige Vorkommen zusammen m it dem Muttergestein, wobei letzteres 
in  unregelmäßigen Stücken dem Quarz-Disthenfels eingelagert ist. An den 
Berührungsstellen sind die beiden Gesteinsarten innig gemischt.

Der Quarz-Disthenfels besteht aus großen Körnern glasigen Quarzes 
und Rosetten von blaßblauem Disthen, der Einzelkristalle bis zu 2 Zoll bildet. 
Der Quarz zeigt häufig undulöse Auslöschung. Die Disthenrosetten setzen 
stets an den Salbändern des Ganges oder an den Berührungsstellen m it dem 
Muttergestein auf. In  einigen Stücken wurden auch kleine Muscovitschüppchen 
gefunden.
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Die m it dem Quarz-Disthenfels in unmittelbarer Berührung stehenden 
Teile des Muttergesteins unterscheiden sich wesentlich von dem normalen Typ. 
Vor allem sind sie grobkörniger, reicher an Disthen und meist völlig frei 
von Quarz. Disthen überwiegt vollständig und is t gelegentlich fast allein 
vorhanden. Häufig werden die Zwischenräume der großen Disthenkristalle 
von Chlorit eingenommen. Die Yerschiedenartigkeit zeigt die folgende Tabelle, 
die unter I  mikrometrische Ausmessungen des Mineralbestandes von typischen 
Chloritoid-Disthenschiefern gibt, unter I I  dagegen solche der hier besprochenen 
Gesteine, die m it dem Quarz-Disthenfels in K on takt stehen. Die angeführten 
Gehalte an S i02 und A120 3 sind aus dem Mineralbestand geschätzt. Eine 
von B. E. D ixo n  ausgeführte Analyse eines Chloritoid-Disthenschiefers lieferte 
50,88 S i02 und 31,89 A120 3.

Quarz Disthen
Chlori-

to id
Chlorit

Stau-
ro lith

Muscovit Eisenerz S i02 A l2Oa

17,0 1,9 9,4 18,4 15,3 30,7 7,3 44,6 27,2
16,4 11,0 8,1 9,3 — 47,8 7,7 47,2 29,8

I 13,7 2,8 5,6 — 6,2 65,6 6,1 47,6 32,6
12,5 8,2 1,8 2,5 4,2 67,4 3,4 48,3 34,2

11,2 5,6 5,2 1,9 — 73,6 2,5 48,5 34,2

M itte l 47,2 31,6

73,1 _ 20,5 — — 6,4 34,0 48,6
_ 77,0 — 15,1 — — 7,9 33,6 50,4

I I
— 66,5 10,7 — — — 22,8 27,2 46,3
___ 44,4 25,4 — — 28,0 2,1 35,2 49,3
— 72,6 — 9,3 — 18,1 — 38,1 54,0

— 69,9 — 5,3 — 23,2 1,5 38,2 53,6

34,4 50,3

Was den Ursprung des Quarz-Disthenfelses angeht, so is t sicher, daß 
hier Quarz und Disthen gleichzeitig entstanden sind. Magmatischer U r
sprung dieser gangartigen Massen scheidet aus. Auch is t es unwahrscheinlich, 
daß diese Gesteine die ursprüngliche Sedimentzusammensetzung darstellen, 
die n icht metamorph beeinflußt wurde. Verf. is t vielmehr der Ansicht, daß 
es sich bei der Bildung dieses Gesteins um eine endogene Absonderung während 
der Metamorphose handelt. Bei der Metamorphose entstanden aus dem ur
sprünglichen Sediment die Schiefer der Saxa Vord-Gruppe. Örtlich kam es 
aber dabei zur Anreicherung von Kieselsäure, so daß die Quarz-Disthenfelse 
entstehen konnten. Die hierbei benötigte Kieselsäure is t es, die den an
grenzenden Schieferpartien entzogen wurde und auch dort tatsächlich fehlt, 
deshalb sie eine von den normalen Schiefern abweichende Zusammensetzung 
Z(-‘igen.

Im  zweiten Hauptte il der Arbeit bespricht Yerf. die Anschauungen über 
die Möglichkeit der Stoffwanderung während der Metamorphose. Diese sind 
sehr widersprechend. Der vorliegende Fa ll entspricht der von P. E skola 1932 
angegebenen Differentiation innerhalb der Gesteinsmasse infolge Wachsens 
Von Kristallen oder Kristallaggregaten (Konkretions-Prinzip). Gerade die
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stellenweise, auch gangartige, Anreicherung von Quarz in metamorphen 
Gesteinen ist vielfach beobachtet worden. Deshalb muß auch auf diese An
reicherungen Rücksicht genommen werden, wenn man über den Chemismus 
der ursprünglichen Sedimente etwas aussagen w ill. Zum Schlüsse werden eine 
Reihe von Beispielen gegeben, bei denen entsprechende Verhältnisse wie in  
Unst in Frage kommen. Stets zeigt sich ein Zusammenhang zwischen den 
akzessorischen Mineralien der Quarzanreicherungen und den im  Nebengestein 
vorhandenen Mineralien. Hans H im m el.

Frankreich.
Yang Kieh: S ur l ’âge des d e ux  p r in c ip a le s  séries de g ra n ité s  

du  N o rd -O ue s t du P la te a u  C e n tra l fra n ç a is . (C. R. 196. 1933. 869.)

Im  NW  des Zentral-Plateaus finden sich zwei Hauptserien von Graniten: 
der eine enthält B io tit, der andere Muscovit. Der B io titg ran it findet sich im  
Massiv von Guéret, der Muscovitgranit (franz. Bez. Granulit) in  dem Gebirge 
von Marche und im  Massiv von Haute-Vienne. Beide Granite differieren aber 
in  geologischer wie petrographischer H insicht stark.

Der B io titg ran it bildet gewaltige Batholithe, die den zentralen Teil des 
großen Plateaus einnehmen, wie die Massive von Guéret, Millevaches und 
Combrailles. Der Muscovitgranit bildet die Kerne der hercynischen Falten 
oder breite Zonen an der Grenze der Batholithe. Beide Granite haben in den 
Dislokationszonen kataklastischen Charakter. Darin befinden sich neue 
Adern von Granulit, der mehr oder weniger zermalmt ist.

Die kristallinen Schiefer finden sich in engerer Beziehung m it Granit 
als m it Granulit. Der peripherische Teil des Granitmassivs von Saint-Léger- 
Magnazeix, die Zone von Cartempe-Montaigut, die Gegend von Aubusson, 
westlich Ladapayre, der E inschnitt der Eisenbahn bei Nerde (Linie Mont- 
luçon—Néris) u. a. werden aus Gneis gebildet. Dagegen findet sich in  den 
Kontaktregionen des Granulits und der Phyllite häufig eine metamorpho- 
sierte Zone, wie im  Massiv des Grano-Gneisgranulits von Anac-la-Poste. 
H ier treten in  den großen Glimmerschieferbanden Feldspäte auf. Auch der 
G ranulit is t einem tiefen Endomorphismus unterworfen, wie südwestlich 
Purfier und Peinvineau, südöstlich Clairbize. E r w ird stellenweise weniger 
schiefrig und enthält mehr B io tit. Letzterer bildet, begleitet von Muscovit 
und Sillim anit, kleine Linsen in  dem Gestein, so südöstlich Margot, an der 
Mulde der Bordes usw.

Auch am K ontakt von Granit und Granulit t r i f f t  man die Metamorphose 
an, indem sich beide Gesteine vermischen. Aber dieser Charakter verschwindet 
von der Grenze bis zum zentralen Granitmassiv. Das Gebirge von Marche 
zeigt die Granulitisation. Die Granitbänder im  SW von Saint-Sulpice-les- 
Feuilles und westlich des Dorfes Larberolle sind ebenfalls durch Granulit 
metamorphosiert.

In  den Gegenden, wo Gneis, Granit und Granulit sich zusammenfinden, 
is t die Metamorphose von sonderbarem Charakter. Westlich Souterraine 
haben die kristallinen Gesteine im  allgemeinen eine körnige S truktur; aber 
man bemerkt oft eine schwankende Schichtung, wovon weder der Granit noch
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der Gneis frei sind. Indessen reichert sich der Muscovit an und diese Gesteine 
Werden manchmal gelblichrot und sehr feldspatreich. Ih r  Aussehen nähert 
sich dem des Granulits, was besonders in  der Gegend des Sees Noth und süd
lich des Dorfes Chatenet zu beobachten ist.

In  den kristallinen Schiefern wurden Aureolen des Exomorphismus be
obachtet, welche die Granulitmassive umgeben. Darin finden sich Turmalin, 
Pegmatitgänge und Aplite.

Der B io titg ran it hat im  allgemeinen ein blaugraues Aussehen und manch
mal eine Porphyroidstruktur; an gewissen Orten schließt er Cordierit ein. 
Der Quarz is t meist xenomorph. Der Muscovitgranit erscheint manchmal 
ro t oder gelblich und zeigt niemals eine Porphyroidstruktur; Cordierit kommt 
nicht vor, jedoch Turmalin, Topas, Beryll. Der Muscovitgranit is t saurer 
als der B io titgran it.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß der G ranulit jünger is t als 
der Granit. E r n im m t häufig den A n tik lina lte il der Falten des armorikanischen 
und variskischen Gebirges ein. Sein A lte r is t hercynisch. Die Konsolidation 
scheint im  Devon anzufangen und sich fortzusetzen bis ins Carbon. In  den 
oberen Zonen der kristallinen Schiefer, welche den Granit überdecken, stellen 
die Lakkolithe und Granitgänge Kontakte ohne Übergang zu den phyllitischen 
Gesteinen dar. In  der Tiefe geht der Granit in  Gneise über, die zur Granit
formation - gehören. Ih r A lter erscheint vorhercynisch. Die Granulitader ist 
in  die gneisgranitischen Massen in jiz ie rt worden, indem sie zerrieben wird 
und diese metamorphosiert. Auf diesem kristallinen Sockel ruhen die Kohlen
lager, welche m it den tektonischen Zonen zusammenfallen und Verwerfungs
synklinalen bilden. Henglein.

L. Berthois : É tu d e  du m é ta m o rp h is m e  de c o n ta c t à l ’a ide  
des m in é ra u x  lo u rd s . (C. R. 196. 1933. 493.)

In  der Bretagne sind die Gesteine bis in  größere Tiefe verändert und 
m it Vegetation bedeckt, so daß es oft sehr schwierig ist, den Metamorphismus 
am K ontakt des Granits und der Sedimentgesteine zu prüfen. Verf. hat in  der 
Gegend von Vitré-Lavel in  den Massiven von Balazé, Princé, Dompierre-du- 
Chemin, la Croixille, Alexain und Pertre, wo die Aufschlüsse selten und die 
Gesteine fast immer am K ontakt verändert sind, die schweren Mineralien 
untersucht. Es konnten damit wichtige endomorphe Modifikationen des 
Granits festgestellt werden.

Im  Massiv von la Croixille wurden am K ontakt m it der Schieferzone 
Zirkon, Sphen, Monazit, Andalusit, S illimanit, Granat, Turmalin beobachtet, 
im  Massiv von Balazé an einem andern K ontakt Zirkon, Monazit, Andalusit, 
Brookit, Turmalin und gemeine Hornblende, im  Massiv Von Prince Zirkon, 
Sphen, Monazit, Andalusit, S illimanit, Granat, Staurolith, Anatas, Turmalin, 
gemeine Hornblende.

Am K ontakt des Granulitmassivs von Pertre waren, wenn die exomorphen 
Veränderungen der Schiefer sehr schwach waren, die endomorphen Ver
änderungen des Eruptivgesteins sehr deutlich. Es zeigten sich hier Granat 
und Staurolith. Die Trennung der Mineralien erfolgte m it Bromoform. Aus 
15 cm3 erhielt Verf. 400 Bruchstücke von Hornblende, während ein Dünnschliff

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beierate 1933. I I .  5 7
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des frischen Gesteins vom selben Fundort nur 6 enthielt. Aus dem Massiv 
von Pertre bei Brielles lieferte eine Trennung 400 Zirkone und 4 Granaten, 
während die Dünnschliffe desselben Fundorts nur etwa 10 Zirkone jeweils 
lieferten. Eine einzige Trennung in Bromoform zeigt also, um 4 Granaten 
zu finden, dieselbe Wahrscheinlichkeit wie 40 Dünnschliffe.

M. Henglein.

Jacques de Lapparent: La  s ig n if ic a t io n  des g ra n u lite s  de B re 
tag ne  e t la  genèse du c r is ta l lo p h y l l ie n .  (C. R. 196. 1933. 791.)

Verf. n im m t fü r die Glimmerschiefer von Léon ein vorhercynisches A lter 
an, wie auch J. Jung für die Gneise und Glimmerschiefer von Elsaß. Im  ganzen 
Teil der armorikanisch-variskischen Kette, die von der Bretagne bis zu den 
Vogesen reicht, haben sich keine phyllitischen Gebiete gebildet, die gleich
altrig  m it den geotektonischen Zyklen sind, welchen die Kette ihre Existenz 
verdankt.

Granite finden sich in der Bretagne besonders im  Léon und sind hercyni- 
schen Alters. Die Bildung an Ort und Stelle dieser Granite is t älter als die der 
Granulite. Übrigens is t der Granulit auch anderwärts das jüngste der graniti- 
schen Gesteine.

Die Glimmerschiefer von Léon und der Turmalin, welchen man darin 
findet, sind das Resultat eines alten, vorhercynischen Ereignisses.

M. Henglein.
Jacques de Lapparent: S ur les m ica sch is te s  du Léon. (C. R. 196. 

1933. 357.)

Im  Hafen von Conquet im  Lande Léon in der Bretagne sind die Glimmer
schiefer an einer Klippe gut aufgeschlossen. Sie fallen gegen S unter etwa 
45° ein. Staurolith und Granat verteilen sich auf Lagen, welche bald im  Sinne 
der Spaltfläche, bald schief dazu sind. Man hat in  letzterem Fall ein Kenn
zeichen fü r die Lage der Charnière, welche erkennen lassen, daß durch die 
Masse der gespaltenen Glimmerschiefer Faltungen gehen, die übrigens ziem
lich spitz und markiert sind durch abwechselnde Lagen von Staurolith und 
Granat und solche ohne Mineralien. Daraus kann man auf eine ehemalige 
Heterogenität des Materials schließen, aus dem sich durch Metamorphose 
die Glimmerschiefer herleiten.

Die mikroskopische Prüfung der Gesteine erlaubt, zu sehen, daß die 
Staurolithkristalle jünger als die Faltung sind. Man kann ferner durch Ver
folgung der detritischen kleinen Quarzkristalle Faltungszonen feststellen. Die 
Staurolithprismen unterbrechen in  gewissen Fällen ihre Entwicklung in  einem 
Sinne, um in einem andern, wenn sich die Kurve der Falte ändert, zu ver
laufen. Es handelt sich um einen einzigen, nicht mechanisch gedrehten Krista ll. 
Das ursprüngliche Material des Glimmerschiefers war eine sedimentäre Masse 
von komplexer Zusammensetzung: ein Ton, in  geologischem Sinne. Man 
darf schließen, daß die Tonmassen gefaltet worden sind, daß eine Metamorphose 
die verschiedenen Mineralien entstehen ließ. Sie h ie lt an während der Span
nung, welche der Faltung folgte, derart, daß die Glimmer sich orientierten 
und so die Schieferung ermöglicht wurde. Die Glimmerschiefer sind ferner 
gepreßt. Die dynamischen Kräfte zeigen sich außerdem durch plastische
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Reaktionen des Glimmerschiefers auf die Linsen oder Quarzadern. In  ver
schiedenen Zonen is t der Glimmerschiefer zerquetscht.

Man darf also annehmen, daß die Glimmerschiefer von Conquet oder der 
benachbarten Gegenden die Spuren zweier dynamischer Serien darbieten: 
Eine erste Serie, welche die allgemeine Faltung des Urmaterials erlaubte, 
dann die Schieferung während der Metamorphose entstehen ließ. Eine zweite 
Serie hat die Deformation des verarbeiteten Materials bewirkt.

Die Beziehungen der Glimmerschiefer und der Granulite werden noch 
untersucht. Einerseits können die Granulite die Glimmerschiefer imprägnieren, 
sie mehr oder weniger verändern und in Granulitgneise überführen. Anderer
seits nehmen die Granulite auch die Glimmerschiefer auf. Dort, wo der Glimmer
schiefer selbst heftig dynamisiert ist, bleibt der G ranulit unversehrt und ist 
höchstens verworfen. In  der südlichen Bretagne wurden die Granulite von 
der zweiten paroxysmalen Phase der hercynischen Faltung berührt. In  Corn
wall wurden sie heftigen Deformationen unterworfen. Daraus ergibt sich der 
Schluß, daß die Deformation der Glimmerschiefer von Conquet älter is t als 
die zweite hercynische Phase. M. Henglein.

Georges et Boris Choubert: N o u v e lle s  o b s e rv a tio n s  te c to n iq u e s  
sur le m ass if du T a b o r. (C. R. 196. 1933. 1040.)

Das kristalline Massiv von Tabor begrenzt südlich Romanche das west
liche Amphibolitband des Massivs von Belledonne und besteht aus mehreren 
petrographischen Einheiten, wovon jede eine besondere tektonische Rolle 
spielt.

Zuunterst finden sich Glimmer- und Chloritschiefer, die im  S horizontal 
und im  N unter 40° NW  geneigt sind. Sie sind besonders östlich Roisonne 
entwickelt. Darüber kommen heterogene Gabbros, allgemein zermalmt m it 
ihrem Gefolge von Pyroxenolithen, Hornblenditen und Serpentinen, begleitet 
von Amphiboliten. Darüber folgt die Sedimentbedeckung m it Triasdolomiten, 
begleitet von bunten Mergeln, lokal 100 m und mehr mächtig und überdeckt von 
einer mächtigen Serie von Liaskalken. Zwischen Trias und Lias finden sich Spilite 
(10—15 m). Die Sedimente liegen auf den Glimmerschiefern und Gabbros; 
dazwischen findet sich eine mächtige tektonische Breccie, die 10 m Mächtig
keit erreicht. Die Schieferunterlage hat nur Einzeldeformationen durch Faltung 
erlitten. Das Gabbro-Massiv dagegen is t in  viele Bruchstücke von verschie
denen Dimensionen disloziert worden, die von Zonen der Zerreibung und inten
siver Auswalzung getrennt sind. Serpentinfetzen und Triasdolomite, die von 
Minettegängen begleitet sind, finden sich häufig zwischen den Bruchstücken. 
Es scheint, als ob die Minettegänge, welche Flächen geringen Widerstands 
gebildet haben, vielfach die Dislokationen begünstigt haben.

Alle diese tektonischen Ereignisse nehmen keinen großen Umfang ein. 
Eie eingeschlossenen Triasfetzen verlieren sich rasch in  der Tiefe. Sie sind 
erhalten geblieben, weil die Erosion nur wenig das kristalline Massiv angegriffen 
bat. Die vortriassische Oberfläche von Tabor is t im  M itte l um 25° gegen NW  
geneigt. M. Henglein.

I I .  57 *
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C. Friedländer und P. Niggli: B e i t r a g  z u r  P e t  r  o g r  a p h i  e 
d e r  V o g e s e n .  (Schw. Min. u. Petr. M itt. 11. 1931. 366—411. M it 
3 Fig., 4 Tab. u. 1 Taf.)

Die Arbeit umfaßt die petrographische und chemische Charakteristik 
der -wesentlichen Eruptivgesteinstypen der Vogesen, besonders des Hochfeld
massivs und des Kammgranites. Dazu kommt die chemische Untersuchung 
metamorpher Gesteine vorwiegend aus dem Kontaktgebiet von Barr-Andlau 
und die petrographisch-chemische Beschreibung von drei Gesteinen außerhalb 
der genannten Gebiete.

Aus dem Gebiet des Kammgranites werden insgesamt acht Gesteine 
beschrieben, analysiert und auf modalen Mineralbestand umgerechnet. Die 
Gesteine umfassen fünf Granite und drei seiner Differentiate, ein Granit
porphyr, ein Lamprophyr und ein Hornblendit.

Aus dem Gebiet des Hochfeldmassivs stammen die Beschreibungen 
und Analysen von fünf weiteren Gesteinen, einem D io rit von Gibet, einem 
Granodiorit von Andlau, und zweier Granitporphyre (Adamellite) von Gibet 
und Fouday und eines Vogesites von Andlau.

Die drei untersuchten Gesteine außerhalb des eigentlichen Untersuchungs
gebietes liegend sind ein Andesittuff von Ste. Odile, ein Porphyr im  Devon 
von derselben Fundstätte und ein L im burg it von Riquewihr.

Aus der L ite ra tur konnten drei Analysen entnommen werden, die sich 
auf einen Hochfeldgranit, eine basische Ausscheidung im  Andlaugranit und 
auf einen L im burg it von Riquewihr beziehen.

Verglichen m it neueren Analysen aus der L ite ra tur ergibt sich fü r das 
Gebiet des Kammgranites folgendes:

Die Hauptvariation der Gesteinstypen liegt zwischen si 200—300. In  
diesem Gebiet sind die Werte von fm  im  besonderen und damit verbunden 
auch von mg und k  hoch. Diese Eigentümlichkeiten sind fü r den Übergang 
pazifischer Provinzen zu mediterranen und fü r die lamprophyrische Differen
tia tion  charakteristisch. Wegen der großen Verbreiterung dieser lampro- 
quarzsyenitischen Gesteinscharaktere w ird vorgeschlagen, einen neuen 
Magmatypus m it der Bezeichnung ,,kammergranitisch“  abzugrenzen. Dieser 
hat die folgenden (vorläufigen) Variationsbreiten:

si al fm  c alk k  mg
209—231 24,6—29 37,5—42 9,5—13 18,5—24,5 0,46—0,65 0,60—0,66

Der kammgranitische Magmatypus ist (vorläufig) auf die folgenden Typen
werte festgesetzt worden:

si al fm  c alk k  mg
225 26 39 12 23 0,6 0,6

Der Gesamtchemismus der Kammgranite steht in  deutlichem Gegensatz 
zu demjenigen des südlichen Schwarzwaldes, einzig basische Schlieren des 
letztem bilden ein verbindendes Glied. Die Hypothese, daß der hohe fm- 
Gehalt der Gesteine der Vogesen auf Assimilation zurückzuführen sei, läßt 
sich nicht beweisen. Naheliegender ist die Vermutung, daß zwischen der 
■lamprosyenitischen Differentiation und dem Muttermagma eine Vermischung
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stattgefunden hat, die zu diesen lamproquarzsyenitischen Gesteinstypen 
geführt hat.

Die Hochfeldgesteine umfassen Granodiorite, Diorite bis Leukograno- 
gabbros, es sind typische Gesteine der pazifischen Sippe. Verglichen m it 
den Typen des Kammgranites zeigen sie tiefere Werte fü r fm, mg, k, was 
durch eine mannigfaltige lamprophyrische Differentiation erklärlich erscheint.

Der Vergleich zwischen vermessenem modalem Mineralbestand und 
dem errechneten normativen ergibt, daß die Mineralvermessung ein weniger 
charakteristisches Gesteinsbild ergibt als die Analyse, so daß die chemische 
Klassifikation der Magmentypen fü r die Eruptivgesteine eine detailliertere 
Unterscheidung gestattet, als die quantitative mineralogische Charakteristik.

W . Minder.

Italien.
Ciro A n d rea tta : K i c e r c h e  P e t r o g r a f i c h e  s u l l a  R e -  

g i o n e  d i  C i m a  d ’ A s t a .  [Petrographische Untersuchungen im  Ge
biet der Cima d’Asta.] (Mem. Ist. Geol. R. Univ. Padova. 10. Jahrg. 1932.)

Anläßlich einer Neuaufnahme des Blattes „Fe ltre “  der Carta Geologica 
1 : 100 000 der Tre Venezie, die Verf. zusammen m it G. B. Trenek aus
führte, fand auch das ganze Massiv der Cima d’Asta eine neue petrographische 
Bearbeitung, gestützt auf mikroskopische Untersuchung und zahlreiche 
Analysen.

Vor allem gibt Verf. eine eingehende Darstellung des früher als „G ran it“  
bezeichneten Gesteins der Intrusivmasse der Cima d’Asta, das er je tz t auf 
Grund seiner Analysen zwischen Granodiorit und Adamellit stellt (Ref. 
würde es als Tonalit bezeichnen). Es is t m ittelkörnig, lichtgrau und füh rt 
als dunkeln Gemengteil nur B io tit. U. d. M. zeigt sich großer Reichtum 
an Quarz; Orthoklas ist sehr häufig sowie Plagioklas. Letzterer is t Oligoklas- 
Andesin bis Andesin und häufig zonar aufgebaut; der Kern is t dann Andesin, 
der Rand Oligoklas bis Albit-Oligoklas. Von dunkeln Gemengteilen findet 
sich n u r  B io tit oft in  Blättchen m it guter Begrenzung; Chlorit als sekundäres 
Umwandlungsprodukt. Zirkon und R u til erscheinen da und dort m it pleo- 
chroitischen Höfen im  B io tit. Akzessorische Gemengteile sind: Apatit, 
Magnetit, T itan it und Epidot. Bezüglich der Reihenfolge der Ausscheidung 
der einzelnen Gemengteile erreicht der B io tit den höchsten Grad der Idio- 
morphie. Ihm  zunächst steht der Plagioklas; erst nach ihm  kom m t der 
Orthoklas und die letzte Ausfüllung bildet der Quarz. Von den beiden Ana
lysenproben stammt die eine aus dem V a l d e l G r i g n o b e i  Malene, während 
die zweite im  „G ran it“ -Bruch M o 1 e 11 i  im  unteren Tal d e 1 M a s o auf 
der Seite von Salubio gesammelt wurde.

D ie  p e r i p h e r i s c h e  h o r n b l e n d e r e i c h e  F a z i e s  der 
Cima d’Asta hatte seinerzeit Salomon als hornblendereichen Tonalit be
zeichnet. Und in  der Tat dehnt sich am Südrand der früher als Granit be
zeichneten Masse fast von T o r c e g n o  bis nördlich von S a m o n e eine 
teilweise sehr basische hornblendereiche Fazies aus, die auf der geologischen 
Karte von G. B. Trener als basische Fazies des „G ranits“  benannt wurde.
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Analysen: I. I I . M ittelwert

S i02 ............................. . 70,02 72,02 71,02

T i0 2 ............................. . 1,03 1,21 1,12
Z r0 2 ............................. . Sp. 0,08 0,04

A120 3 ............................. . 14,11 11,76 12,93

Fe20 3 ......................... . 0,73 0,81 0,77

F e O ............................. . 2,24 2,40 2,32

M n O ............................. . 0,08 0,10 0,09

M g O ............................. . 0,77 1,81 1,29

C a O ............................. . 2,98 2,99 2,98

B a O ............................. — 0,02 0,02

K 20 ............................. . 3,52 3,17 3,34

Na20 ............................. . 3,26 2,82 3,04

H 20  ......................... . 0,39 0,10 0,25

H.O + ......................... . 0,31 0,48 0,39
C02 ............................. . — Sp. Sp.
p 2o6 ............................. . 0,29 0,26 0,27

s ................................. . n. d. 0,02 0,02

C I ................................. 0,04 0,04

F ................................. . n. d. 0,02 0,02

Summe . . . . . 99,73 100,11 99,95

0  -  S +  CI +  F . . . 0,02 0,02

100,09 99,93

Konstanten nach N ig g l i:
s i ................................. . 341,0 353,0 347,0
t i ................................. . 3,0 4,4 3,7
a l ................................. . 40,4 34,1 37,2
f m ................................. . 17,7 26,6 22,2

c ..................................... . 15,5 15,9 15,7

a l c ................................. . 26,4 23,4 24,9

k ................................. . 0,42 0,42 0,42

m g ................................. . 0,32 0,49 0,40

c / f m ............................. . 0,88 0,60 0,74

A b t................................. . V. IV . V.

Nach eingehender Untersuchung fand Verf. daß es sich um eine Randbildung
des Massivs durch H o r n b l e n d  e - T o n a l i t  handelt. Die Feldspäte
unterscheiden sich vom normalen oben beschriebenen Gestein wenig, nur 
is t der Orthoklas wenig verbreitet. Der Quarzgehalt is t immer noch be
trächtlich. Die wenig zonaren Plagioklase enthalten 44 % An, die zonar 
aufgebauten im  Kern 70 % An, bis zu 33 % An am Rande. Außer B io tit 
erscheint massenhaft Hornblende, und zwar primäre braune gemeine und 
grüne Hornblende sowie sekundäre faserige uralitische. Akzessorische Ge
mengteile sind Magnetit, Apatit, T itan it, Häm atit, Zirkon, Epidot, R u til.
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Si20  . . . . 61,21 K 20  . . . 2,89 Nach N ig g l i:
T i,0 2 . ■ • - 1,01 Na20  . . 2,86 si = 201,68 alc =  15,2
Z r02 . . . . 0,04 H 20  — . . 0,15 t i  = 2,50 k  =  0,40
A120 3 . . . . 14,54 H 20  +  . . 0,29 al = 28,3 mg =  0,40

. . . 3,27 C02 . . . 0,11 fm  = 32,3 c/fm =  0,75
CrO . . . . Sp. P A  . . . 0,22 c = 24,2 Abt. V.
EeO . . . . 4,03 s . . . . 0,04
MnO . . . . 0,08 CI . . .  . 0,02
HgO . . . . 2,61 F . . . . Sp.
CaO . . . . 6,80 Summe . 100,16
BaO . . . . 0,03 — 0  =  S +  C1 0,02

100,14

D ie  p e r i p h e r i s c h e  p o r p h y r i s c h e  R a n d z o n e  der 
Hasse der Cima d’Asta zeigt eine basischere D ifferentiation der Normalfazies. 
Die untersuchten Proben stammen vom G i p f e l  der Cima d’Asta und zeigen 
durch vereinzelte größere Individuen von Orthoklas und Quarz eine Neigung 
zur Porphyrstruktur. Die femischen Gemengteile sind reichlicher als im  
normalen Hauptgestein; außer B io tit ist es noch eine gemeine grüne Horn
blende m it nicht sehr starkem Pleochroismus: a — hellgelb, ß =  gelbgrün 
bis bräunlichgrün, y  =  grün. In  dem beschriebenen Gestein finden sich 
noch l i n s e n f ö r m i g e ,  b a s i s c h e r e  K o n z e n t r a t i o n e n ,  aber 
m it dem gleichen Mineralbestand wie beim Normalgestein und der periphe
rischen Fazies. Man beobachtet sodann eine Anreicherung von Hornblende, 
B io tit und Epidot, während unter den salischen Gemengteilen der Plagioklas 
gegenüber Orthoklas und Quarz an Bedeutung gewinnt; auffallend ist ferner 
der Reichtum an T itan it; außerdem sind die sonst spärlichen Oxyde des 
Eisens überall verbreitet. Die Hornblende ist stärker pleochroitisch und 
scheint eisenreicher zu sein. Auch erscheint in  solchen Konzentrationen ein 
augitischer monokliner, wenig eisenhaltiger Pyroxen, der aber hinter der 
Hornblende zurücksteht.

S i02 . . . . 64,84 CaO . . . 4,04 Nach N ig g l i:
TiOä . . . . 0,96 K aO . . . 4,62 si =  257 alc =  22,6
Z r02 . . . .  Sp. Na20  . . 2,83 t i  =  2,85

xOoII¿4

A1 A  . . . . 14,75 H 2Ö — . . 0,35 al =  34,5 mg =  0,32
p ea0 3 . . . 1,34 h 2o  +  . . 0,56 fm  =  25,7 c/fm =  0,69
FeO . . . 3,94 c o 2 . . . 0,12 c =  17,2 Abt. V.
MnO . . . . 0,10 P A  • • . 0,21
HgO . . . . 1,39 Summe . 100,15

Aus der Analyse ergibt sich fü r die basischen peripherischen Konzentra
tionen im  Vergleich zur normalen Fazies des granodioritischen Adamellits 
|t®r Cima d’Asta eine Vermehrung der Oxyde von Ca und Fe; bemerkenswert 
lst  auch ein Ansteigen von K „0 . Verf. vergleicht sodann die NiGGLi’schen 
Komponenten m it denen von typischem Granodiorit und Quarzmonzonit 
m it dem Ergebnis, daß ein Z w i s c h e n g l i e d  z w i s c h e n  G r a n o -  
^ * ° r i t  u n d  Q u a r z m o n z o n i t  vorliegt.
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In  der Nähe des Gipfels der Cima d’Asta fand Verf. folgende Gänge im 
Adamellit: 1. von Monzonit, 2. von rötlichem A plit, 3. von Quarzporphyr, 
4. von brecciösem Tuff und 5. einige auch sonst in  den übrigen Teilen der 
Gebirgsmasse häufige Quarzgänge m it Metallsulfiden, insbesondere m it Pyrit.

1. D e r  M o n z o n i t g a n g .
Wo seine Mächtigkeit beobachtet werden konnte, schwankt sie zwischen 

15_ 30/35 cm. Seine Länge läßt sich nicht genau feststellen infolge Schutt
bedeckung. Das Streichen zieht SW—NO. Im  Gang bemerkt man oft 
b a s i s c h e r e ,  s e h r  f e i n k ö r n i g e  K o n z e n t r a t i o n e n  am 
Salband nach dem normalen Adam ellit hin.

U. d. M. zeigt d ie  n o r m a l e  G a n g m a s s e  Neigung zu porphy- 
rischer S truktur infolge des Auftretens einiger größerer Plagioklaseinspreng
linge. _  An hellen Gemengteilen steht an erster Stelle Plagioklas m it 44 % An; 
verschiedene sind auch zonar aufgebaut und führen einen Kern m it ca. bis 
53 % An, eine peripherische Zone m it 30 % An und einen alleräußersten Rand 
m it 19 %  An. An Bedeutung zunächst steht ihm  Orthoklas, und Quarz bildet 
die letzte Ausfüllung. Unter den dunkeln Gemengteilen is t am häufigsten 
der B io tit, o ft in  idiomorphen Blättchen; Chlorit als sekundäre Bildung 
is t auch ziemlich häufig m it Epidot, Calcit, Muscovit und Magnetit. Be
sonders häufig is t Chlorit in  Äderchen an der Grenze nach der basischen 
Konzentration, a =  grün, ß =  hellgelb. Chz. — , Chm + ; es liegt somit 
K linochlor vor. Ziemlich verbreitet ist auch eine lichtgrüne eisenarme Horn
blende; vereinzelte etwas eisenreichere Typen sind intensiver grün nach y  
und braungrün nach ß. Wenig verbreitet ist schließlich noch diopsidischer 
Pyroxen. Manche Epidotkriställchen sind zonar aufgebaut und schließen 
einen braunen Kern von O rth it ein. Akzessorische Gemengteile sind; Zirkon, 
T itan it, Ilm enit, Häm atit und Magnetit.

S i02
T i0 2
A 1 A
Fe20 3
FeO
MnO
MgO

. . 65,22 CaO . . . 4,23 Nach

. . 0,66 K 20  . . . 4,71 Si =  257

. . 14,41 Na20  . . 3,06 t i =  1,9

. . 1,51 I I 20  -  . . 0,35 a l =  34,2

. . 3,70 h 2o  +  . . 0,57 fm =  24,1

. . 0,18 C02 . . . 0,14 c =  18,0

. . 1,14 P A  . . . 0,33 alc =  23,7

100,21 100,0

b a s i s c h e r  e n f e i n k ö r n i g e n K  o n z e

k  =  0,50 
mg =  0,28 

c/fm =  0,74

Die ----------------------
am Salband des Monzonitgangs sind ähnlich den basischen Konzentrationen 
in  der peripherischen porphyrischen Zone der Cima d’Asta.

U. d. M. is t der Quarz und Orthoklas spärlicher als im  normalen Gestein; 
auch weist ersterer eine größere Idiomorphie auf. Die Plagioklase sind die
selben. Reichlicher als im  normalen Gestein is t der B io tit, der oft in  Chlorit 
umgewandelt ist. Größere Bedeutung erlangt der Pyroxen, der fast wieder 
derselbe ist wie im  vorigen Gestein. Auch ist er häufiger als die Hornblende, 
die etwas stärkeren Pleochroismus aufweist. Relativ häufig is t Epidot und
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O rth it. Akzessorische Gemengteile sind: Apatit, T itan it, Zirkon, Rutil, 

Calcit, Ilm enit und Magnetit.

I. I I . M ittelwert

S i02 .................... . . . 60,98 59,96 60,47

T i0 2 .................... . . . 1,47 1,56 1,51

A120 3 .................... . . . 13,36 15,86 14,61

Fe20 3 ................ . . . 1,84 2,77 2,31

F e O .................... . . . 4,68 4,60 4,64

M n O .................... . . . 0 ,1 1 0,09 0 ,1 0

M g O .................... . . . 2,37 1,78 2,07

C a O ..................... . . . 5,54 4,81 5,18

K 20 .................... . . . 4,78 4,14 4,46

Na20 .................... . . . 3,17 2,87 3,02

H 20 — ................ . . . 0,29 0,32 0,30

H 20 + ................ . . . 0,97 1 ,2 0 1,09

C02 .................... . . . 0,24 0 ,2 0 0 ,2 2

P20 6 .................... . . . 0,30 0 ,21 0,25

Summe . . . . .1 0 0 ,1 0 100,35 100,23

N a c h  N i g g l i :

I. I I . M ittelwert

. . .2 1 0 208 209

. . .  3,8 4,08 3,58

a l ........................ . . . 27,2 32,5 29,7

f m ........................

CO©CO 30,3 30,6

, . . . 20,8 18,2 19,5

a l c .............................. . . . . 21 ,2 19,0 20,1

k  .............................. . . . . 0,50 0,48 0,49

. . . . 0,39 0,30 0,35

c / f m ................ . . . . 0,67 0,60 0,63

A b t..................... . . . . i v / v IV IV

Auch aus den Analysen folgt die große Ähnlichkeit zwischen der peri
pherischen basischen Fazies des Adamellits und dem normalen Typ des Gang
gesteins, das man so unter die Quarzdiorite und Quarzmonzomte einreihen

könnte.

2. D e r  A p l i t g a n g .
Die ganze Eruptivmasse der Cima d’Asta w ird  von vielen Gängchen 

durchzogen, teils von solchen aplitischer, teils lamprophyrischer Natur. 
Hierzu gehört in  der Nordostzone des Gipfels ein Aplitgang in  der Nachbar
schaft des Monzonits. Seine Breite variiert von 10—15 cm; seine Richtung

läuft SW—NO. ^  , n  t l ,
U. d. M. besteht er aus folgenden Mineralien: Quarz, Orthoklas, A lb it,

B io tit, Chlorit, Epidot, sowie wenig grüne Hornblende. Akzessorische Ge
mengteile sind: Apatit, T itan it, Magnetit, Häm atit, R u til, L im on it und Calcit.
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S i02 . . . 73,07 CaO . . . . 1,34 Nach N i g g l i :
TiOa . . . 0,17 K aO . . . . 6,15 si =  396 k =  0,52
A la0 3 . . . 13,67 Na20  . . . 3,72 a l=  43,7 mg =  0,40
Fe20 3 . . . 0,16 H aO — . . . 0,25 fm  =  7,6 c/fm =  1,03
FeO . . . 0,85 H 20  +  . . . 0,20 c =  7,8 Abt. V I.
MnO . . .  tr . c o 2 . . . . 0,22 alc =  40,9
MgO . . . 0,38 P A  . . . . 0,06

Summe . . 100,24

3. D e r  G r a n o p h y  r  g a n g.
E r hat eine Mächtigkeit von 1 dm und ein unregelmäßiges Streichen. 

Da der Gang fast ganz von Schutt bedeckt ist, waren nähere Messungen 
unmöglich. Es ist ein dichtes Gestein m it muscheligem Bruch, m it großen 
Einsprenglingen von farblosem bis weißlichem Quarz, Feldspäten, femischen 
Gemengteilen sowie von Pyrit. Die Quarzeinsprenglinge sind mehr oder 
weniger resorbiert, der Orthoklas fehlt unter den Einsprenglingen, dagegen 
sind häufig und sehr groß die Plagioklase, die, soweit bei ihrer starken Um
wandlung zu bestimmen möglich ist, dem A lb it nahestehen. Unter den 
femischen Gemengteilen is t Chlorit, der aus B io tit hervorgegangen sein mag, 
sehr häufig; gewöhnlich is t er m it Ilm enit, Magnetit und Epidot vergesell
schaftet. Die Grundmasse besteht aus einem Aggregat von Quarz und Ortho
klas, weniger verbreitet ist Plagioklas. Akzessorische Gemengteile sind: 
Eisenoxyd, Ilm enit, teilweise in  Leukoxen umgewandelt, T itan it, A pa tit 
und Pyrit. Die Analyse zeigt hohen Gehalt an Kieselsäure und A lka li und 
an Kali. Auch hier liegt ein Spaltungsprodukt des Adamellits vor.

S i02 . 70,32 BaO . . . . 0,09 N a c h  N i g g l i :
TiOa . 0,72 K aO . . . . 5,09 si =  345,7 k  =  0,57
ZrO . 0,06 Na20  . . . 2,54 t i  =  2,67 mg =  0,38
A 1 A  ■ 11,86 H 20  — . . . 0,20 al =  34,4 c/fm =  0,35
CrO . tr. H 20  +  . . . 1,13 fm  =  25,9 Abt. I I I
F e A 0,76 c o 2 . . . . 0,10 c =  11,5
FeO . 
MnO . 
MgO . 
CaO .

-  O =

3,15 P A  • • • . 0,12 alc =  8,2

S +  CI

0,06
1,34
2,18

s . . . .
CI . . .  . 
F . . . . 

Summe .

. 0,27 

. 0,04 

. Sp.

. 100,03 

. 0,09

100,0

99,94
4. D e r  b r e c c i ö s e  T u f f .

Wenige Meter von den beschriebenen Ganggesteinen steht eine tuffartige 
Breccie in  Gangform an. Zumeist is t sie durch Gehängeschutt verdeckt. 
Sie is t von sehr wenig einheitlicher Natur, ihre Farbe im  allgemeinen grün, 
mehr oder weniger dunkel; darin liegen helle, verschieden große Einschlüsse 
von Adamellit in  normaler und peripherischer Fazies, seltener die bisher 
erwähnten Ganggesteine. Das ursprüngliche Bindemittel ist krista llin  und 
besteht aus feinsten Splittern von vorherrschendem Quarz nebst Feldspat.
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Von letzteren is t vorherrschend Orthoklas, Plagioklas t r i t t  zurück und ist 
stark zersetzt unter Bildung von Sericit, Kaolin und Calcit. Koch unveränderte 
Plagioklase sind A lb it; außerdem, freilich seltener, t r i f f t  man Andesin manch
mal von zonarem Bau. Außerdem liegen in  der Tuffmasse Bruchstücke von 
M ikroperth it und Mikropegmatit. Die Zwischenräume zwischen den größeren 
beschriebenen Fragmenten erfüllen folgende Mineralien: am reichlichsten 
Chlorit, sodann Sericit, Calcit, Zirkon, Eisenoxyd, Apatit, Epidot und Pyrit. 
Verf. hä lt das Gestein fü r einen Explosionstuff.

Zuletzt stellt noch Verf. große Ähnlichkeit zwischen den Ganggesteinen 
des Eruptivgebietes von Predazzo und des Monzonits m it dem Quarzmonzonit 
von der Cima d’Asta fest; ferner sei allen eine gewisse Tendenz zur A lka litä t 
sowohl hei den Gesteinen der Masse der Cima d’Asta wie hei denen der ge
nannten Gebiete gemeinsam. K. W ill mann.

G. Dal Plaz: P e tro g ra p liis c h e  No t i z e n  ü b e r d ie  G egend der 
A u r in e r  A lp e n  u n d  der V e d re tte  G ig a n t i (R ie s e rf erne) (A p p u n ti 
P e tro g ra f ic i s u lla  re g io n e  d e lle  A lp i  A u r in e  e d e lle  V e d re tte  
G ig a n ti) .  (Rendic. R. Acc. Naz. Lincei. 10. 1929. Ser. 6 a.)

A. G rupp e  de r K a lk s c h ie fe r  u n d  O p h io lith e :

A uf der ganzen Südseite des oberen und m ittleren V a lle  A u r in a  im  W 
vom V a l D e l V e n to  sind die mesozoischen Bildungen der Kalkschiefer und 
Ophiolithe gut aufgeschlossen. In  ihnen eingeschnitten is t das V a lle  Rossa, 
die V a l l i  d e lle  L e p r i,  del P orco , dell’ O rso sowie der untere Teil des 
V a l C h iusa , V a l C h iu s e tta  und der andern kleineren Tälchen, die nach 
dem Valle Aurina herabsteigen von der Gebirgskette, die es vom V a lle  d i 
R iv a  trennt.

Die Grenze zwischen der Tauernmasse und der Gruppe der Kalkschiefer 
zieht dem Talgrund des Valle Aurina entlang. Nur in  der Gegend der Schlucht 
von S. P ie tro  l ’ A u r in o  is t ih r Lauf tie f im  Mesozoicum eingeschnitten 
und verläßt etwas mehr nördlich die Kontaktzone m it dem Orthogneis, die 
charakterisiert is t von einer abwechselnden schieferigen Granat und Epidot 
führenden Serie von mehr oder weniger chloritischem Gneis und Bänken von 
dolomitischen Kalken. — Die Kalkschiefer von der linken Seite des Valle 
Aurina zeigen bisweilen eine sehr kalkige Fazies m it körniger wenig schieferiger 
Textur, wie man sie im  S von S. V a le n t in o  in  P re d o i, im  N der V e- 
d re t ta  Rossa sowie im  oberen Tal delle Lepri beobachten kann. — Ver
breiteter sind die typischen Kalkschiefer m it schieferiger Textur, m it Quarz, 
Muscovit, Calcit, Chlorit, Magnetit, Turmalin oder auch T itan it und akzes
sorischem Epidot, oft m it etwas Carbonatsubstanz, manchmal selten m it 
Spuren von A lb it (z. B. am Berg der Schlucht von S. Pietro auf dem linken 
Ufer des Val del Vento, im  Valle delle Lepri).

Das Auftreten häufigerer Elemente von A lb it kennzeichnet da und dort 
den Übergang in  gneisartige Kalkschiefer (z. B. gegenüber von Lutago und 
im  N der Schlucht S. Pietro). — Man beobachtet ferner auch häufigen Wechsel 
von Sericitphylliten m it Carbonaten, reich an Quarz und wenig K a lk  wie 
in  der Gegend von Punta Nera zwischen Valle delle Lepri und Valle d i Riva.
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Turmalmführende (prätriassische?) Kalkphyllite  liegen an dieser gleichen 
Loka litä t zwischen den Kalkschiefern von P u n ta  N e ra  und den dolomi
tischen Kalkbänken von C roda  B ia n ca . Im N  davon wechsellagern turm alin- 
führende Chloritschiefer m it Kalkschiefern und Prasiniten. — Unter den 
Ophiolithen der mesozoischen Formationsgruppe findet man selten kleine 
Vorkommen von Serpentin. Eine ansehnlichere Masse desselben liegt auf dem 
rechten Ufer des Val Chiusa Grande zwischen den Kalkschiefern und Trias
kalkbänken, die ihn von den Phylliten der C im a D u ra  trennt. —  Weiter 
verbreitet sind die Hornblende- und Epidotprasinite, die manchmal reich an 
Chlorit und Epidot sind. Das Gebiet, wo diese Grünsteine sich in  größerer 
Masse zwischen den Kalkschiefern finden, is t das von Valle Rossa südlich 
von Casere im  oberen Valle Aurina. Einige dieser ophiolithischen E in
lagerungen verdienen Beachtung auch wegen ihres Gehaltes an P yrit und 
Chalkopyrit, der in  der Vergangenheit dem Kupferbergbau von P re d o i 
Leben verlieh. Man t r i f f t  auch auf den K lüften dieser Grünsteine Kristalle 
von A lb it, T itan it und andere Mineralien, die von C a v in a to  bearbeitet- 
werden. Die vorherrschende Ophiolithart im  Valle Rossa besteht aus einem 
porphyroiden Prasinit, in  dem man Hornblende, Epidot und A lb it in  fast 
gleicher Menge vorfindet. Eingelagert sind sie in mehr oder weniger Chlorit 
führenden Hornblende-Prasiniten oder auch Epidot-Prasiniten. — Die Horn
blende ist bald eine gemeine mehr oder weniger eisenreiche, bald ein eisen
armer Glaukophan (Gastaldit). — Bemerkenswert ist, daß da, wo die Horn- 
blende-Prasinite dunkler und kompakter sind, jedoch ärmer an Epidot und 
A lb it, man eine regelmäßige Anreicherung von grüner Hornblende gegen
über dem Gastaldit beobachtet. Es wiederholt sich so hier in den gleichen 
geologischen Bildungen dasselbe interessante Phänomen, das im  Ophiolith- 
gebiet der G r iv o la  von G. B. dal Piaz beschrieben wurde. — Auch beim 
R ifu g io  G iogo L u n g o , wo m it den mesozoischen Bildungen die Ausläufer 
der Paraschiefer der Gruppe von P ico  abwechseln, finden sich Hornblende- 
Prasinite m it sehr wenig A lb it und den beiden obengenannten Hornblenden. — 
Epidot-Prasinite zusammen m it Chlorit-Prasiniten herrschen vor und wechsel
lagern m it Kalkschiefern, Calciphyren und Phylliten im  N von C ro d a B ia n c a  
in  den Triaskalk und Dolomitbänken sowie den Kalkschiefern des oberen Val 
delle Lepri. — Die Formation der Kalkschiefer und Opliiolithe w ird schwächer 
im  Westteil des Valle Aurina, insbesondere in  der Gegend von L u ta g o , wo 
sie zwischen die Tauernmasse und den Quarzphyllit der Cima Duragruppe 
gepreßt ist, um im  W  von L a p p a g o  diese Entwicklung zu wiederholen.

Austriden.
B. G rupp e  der G ris o n id e n :

1. Quarzphyllite und Paragneis der C im a D u ra . — Im  oberen Teil 
des Val Chiusetta und Val Chiusa Grande, die beide von der Cima Dura- 
Gruppe auf die linke Seite des Valle Aurina hinabfuhren, herrscht im  S der 
schon erwähnten mesozoischen Bildungen (Kalkschiefer, Serpentine und 
Triaskalke) eine graue oder graugrüne, glänzende P hy llita rt vor; sie is t reich 
an Einlagerungen von kataklatischem Quarz und oft m it Sericithäutchen 
durchzogen. Dazu t r i t t  dann noch Granat, Chlorit oder Hornblende sowie
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akzessorischer Turmalin, Apatit, Magnetit. Es wiederholt sich hier in  stärkerem 
Maß die Gesteinsfolge, die man südlich der Mulde von L u ta g o  beobachtet. — 
Zu diesem P hy llit treten im  oberen Teil desselben Yalle Chiusa Grande granat
führende gneisartige Glimmerschiefer, epidotführende Sericitparagneise hinzu, 
sowie an Quarz und Granat sehr reiche Biotit-Hornblendeschiefer.

2. Phyllitische Schiefer und Paragneise aus der Gegend von R iv a  de 
T ures. —  Ähnliche Paraschiefer, wie zuletzt erwähnt, m it im  allgemeinen 
dünnblätteriger, regelmäßig schieferiger Textur bilden die ganze Südwand 
zwischen C im a D u ra  und P u n ta  N e ra  und liegen auch in  der Senke von Riva 
d i Tutes im  S des Massivs der Vedrette Giganti (Rieserferner). — Bei M a lga  
D u ra  (Alpe dei Dossi) herrscht ein phyllitischer Glimmerschiefer m it Granat 
vo r; er geht nach S in Quarzphyllit und nach N in  gneisartige Glimmer
schiefer m it A lb it über, die m it grünen Paraschiefern, Chlorit-Hornblende- und 
Epidotschiefern alternieren. —  Diese Bildungen folgen alle aufeinander bis 
im  S der P u n ta  N e ra  und C roda B ia nca , wo Bänke von Quarziten, 
Phylliten und den schon erwähnten Kalken sie von der Serie der Kalkschiefer 
und Ophiolithe des V a l d e lle  L e p r i scheiden.

Mehr nach 0 , im  NW  von Riva di Tures dagegen herrschen Paragneise 
m it zwei Glimmern vor, die in  Gneisglimmerschiefer übergehen, sowie in  Chlorit 
und Hornblendeschiefer, o ft reich an Granat oder Turmalin. Der Feldspat 
is t auch hier in den mehr salischen Typen (A lbit-A lbit-O ligoklas) sehr natron
reich und w ird gelegentlich von etwas M ikroklin begleitet; dagegen ist er 
in den Phyllitgneisen ausschließlich Oligoklas bis Andesin-Labradorit, manch
mal m it etwas natronreicherem Kern. —  Südlich von Riva d i Tures werden 
die phyllitischen Glimmerschiefer, reich an Quarz und B io tit wieder vor
herrschend, die an einigen Stellen (bei H e lla u e r  und im  N von M. C ovon i) 
Wiederholt m it dünnen Bänken von titanitreichen Biotit-Hornblendeschiefern 
wechsellagern; an anderen Stellen schließen sie Bänke von Quarz-Sericit- 
ph y llit ein (zwischen M a lga  T e rn a  und M a lga  E pago). In  diesen beiden 
Gesteinen is t die nahezu parallele Orientierung der Quarzkörner infolge 
vorherrschenden einseitigen Druckes bemerkenswert. -— Im  allgemeinen ist 
die ganze Reihe von Paraschiefern von Riva di Tutes durch feines Korn und 
feinste Textur, regelmäßige Schieferung, ferner durch die dunkle bräunlich
graue Farbe sowie das Vorherrschen von B io tit deutlich von der Paragneis- 
und Glimmerschiefergruppe vom P icco  de i t re  S igno re  verschieden.

3. Aplitische Orthogneise und Augengneise unter den Paraschiefern der 
Gegend von R iv a  d i T u tes . — Bemerkenswert is t das Vorkommen eines 
hellen quarz- und feldspatreichen Muscovitgneises in  den oben beschriebenen 
Gesteinen. E r sieht einem Orthogneis ähnlich und steht in  seiner Zusammen
setzung zwischen kalireichem aplitischem Granit und engadinitischem Granit 
(Conf. G. S e m e r a n o : Sulla natura d i alcuni gneiss della regione fra A lp i 
Aurine e Vedrette Giganti. A t t i  Accad. Veneto-Trentino-Istriana. Padova 
1929. 20).

Zwischen der A lp e  de i Sassai und der Senke von R iv a  d i T ures 
am Fuß der Ostabhänge der C im a d i R iv a  steht ein Augengneis m it großen 
Augen von M ikroklin m it M ikroperth it und wenig A lb it an; diese Feldspäte 
sind auch die Hauptgemengteile der übrigen Gesteinsmasse, die spärlich
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B io tit und Chlorit, sowie Epidot, Apatit, Zirkon, T itan it und Granat
zessorisch führt. Verf. füh rt zum näheren Vergleich folgende Analysen

1. 2. 3.
S i02 ............................. . 75,52 72,23 73,15
T i0 2 ............................. . 0,08 0,17 —
A 1 A ............................. . 12,87 14,00 13,78
Fe20 3 ......................... . 0,71 0,56 1,47
F e O ............................. . 0,57 1,98 0,94
M n O ............................. . Spur 0,02 —
M g O ............................. . 0,40 0,60 0,66
C a O ............................. . 1,02 1,58 1,89
K 20 ............................. . 5,51 5,42 4,26
Na20 ............................. . 2,92 2,86 2,49
H 20 ............................. . 0,43 0,39 1,58
C02................................. — 0,21 0,60

Summe . . . 100,03 100,02 100,82

1. Orthogneis von Malga Dura (G. Semeeano anal.).
2. Beschriebener Augengneis von der Alpe dei Sassai (G. Semeeano 

anal.).
3. Augengneis vom Castello d i Campo Tures (F. Becke anal.).

Es ergibt sich darnach fü r den Orthoaugengneis der A lp e  d e i Sassai 
eine Zusammensetzung wie die eines Granites aus der Alkalireihe m it K a li
vormacht. Das Gestein is t weniger aplitisch als der muscovitische Orthogneis 
von M a lga  D u ra ; gemein m it ihm ist der Kalireichtum, dem in der minera
logischen Zusammensetzung das Vorherrschen des Mikroklins entspricht.

Der gleiche Augengneis findet sich wenig oberhalb S. M a u r iz io  an der 
Straße Campo T u re s—A c e re to ; ferner bildet er das Gebiet zwischen Castello 
di Campo Tures und sodann im  W  im  V a lle  de i M o l in i inm itten der 
„Gneisserie von Mules“ , welche die Fortsetzung der Schiefer des Gebietes 
Riva d i Tures ist. Auch diese Gneise, die nach B. Sander vorherrschend 
Paragneise sind, liegen westlich von Campo Tures; andere Einlagerungen von 
aplitischer wie muscovitischer Natur würden den Gneisen von A n te rs e lv a  
entsprechen und erinnern an den Orthogneis der Malga Dura.

4. Tonalitmassiv der Vedrette Gigante (Rieserferner). — Diese bekannte 
Tonalitmasse liegt in  den obengenannten Schieferformationen südlich vom 
V a lle  de R iv a . Dieses Gestein wurde seinerzeit von Becke untersucht. 
Verf. beschränkt sich nur auf den peripherischen Nordteil der Tonalitmasse, 
wo sie m it den Paraschiefern des Valle di R iva d i Tures sich im  K ontakt 
befindet.

A uf der Nordseite is t das Gestein ein mittelkörniger Quarzdiorit, bald 
m it granodioritischer Fazies m it vorherrschendem B io tit, bald m it tonali- 
tischer m it vorherrschendem B io tit und Hornblende. — Der Epidot feh lt 
niemals unter den Gesteinsgemengteilen, Chlorit is t sekundär aus B io tit 
hervorgegangen. Akzessorisch finden sich Zirkon, A pa tit und manchmal 
T itan it und Magnetit. — Der Plagioklas hat wechselnde Zusammensetzung.
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F r besteht im  Kern aus Labrador und Labrador-Bytownit und außen aus 
Andesin oder Oligoklas-Andesin. Es besteht somit eine Zonarstruktur, wie 
sie auch im Tauerngneis beobachtet wurde. Der Quarz t r i t t  gegenüber dem 
Feldspat etwas zurück und is t in  den äußeren Partien kataklastisch. In  der 
Gegend von P on te  T obe l  im  Val de Riva schneidet der Bach eine Schlucht 
ein in die peripherische Nordseite der Tonalitmasse, die auf der rechten Seite 
einen etwas schieferigen Habitus erhielt. Doch handelt es sich nur um Ände
rungen der Textur, niemals um metamorphe Umkristallisation. — Längs 
des linken Ufers des Valle di Riva bemerkt man eine mittelkörnige bis grob
körnige M odifikation arm an dunklen Gemengteilen, jedoch stellenweise 
reicher an Hornblenden. — Der Tonalit aus dem oberen Tal d i R iva zeigt in  
der Gegend westlich von Sasso L u n g o  d i C o lla lto  im  allgemeinen mehr 
feinkörniges Aussehen, reich an B io tit und m it zahlreichen aplitischen D if
ferenziationen und femischen Konzentrationen. — A uf der Nordwestseite 
des M. C o vo n i am Fußweg von R ifu g io  d e lla  V e d re t ta  d i R ies am 
K ontakt des Tonalits m it den Phylliten, die hier reich an Hornblende, B io tit, 
T itan it sind, konnte Verf. eine Apophyse der Eruptivmasse feststellen. — 
Diese is t zu A p lit differenziert und besteht aus M ikroklin, sodann Muscovit 
und B io tit und der Quarz zeigt o ft mikropegmatitische Verwachsungen m it 
den Feldspäten. Die hornblendeführenden Phyllite zeigen die W irkung der 
Kontaktmetamorphose; als Neubildung findet sich Diopsid, der an einigen 
Stellen die Hornblende begleitet, an anderen sie fast vollständig ersetzt. 
Es liegt hier ein Beispiel von primärem Intrusivkontakt vor. Verf. beschränkt 
sich vorläufig auf die Schieferbildungen von Riva und die Tonalitmasse delle 
Vedrette, die in sie eingedrungen ist, und stellt vollständigere Untersuchungen 
in Aussicht. K. W illm ann.

D a l P ia z , G. B .: Geología delle catena Herbetet-Grivola-Grand Nomenon.
(Mem. Ist. Geol. di Padova. 7. Padova 1928.)

Sem erano, G.: Sulla natura d i alcuni gneiss della regione fra A lp i Aurine 
e Vedrette Giganti. (A tti Accad. Veneto-Trentino-Istriana. 10. Padova
1929.)

E. Narici: C o n tr ib u to  a l ia  p e tro g ra fía  c h im ic a  d e lla  P ro 
v in c ia  m a g m a tic a  C am pana e de l M o n te  V u ltu re  (Con 93 nuove  
Ä n a lis i) .  (Zs. Vulkanologie. 14. 1932. 210—239.)

Einleitend w ird vom Verf. die verwendete Analysenmethode angeführt. 
Die analysierten Gesteine werden ganz kurz, makroskopisch und m ikro

skopisch beschrieben; eine genaue Fundortangabe ergänzt die Mitteilungen.
Eine graphische Auswertung der Analysen feh lt vorläufig. W ichtig 

ünd von großem Vorte il is t die Tatsache, daß alle Analysen vom g le ic h e n  
Analytiker gemacht sind, der r e la t iv e  Vergleich der Analysen daher besonders 
reizvoll erscheinen muß, da die gleichen Fehlerquellen fü r die große Reihe 
dieser Analysen eine einheitliche Beurteilungsbasis schaffen. Aus diesem 
Gründe hat es Referent als vorte ilhaft angesehen, die Analysen der oben an
gegebenen magmatischen Provinzen Italiens hier wiederzugeben. Dies um 
so mehr, als die Zeitschrift, in  welcher die Analysen veröffentlicht sind, nicht
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jedem Petrographen zugänglich ist. M it den folgenden 93 
entschiedene Bereicherung der chemischen Kenntnis dos 
Vulkanbezirkes gegeben.

Gesteine der Insel Is c h ia .

Analysen is t eine 
mittelitalienischen

1 . 2. 4. 5. 6.

. . . .  
a 130 3 . . . . . 17,51 18,32 19,56 18,21 18,17 19,25

Fe20 3 . • • . . 3,56 1,71 2,05 3,92 2,14 1,94

FeO . . . . . . 1,12 1,30 1,35 0,27 1,99 1,74

MgO . . . . . . 0,11 0,79 0,48 0,49 0,53 1,18

CaO . . . . . . 2,50 2,89 1,72 2,25 3,55 4,85

Na20  . . . . . . 7,25 8,08 6,22 7,08 5,41 4,61

K 20  . . . . . . 6,07 6,13 6,68 6,38 6,02 5,68

H 20  + 110° . . . 0,38 0,54 0,34 0,56 0,28 0,24

H 20 — 110° . . . 0.12 0,17 0,10 0,22 0,08 0,02

T i0 2 . . . . . . 0,63 0,78 0,57 0,59 0,63 0,67

P À  . . . .  
MnO . . . .

. . 0,08 

. . 0,16
0,09
0,22

0,06
0,17

0,02
0,08

0,08
0,12

0,33
0,01

c o 2 . . . .  
c a ,  • • • • . . 0,35 0,33

Sp.
Sp. 0,56 — 0,09

100,49 100,47 100,16 100,77 100,33 100,06

—  O/Clj . . . . 0,08 0,08 — 0,13 — 0,02

Summe . . . 100,41 100,39 100,16 100,64 100,33 100,04

7. 8. 9. 10. 11. 12.

S i02 . . . . . . 58,82 57,04 54,06 62,56 52,13 49,85

A120 3 . . . . . . 19,45 18,19 18,13 17,58 19,23 20,22

Fe20 3 • • • . . 3,10 2,79 3,39 6,05 2,91 2,87

PeO . . . . . . 2,38 2,69 3,76 3,02 3,97 3,48

MgO . . . . . . 1,52 3,70 3,74 3,34 2,00 6,15

CaO . . . . . . 4,51 5,12 5,22 7,46 9,71 9,12

N a20  . . . . . . 3,81 4,22 4,37 3,60 3,41 4,06

k 2o . . . . . . 5,54 3,95 3,98 3,81 4,64 3,02

H 2O +  1100 . . . 0,11 0,61 1,27 0,58 0,35 0,76

H 20 — 110° . . . 0,06 0,23 0,18 0,24 Sp. 0,17

T i0 2 . . . . . . 0,74 0,87 1,25 1,00 1,00 1,44

P A
MnO . . .

. . 0,03 

. . 0,13
0,32
0,08

0,69
0,07

0,76
0,08

0,26 0,11
0,01

C 02 . . . — — — — — S03 =  Sp.

C I, . . . . . . --- 0,21 0,15 0,07 0,15 Sp.

100,20 100,02 100,26 100,15 99,76 100,26

— O/Cl, . — 0,05 0,03 0,02 0,03 —

Summe . . 100,20 99,97 100,23 100,13 99,73 100,26
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13. 14. 15.

S i02 ................................. 57,02 48,13 60,45
A120 3 ................ .... 20,01 6,33 18,16
Fe20 3 ............................. 1,88 3,39 3,31
F e O ................................. 2,06 4,95 0,68
MgO ............................. 0,51 11,50 0,41
C aO ................................. 3,54 22,52 3,24
Na20 ............................. 7,12 0,82 5,91
K 20 ................................. 5,08 1,15 6,11
H 20  + 1 1 0 ° ................. 1,13 0,51 0,53
H 20 — 110° ................ 0,53 0,06 0,12
T i0 2 ............................. 0,58 0,95 0,45
P A  ............................. 0,27 0,13 0,58
M n O .................... 0,07 0,10 —
C02 ................................. 0,05 — ZrOa 0,02
Cl2 ................................. 0,05 — Sp.

99,90 100,54 99,97

0/C l2 ........................ 0,01 — —

S u m m e ................ 99,89 100,54 99,97

1. Sodalith-Trachyt (phonolitlioid). S. Pancrazio.
2. 5) It „  Monte Campagnano.
3. Analcim-Trachyt. Monte Nuovo.
4. Sodalith-Trachyt (trachytoid). Scarrupo di Panza.
5. Plagioklas-Trachyt. Monte Caccaviello. Lava d i Zara.
6. „  „  Costa Sparaina.
7. ,, ,, Cafieri Dicco.
8. Trachyt-Andesit, K rater von Molara. Lava.
9. „  ,, Porticello, Piccolo Dicco.

10. Trachytischer Basalt. K rater von Cava Nocelle.
11. „  ,, Monte Epomeo.
12. „  ,, Rione Zara.
13. Porphyrischer Gauteit m it Analcim. Scarrupata, Dicco.
14. Pirossenolit? Scarrupata.
15. A lkalisyenit. Rione Zara.
16. Trachyt m it Ägirin und Analcim. Yivara.
17. Phonolythischer Trachyt. Punta della Lingua.
18. Plagioklas-Trachyt. Lava unterhalb Casa Cottimo.
19. Vitrophyrischer Plagioklas-Trachyt. Lava d i Punta della Lingua.
20. „  „  „  Centane.
21. Plagioklas-Trachyt m it tephritischer Tendenz. Punta della Lingua.
22. Olivin-Basalt. Casa Chiaiozza.
23. Olivin-Basalt m it Ilm enit. Punta della Lingua.
N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I. 5 8
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Gesteine der Insel P ro c id a .

16. 17. 18. 19. 20. 21.

S i02 ..................... 58,01 56,24 57,94 59,76 59,26 58,50

A120 3 .................... 16,87 19,18 16,31 19,58 19,33 18,67

Fe20 3 ................. 3,21 3,47 4,67 1,44 1,94 1,52

F e O .................... 0,86 1,55 1,92 1,22 1,61 1,65

M g O .................... 1,19 1,01 0,79 0,28 0,58 1,08

C a O .................... 4,42 5,26 4,84 3,18 4,14 3,00

Na20 ..................... 6,62 4,77 3,34 3,98 4,17 4,88

K 20 ..................... 6,09 7,43 7,90 9,02 8,15 8,91

H aO +  110° . . . 0,85 0,36 0,21 0,38 0,21 0,58

H 20 — 110» . . . 0,27 0,11 0,12 0,12 0,08 0,13

T i0 2 .................... 0,72 0,54 1,29 0,46 0,49 0,49

P20 5 .................... — 0,26 0,19 0,13 0,04 0,23

M n O .................... 0,18 0,21 0,18 0,15 0,11 0,18

C02 .................... — — — — — —
(NaCl) (NaCl) (NaCl)

CI, .................... 0,85 — 0,46 0,34 Sp. 0,37

S03 .................... — — — — — —

B a O .................... — — — Sp. — —

S r O ................... — — — Sp. — —

100,14 100,39 100,16 100,04 100,11 100,19

O /C l,................ — — — — — 0,08

100,11

22. 23. 24. 25. 26. 27.

S i02 ..................... 46,70 44,42 48,10 42,94 48,08 53,00

A120 3 .................... 15,51 8,80 23,05 18,40 17,70 17,76

Fe20 3 ................ 1,58 8,58 6,13 5,49 6,28 3,78

F e O .................... 6,12 7,42 1,27 4,47 3,72 1,92

M g O .................... 10,90 8,83 2,12 5,86 3,35 4,30

C a O ..................... 13,56 13,51 12,20 11,78 11,60 8,76

Na20 .................... 2,66 2,68 2,42 2,86 4,30 4,07

K 20 .................... 1,40 1,26 3,74 1,25 1,90 5,18

H 20  +  110» . . . 0,17 0,41 0,21 1,44 1,25 0,27

H 20 — 110» . . . 0,10 0,11 0,08 1,21 0,30 0,08

T i0 2 .................... 1,02 3,94 0,87 1,18 1,20 0,69

P20 6 .................... 0,28 0,14 0,12 1,06 0,57 0,11

M n O .................... 0,29 0,11 0,19 0,15 0,10 0,13

C02 .................... — ---' — 2,11 0,10 —

C I , ........................ 0,06 — — 0,02 Sp. 0,40

S03 ..................... — — — — — -- -

B a O ..................... — — — — — ----

S r O ..................... — — — — — ----

100,35 100,21 100,50 100,22 100,45 100,45

— O /C L................ 0,01 — — — — 0,09

100,34 100,36
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28. 29. 30. 31. 32. 33.
SiOa . . . . . . 45,45 58,35 59,30 57,68 54,11 49,80
a i20 3 . . . . . 16,31 19,08 19,04 20,33 9,14 16,50
Fe20 3 . . . . . 4,75 3,85 1,94 1,87 0,76 1,16
FeO . . . . . . 4,17 0,67 0,69 1,02 6,80 2,47
MgO . . . . . 8,28 0,98 1,03 1,16 7,08 4,84
CaO . . .  . . . 12,18 3,31 7,08 7,10 17,10 20,80
Na20  . . . . . 3,62 4,17 4,80 4,80 1,22 2,04
K 20  . . . . . . 1,63 8,39 5,20 5,17 2,88 0,78
H 20  +  110° . . 1,40 0,19 0,26 0,23 0,19 0,33
H 20 — 110° . . 0,60 0,08 0,12 0,09 0,07 0,07
T i0 2 . . . . . 0,76 0,68 0,52 0,57 0,25 0,96
P A  . . . . . 0,85 0,13 0,12 Sp. 0,08 0,11
MnO . . . 
CO, . . .  .

. . 0,22 0,23 0,08 0,09 0,48 0,12

(NaCl) (NaCl)
Cl2 . . . . . . 0,14 0,44 0,11 0,29 — —
S03 . . . . . . --- — — Sp. — —
BaO . . . .  
SrO . . . . _

— —
— — I

100,36 100,55 100,29 100,40 100,16 99,98

— O/Cl, . . . . 0,03 — 0,03 — — —

100,33 100,26

24. Trachyt-Basalt m it Plagioklas. Punta Pioppeto.
25. Analcim-Tephrit. Capo Bove.
26. Analcim-Vicoit. Punta delTAlaca.
27. „  „  Punta della Lingua.
28. „  „  Punta Pioppeto.
29. Sanidin-Syenit. Punta della Lingua.
30. Monzonitischer Sanidinit. Punta della Lingua.
31. Ägirin-Monzonit. Punta Pioppeto.
32. Orthoklas-Pirossenolit. Punta della Lingua.
33. Anorthit-Pirossenolit. Punta Pioppeto.
34. A p lit. Ciraccio.
35. Plagioklas-Trachyt. Pozzuoli. Monte Olibano.
36. „  „  Neapel. Kione Amedeo.
37. Vitrophyrischer Plagioklas-Trachyt. Monte d i Procida.
38. „  Trachyt. Pompei. Scavo Mataloni.
39. Trachyt („P iperno“ )- Heller Anteil. Pianura.
40. „  „  Dunkler „  „
41. Trachyt. Val Tramonti.
42. „  Neapel. Purgatorio.
43. „  S. Angelo in Formis.
44. Vicoit. Lago d’Averno. • •
45. Leucit-Vicoit. Astroni.

34.
69,43
13,77
2,33
0,12
0,06
2,89
2,94
8,06
0,12
0,06
0,25
0,06
0,22

Sp.

0,06

100,37

I I .  58*
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Gesteine der P h le g rä is c h e n  F e ld e r.

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

S i02 . . . . . 57,10 59,88 59,33 68,72 60,10 60,16 59,88

A120 3 . • • . 17,92 20,93 20,07 18,37 20,31 19,14 19,24

Fc20 3 . . . . 4,94 2,31 2,04 0,93 3,16 2,95 4,00

FeÖ . . . . . 0,80 1,25 1,44 2,18 0,30 0,73 0,31

MgO . . . . 0,92 0,51 0,71 1,04 0,28 0,35 0,88

CaO . . . . . 4,52 2,12 2,37 3,14 1,78 1,95 3,13

Na20  . . . . 3,60 5,24 5,03 4,66 5,39 6,29 5,06

K 20  . . . . . 8,98 6,76 7,74 8,04 7,57 7,02 6,91

H 20  +110» . 0,42 0,23 0,47 1,41 0,21 0,19 0,17

H 20  — 110» . 0,11 0,12 0,12 0,59 0,06 0,08 0,09

T i0 2 . . . . 0,55 0,48 0,32 0,62 0,51 0,51 0,47

P20 5 . . . . 0,14 0,03 0,12 0,16 0,18 0,19 0,06

MnO . . . . 0,17 0,23 0,15 0,15 — 0,21 0,27

C 02 . . . . — — — — — — —
(NaCl)

Cl2 . . . . . 0,19 0,22 0,30 Sp. 0,17 0,17 Sp.

BaO . . . . — — — — — —

Sr O . . . . . — — — —

100,36 100,31 100,21 100,01 100,02 99,84 100,47

— 0 /C l2 . . . . 0,04 0,05 — — 0,04 — —

100,32 100,26 99,98

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

S i02 . . . . . . 57,86 61,28 51,00 46,75 47,97 49,88 48,34

A120 3 . . . . . 19,46 19,74 22,58 17,29 18,41 18,74 5,68

Fe20 3 . . . . . 1,43 1,34 2,08 3,27 2,16 4,79 2,30

FeO . . . . . . 1,96 0,64 4,29 5,41 5,26 2,32 3,45

MgO . . . . . 0,67 0,56 1,44 3,12 5,41 5,04 17,33

CaO . . . . . . 4,41 2,24 6,59 11,26 11,26 8,96 19,90

Na20  . . . . . 7,92 5,54 2,25 3,08 2,75 3,85 0,61

k 2o  . . . . . . 4,10 6,72 8,15 6,87 5,65 4,63 1,39

H 20  +110° . . 1,32 1,41 0,61 0,85 0,16 0,48 0,27

I I 20  — 110° . . 0,09 0,11 0,16 0,23 0,07 0,19 0,07

T i0 2 . . . . 0,41 0,47 0,60 0,93 0,82 1,03 0,66

P20 5 . . . . 0,18 0,18 0,38 0,11 0,27 0,35 0,09

MnO . . . . 0,10 0,13 0,18 0,12 0,12 0,08 ----

coa . . . . --- — — — — — ----

C l2 . . . . . Sp. 0,09 Sp. 0,41 0,09 Sp. Sp.

BaO . . . — — 0,14 — — -- -

SrO . . . . . — — — Sp. --- . — —

99,91 100,45 100,31 99,84 100,40 100,34 100,09

— 0/C la . . . — — — 0,09 0,02 — —

99,75 100,38
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Analysen der Som m a — Vesuv.

49. 50. 51. 52. 53. 54.
Si02 ................... 46,75 51,23 53,46 51,64 52,26 51,71

19,93 19,30 22,71 20,75 20,91 19,30
Fe203 ............... 2,00 3,18 2,11 2,31 1,72 2,51
F e O ................... 5,04 1,64 0,95 2,25 1,66 2,11
M g O ................... 4,72 1,87 0,60 2,22 1,71 1,91
C a O ................... 9,90 6,21 3,76 5,98 5,66 6,84
Na20 ................... 2,56 4,37 5,49 3,89 4,34 4,22
K20 ................... 6,71 9,54 8,61 8,33 8,99 8,03
H20  +110° . . . 0,35 0,81 0,44 0,21 0,51 0,24
H „0— 110° . . . 0,09 0,27 0,87 1,19 0,15 0,27
TiOa ................... 1,15 0,80 0,29 0,55 0,47 0,53
Pa06 ................... 0,24 0,13 0,18 0,22 0,18 0,35
M n O ................... 0,17 0,16 —, — 0,08 0,13
C02 ................... — — — — 1,57 1,35
C l j ....................... 0,25 0,51 0,44 0,58 0,48 0,48
B a O ................... 0,10 — — — — —

99,96 100,02 99,91 100,12 100,69 99,98
— O/CL............... 0,06 0,11 0,10 0,14 0,10 0,10

99,90 99,91 99,81 99,98 100,59 99,83

55. 56. 57. 58. 59. 60.
Si02 ................... 55,00 48,74 48,80 49,19 50,02 48,83

A120 3 ................... 20,34 16,38 17,15 18,50 18,29 18,86

Pe203 ............... 1,56 1,64 3,73 1,96 1,42 2,12
P e O ................... 0,76 5,30 3,35 4,54 5,39 4,99
M g O ................... 0,51 7,07 4,62 6,11 5,62 4,90
C a O ................... 2,49 12,19 10,84 9,29 9,39 8,96
Na20 ................... 7,20 2,01 2,63 3,12 2,50 2,39
KaO ................... 6,63 4,95 7,03 5,78 5,83 6,04
H20 +110° . . . 4,28 0,55 0,51 0,41 0,58 0,74
H20 — 110» . . . 0,67 0,16 0,19 0,09 0,07 0,16
T i02 ................... 0,16 1,04 0,77 0,98 0,73 1,93

p .o. ................... 0,11 0,18 0,20 0,22 0,15 0,19
M n O ................... 0,18 0,14 0,15 0,12 0,14 0,14
C02 ................... — — — — — —
C i, ....................... 0,38 0,07 0,18 Sp. 0,05 Sp.

B a O ................... — — Sp. — — Sp.

100,27 100,42 100,15 100,31 100,18 100,25
"  O/Cl,............... 0,09 0,01 0,04 — 0,01 —

100,18 100,41 100,11 100,17

46. Tephritischer Leucitit. Astroni.
47. Biotit-Monzonit. Agnano.
48. Biotit-Pirossenolit. Soccavo.
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61. 62. 63. 64. 65. 66.

S i02 .................... 49,86 51,69 50,88 51,90 47,55 46,89

A 1 A .................... 18,75 18,55 21,60 21,25 17,26 14,60

Fe20 3 ................ 1,98 4,00 2,08 1,67 2,14 3,67

F e O .................... 4,97 3,64 4,11 3,34 4,05 3,32

M g O .................... 5,83 3,27 3,10 3,45 6,28 8,25

C a O .................... 8,90 8,64 7,91 7,49 12,25 14,09

Na20 .................... 2,32 2,55 3,08 2,86 2,54 2,26

K 2Ö .................... 5,98 6,53 5,57 6,22 5,53 5,74

H 20  +110° . . . 0,62 0,52 0,27 0,21 0,17 0,21

H 20 — 110° . . . 0,40 0,23 0,13 0,10 0,06 0,08

T i0 2 .................... 0,70 1,30 0,78 1,23 2,01 0,59

P A .................... 0,18 0,21 0,44 0,38 0,22 0,12

M n O .................... 0,15 0,13 0,16 0,19 0,15 0,14

COa .................... — — — — — 0,11

Cl2 ......................... Sp. Sp. Sp. Sp. 0,25 0,27

B a O ..................... — — — — — —

100,14 100,26 100,11 100,29 100,46 100,34

0 /C l2................ — — — — 0,06 0,06

— 100,40 100,28

67. 68. 69. 70. 71. 72.

S i02 . . . . . . 45,76 47,97 47,94 45,11 48,30 46,12

A120 3 .................... 15,23 16,36 20,30 9,86 5,17 11,21

Fe20 3 ................ 2,51 1,90 4,23 6,65 1,52 3,04

F e O .................... 3,63 3,48 2,87 1,57 1,84 3,71

M g O .................... 8,40 6,40 1,09 15,51 3,66 11,96

C a O .................... 12,62 12,46 6,27 12,06 36,00 13,75

Na20 .................... 0,85 1,11 4,05 1,43 0,55 2,04

K 20 .................... 7,97 9,70 10,65 5,14 1,23 2,70

H 20  +110» . . . 0,84 0,23 0,67 1,03 0,42 3,92

H 20 — 110° . . . 0,18 0,13 0,16 0,06 0,13 1,06

T i0 2 .................... 1,58 0,77 0,78 1,52 0,39 0,82

P A  .................... 0,80 0,72 0,14 0,08 0,11 0,08

M n O .................... 0,09 0,09 0,15 0,15 0,09 0,12

C02 .................... — — — — 0,91 0,15

Cl2 ......................... — Sp. 0,60 Sp. — Sp.

B a O .................... — — 0,26 0,08 0,09 —

S r O .................... — --- . — Sp. — —

Cr20 3 .................... — — (SO3)0,41 0,11 — —

100,46 100,32 100,47 100,36 100,41 100,68

— 0 /C la................ — — 0,15 — — —

100,32

49. Vesuvit. Terzigno. 1929.
50. Campanit. Lagno di Pollena.
51. Phonolith. Pompei. V illa  dei Misteri.
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73. 74. 75. 76. 77. 78.
Si02 . . . . . . 54,01 51,91 46,20 47,22 37,68 57,60
A120 3 . . . . . 17,83 22,82 21,63 17,04 16,03 17,87
Fe2Os . . . . . 1,96 1,81 1,02 1,58 3,44 1,01
FeO . . . . . . 3,07 1,00 6,28 2,55 2,32 2,56
MgO . . . . . 1,89 0,87 3,99 5,14 28,84 1,44
CaO . . . . . . 4,90 3,73 10,40 14,30 5,80 4,27
Na20 . . . . . 3,08 4,14 2,37 3,27 0,47 2,76
K20 . . . . . . 10,15 12,30 4,56 7,13 4,09 9,67
H 20 +110° . . 1,36 0,98 0,58 0,19 0,92 1,60
H20 — 110° . . 0,37 0,12 0,12 0,08 0,19 0,48
Ti02 . . . . . 0,92 0,23 1,31 0,65 0,43 0,42

P A  • • • . . 0,41 Sp. 0,38 0,21 0,06 0,12
MnO . . . . . 0,14 0,06 0,17 0,13 0,18 0,16
CO, . . .  . . . --- — 1,47 1,23 — —
Cla . . . . . . Sp. 0,35 — — Sp. Sp.
BaO . . . . . . --- — — — Sp. —
SrO . . . . . . --- — — — Sp. —
Cr20 3 • • • . . — — — — 0,08 —

100,09 100,32 100,48 100,72 100,53 99,96
— 0/Cl2 . . . . — 0,08 — — — —

100,24

52. Tephritischer Vicoit. Ercolano.
53. ,, ,, Pompei.
54. „  „  Positano.
55. Vicoitischer Phonolith. S. Marzano.
56. O ttajanit. Pompei. Scavo Mataloni.
57. Leucit-Tephrit. Pollena.
58. Basanitischer Y icoit. Castello d i Cisterna.
59. „  „  Pompei. Scavo Mataloni.
60. „  „  Monte Somma.
61. „  » >1 I!
62. Trachybasaltischer Vicoit. Monte Somma.
63. „  „  S. Maria d i Castello.
64. „  „  Monte Somma. S. Maria.
65. Missouritischer Sommait. Monte Somma.
66. Leucit-Shonkinit. „  i>
67. Missourit. » »
68. Sommaitischer Missourit. „  „
69. Sommait m it Davyn. „  „
70. Pirossenolit m it B io tit. „  >•
71. Wollastonitfels. »
72. Lamprophyr. n
73. Porphyr. Monzonit-Syenit. ..
74. Porphyr. Leucit-Syenit. ,■

79.
67,85

7,10
1,12

0,73
18,06

1,03
3,69
0,30
0,09

0,04

100.01
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Gesteine der Insel P o n tin e .

80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

S i02 . . . . . 74,06 72,83 72,90 74,71 68,40 69,35 55,66

a i2o 3 . . . . . 14,76 13,92 15,24 13,94 15,38 11,75 19,83

Fe20 3 . . . . 0,73 1,58 0,35 0,75 0,56 1,38 3,11

FeO . . . . . 0,58 1,42 0,48 0,31 1,23 0,90 2,30

MgO . . . . . 0,18 0,25 0,37 0,14 0,98 0,51 1,76

CaO . . . . . 1,60 1,66 1,88 1,13 1,86 2,52 5,15

Na20  . . . . . 3,46 2,71 1,87 2,97 2,79 3,03 4,84

K 20  . . . . . 4,25 4,18 5,51 4,80 4,59 5,33 6,48

H 20  +110° . . 0,43 1,13 0,60 1,22 2,86 4,30 0,13

H 20 — 110° . . 0,17 0,27 0,52 0,28 1,16 0,60 0,79

T i0 2 . . . . . Sp. 0,03 0,35 — 0,32 0,12 0,11

P20 5 . . . . . 0,04 — 0,08 — 0,11 0,04 0,14

MnO . . . . — 0,05 — 0,06 0,05 0,07 —

C02 . . . . — — — — — — 0,04
0,46 0,22

C I , ................ — — — 0,04 NaCl NaCl —
so3 . . . . — — — — — — —

100,26 100,03 100,15 100,35 100,75 100,12 100,34

87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

S i02 . . . . . 59,30 46,48 46,07 61,04 56,93 51,40 43,30

A120 3 . . . . . 19,07 18,08 20,33 19,18 18,45 18,72 18,94

Fe20 3 . . . . 2,08 2,57 9,54 2,15 2,90 3,52 3,51

FeO . . . . . 2,24 6,12 2,64 1,01 2,39 3,79 3,79

MgO . . . . . 1,57 6,24 4,03 0,97 3,30 2,83 9,13

CaO . . . . . 3,89 13,25 10,24 2,73 8,34 6,79 11,93

Na20  . . . . . 4,38 2,85 3,94 5,57 2,47 4,12 1,21

K 20  . . . . . 6,23 2,48 1,13 6,63 4,21 5,23 3,63

H 20  +110° . . 0,65 0,31 0,46 0,31 0,48 1,60 1,35

H20 — 110» . . 0,21 0,17 0,13 0,09 0,27 0,72 0,21

TiO, . . . . . 0,48 1,16 1,29 0,64 0,51 0,96 2,73

P20 5 . . . . . 0,09 0,14 0,13 0,07 0,13 0,07 0,09

MnO . . . . — 0,12 0,10 0,10 0,08 0,14 0,06

C02 . . . . — — — — — — —
Cl2 ................ . 0,13 Sp. Sp. Sp. Sp. 0,13 Sp.
so3 . . . . — — — — — 0,18 —

100,32 100,33 100,03 100,49 100,46 100,20 99,88

— O/CI . . . . 0,04 — — — — 0,04 —
100,28 100,16

75. Monzonitischer Sanidinit. Monte Somma.
76. Vicoit. ,, ,>
77. Forsteritfels. „  „
78. Vitrophyrischer Trachyt. Pompei. Scavo Mataloni.
79. Metamorphes Sediment. Vesuv.
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80. L iparit. Palmarola. Punta d i Tramontana.
81. Liparitischer Obsidian. Palmarola. Gradini.
82. L iparit. Zannone. Sotto i l  Convento.
83. Quarzitischer La tit. Ponza. Dicco di Punta della Madonna.
84. Q uarz-B iotit-Latit. Ponza. Le Scoglietelle.
85. Quarzitischer La tit. Ponza. Dicco di Cala del Cuore.
86. Guardiait. Ponza. Cupola lavica d i Punta della Guardia.
87. Plagioklas-Trachyt m it O livin. Scoglio La Botte.
88. Basalt. Ventotene. Arco.
89. Analcim-Tephrit. Ventotene.
90. Alkali-Syenit. Ventotene. Arco.
91. Quarz-Monzonit. Ponza. Bagno Vecchio.
92. Monzonit m it Davyn. Ventotene. Arco.
93. Porphyrischer Sebastianit. Ponza.
Auf die Bedeutung der vorstehenden Analysen hat Ref. bereits eingangs 

aufmerksam gemacht. Chudoba.

A. Cavinato : G e o lo g is c h -p e tro g ra p h is c h e  U n te rs u c h u n g e n  
im  G e b ie t von  A rb u s  (S a rd in ie n ). (Ricerche Geologico-Petrografiche 
sulla regione dell’Arburese, Sardegna.) (Padova [Soc. Coop. Tipogr.j 1930.)

Das Gebiet von A rb u s  (A rbu rese ) liegt im  SW der Insel Sardinien 
und erstreckt sich über die Territorien von Arbus sowie einen kleinen Teil 
von G u s p in i und G onnosf an a d ig a  und umfaßt eine Fläche von 200 Cjkm, 
Es is t eine bisher geologisch noch unerforschte Gegend und gliedert sich in 

folgende Elemente:
1. Die Intrusivmasse von A rb u s  besteht aus einem normalen G ra n it  

m it Übergängen in  eine granodioritische oder tonalitische Randzone oder in 
eine aplitisch pegmatitische Fazies. Der Gesteinskörper ist elliptisch und 
von Silurschiefern eingeschlossen, zeigt also die Gestalt eines Lakkolithen. 
Die Schiefer selbst sind vom Magma in jiz ie rt und metamorphosiert. — Durch
zogen ist der Granit von zumeist aplitischen Gängen, welche nach Verf. in  
die umgebende Schieferhülle radial ausstrahlen. Ihre S truktur porphyrisch 
bis mikropegmatitisch.

2. Die S c h ie fe r sind wahrscheinlich silurischen Alters und umhüllen die 
Granitmasse von jeder Seite. Es sind je nach der Stärke der erfolgten Meta
morphose Paragneise m it 2 Glimmern, Glimmerschiefer bis phyllitische Ton
schiefer, m it allen Übergängen ineinander. Bei Berührung m it den In 
jektionen der granitischen Masse gehen sie in  C o rn u b ia n its c h ie fe r  über 
m it Cordierit, S illimanit, Andalusit, Turmalin, Granat und Korund. Ab
gesehen von den erwähnten radialen Gängen sind die Schiefer noch von einem 
äußeren Gangsystem durchzogen, die auch in  Beziehung zum Granit stehen: 
Hierher gehören die mächtigen bis zu 10—20 m mächtigen Gänge von A p lit- 
porphyr, welche die ganze Gegend bis zur Ba j a  di  F o n ta n a z z o  durchziehen, 
und auch Gänge von reinem Quarz m it reichlicher Erzführung. — Im  N  von 
M o n te v e c c h io  liegt zwischen den Schiefern und der darüberliegenden 
vulkanischen Breccie eine stark zersetzte Bank von Konglomerat m it Kiesel
und Kalkgeröllen.
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3. Westlich von diesem Konglomerat, das bis zur Baja d i Fontanazzo 
hinzieht, liegt über den Schiefern T r a c h y t tu f f  von körnigem Aussehen ohne 
sichtbare Einschlüsse von Feldspat oder B io tit. Stellenweise geht er in  eine 
Tuffbreccie über.

4. Über dem T uff befindet sich eine Bank von m io cän em  K a lk ,  die 
stellenweise reich an Fossilien ist. Sie geht in  tuffige Kalke und kalkige Tuffe 
sowie in  Sandsteine m it Tuffelementen über. — Am Strand von Baja Fon
tanazzo liegen diese Sedimente in  folgender Ordnung über dem Silurschiefer 
sowie dem Trachyttu ff: 1. Miocänkalk m it Pecten und Ostrea. 2. Quartär
terrassen aus Quarzsanden. 3. Konglomeratschichten trennen diese Stufen. 
Ferner durchziehen an demselben Orte Basaltgänge die Miocänstufen und 
schließen sie nach oben gegen die Basis der Quartärterrassen ab.

5. Die E ru p t iv b re c c ie  von A rc u e n tu  folgt über dem Miocänkalk 
sowie dem sedimentären Konglomerat und dem Schiefer von Montevecchio. 
Dann taucht sie unter den alluvialen Schottermassen des C am p idano  
unter. Ih r A lter is t ein nachmiocänes. Diese Breccie füh rt große Brocken 
basischer Gesteine, die oftmals geradezu gigantische Größe erreichen können. 
Diese Einschlüsse näher zu untersuchen, hat Verf. sich zu einem Hauptziel 
seiner Arbeit gesetzt.

Ziemlich verbreitet sind darunter Blöcke von dichter oder blasiger Be
schaffenheit ohne makroskopisch wahrnehmbare Porphyrstruktur. Es sind 
normale A u g it -A n d e s ite ,  basische A u g it -H y p e rs th e n -A n d e s ite  und 
O liv in b a s a lte  m it Diopsid und Hypersthen. In  diesen Gesteinen is t das 
Glas in  der Grundmasse versteckt. Außerdem is t kein großer Unterschied 
in  der Größe zwischen den Elementen 1. und 2. Generation und es besteht 
so ein allmählicher Übergang zwischen ihnen. Die Folge is t nach Verf. eine 
fast holokristalline Struktur. Jedoch finden sich auch Augit-Hypersthen- 
Andesite m it glasig hyalopilitischer oder fast ganz, glasiger Grundmasse.

A uf dem Gipfel des P u b u s in u  t r i f f t  man b a s a ltis c h e  A n d e s ite  
m it O livin, Augit und Hypersthen m it deutlich in die Augen fallender Porphyr
struktu r und m it kryptokrista lliner glasiger Grundmasse. Unter diesen 
Typen bemerkt man kleine graue oder braune Einschlüsse, welche infolge 
der körnigen makrokristallinen Beschaffenheit sowie der großen Seltenheit 
von Glas sehr einem G abbro  gleichen.

Endlich sehr seltene Einschlüsse der Breccie aus L a b ra d o r -P y ro x e n -  
A n d e s ite n  bis zu solchen m it Hypersthen allein, m it einer Grundmasse, 
die aus einem dichten Filz feinster M ikrolithen von Plagioklas und kleinster 
Magnetitkörnchen besteht.

Die Hauptgemengteile in  den zu besprechenden Gesteinen sind P la g io 
k la s , A u g it ,  H y p e rs th e n , O liv in  u n d  M a g n e tit.  —  In  den basal
tischen Andesiten und Basalten schwankt die Zusammensetzung des Plagio
klases zwischen einem L a b r a d o r i t  m it 43 %  A north it bis zu einem L a - 
b r a d o r - B y to w n it  m it 75 % Anorth it. In  einigen Fällen konnte man einen 
saureren Rand m it 35 % An beobachten. Im  allgemeinen sind die Plagioklase 
nach dem Albitgestz verzwillingt, häufig auch nach A lb it-Perik lin  und A lb it- 
Karlsbad-Periklin-Gesetz m it Zonarstruktur und Einschlüssen von Gas
tröpfchen, sowie Täfelchen von Eisenoxyd und Rriställchen von Augit. —



Ita lien. 923

Was den A u g it  be trifft, so ist er meistens eisenarm, farblos und ohne Pleo
chroismus; jedoch geht er auch in  etwas eisenreichere Modifikationen m it 
deutlichem Pleochroismus über und auch in  grünliche nicht pleochroitische 
Diopsidaugite. Endlich insbesondere in  den Basalten findet sich ein farbloser 
diopsidischer Pyroxen ohne Pleochroismus. — Beständig eisenarm ist der 
H y p e rs th e n ; er is t im  allgemeinen wenig gefärbt und fast kaum pleo- 
chroitisch. Seltener erscheinen eisenreiche Typen von brauner Farbe und m it 
wahrnehmbarem Pleochroismus. Der Hypersthen is t ein charakteristisches 
Mineral fü r die meisten basischen Gesteine der Gruppe von A rc u e n tu  und 
ve rtr itt gelegentlich auch allein den Pyroxen in  einigen saureren Andesiten. — 
Der O liv in  is t ein normaler Gemengteil der basaltischen Andesite sowie in 
den Basalten, fehlt dagegen in  dem häufigeren Typ der normalen Andesite.

Die Gänge, welche die Breccie von Arcuentu durchziehen, bestehen aus 
einem O liv in -B a s a lt  m it Augit und Hypertshen. Ihre S truktur ist deutlich 
porphyrisch und die Grundmasse doleritisch (ophitisch wie im  Trapp? d. Bef.). 
Sie gleichen der basischeren Fazies der Breccieneinschlüsse.

Der die Breccienelemente verkittende T u f f  is t deutlich körnig. In  ihm 
finden sich alle mineralogischen Gemengteile der Gesteine wieder, die vor
wiegend die Breccie zusammensetzen [K ris ta lltu ff, d. Bef.].

1. 2. 3. | 4- 1 5. 6.

TuffeAugit-
Andesite
normale

Basische 
Andesite 

m it Augit- 
Hypersthen

Basalte
m it

2 Pyroxen

Glas- 
Andesite 

m it Augit- 
Hypersthen

Basischer 
Andesit 

m it Olivin 
Augit- 

Hypersthen

Basalte
der

Gänge

S i02 . 58,87 50,55 52,30 53,60 52,08 50,34 48,56

T i0 2 . 1,00 0,95 0,90 1,04 0,97 0,82 —

A120 3 . 14,50 12,70 18,00 16,96 16,85 14,20 18,20

Fe20 3 . 8,10 5,40 2,66 3,72 6,40 1,60 7,10

FeO . 1,83 5,22 5,44 4,42 1,58 6,21 0,15

MnO . 0,18 0,10 0,16 0,10 0,05 0,09 —

MgO . 3,35 5,76 5,62 3,98 6,50 9,05 3,95

CaO . 7,01 11,96 11,58 8,58 11,36 11,30 7,43

K aO . 1,12 0,35 1,30 1,85 0,45 1,43 0,90

Na20  . 0,86 2,70 1,95 3,10 1,72 2,25 1,25

C02. . 0,34 0,60 — 0,50 0,90 — 2,80

H 20  . 3,00 3,00 0,54 2,60 1,55 2,27 10,05

Sa. . 100,16 99,79 100,45 100,45 100,41 99,57 100,39

-  nach N ig gli —

si. . . 193 127 128 151 140 115 —

al . . 28,2 18,7 26,0 27,9 24,9 19,1 —

fm . . 41,8 42,6 36,8 34,7 39,8 46,2 —

c . . 24,8 31,7 30,5 25,6 30,47 27,6 —

alc . . 5,2 7,0 6,7 11,8 4,83 7,1 —

k . . . 0,53 0,08 0,31 0,28 0,16 0,3 —

mg . . 0,39 0,50 0,55 0,43 0,61 0,67 —

c/fm . 0,59 0,74 0,82 0,73 0,76 0,60 —
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Beim Vergleichen der Analysenresultate nach der Methode von Niggli 
erkennt man, daß die verschiedenen Gesteinseinschlüsse der Eruptivbreccie 
chemisch nicht sehr verschieden sind; ebenso besteht kein großer Unterschied 
zwischen ihnen und dem Gesteinsmaterial der Gänge im  Tuff. Daher glaubt 
Verf. daraus schließen zu dürfen, daß sie alle demselben Magmaherd ent
stammen; jedoch sind die Ganginjektionen jünger und ih r Empordringen 
erfolgte erst nach Förderung des Breccienmaterials. Einige dieser Gänge 
durchdrangen auch den Miocänkalk und veränderten ihn dabei kontakt- 
metamorph, wie dies an dem kleinen Joch, welches die G enna C ru x i von der 
G enna L im p ia  trennt, sehr schön ersichtlich ist.

Auf Grund der Untersuchung der ganzen Eruptivform ation von M on te - 
vecch i o  bis M. Perdosu (oberhalb der Baja d i Fontanazzo) kommt Verf. zu 
folgenden Ergebnissen: Die Verteilung der Eruptivbreccie, ferner ihre Mächtig
keit, die sie stellenweise erreicht wie in  der Masse M. M a j o r i und M. C o rruda , 
dann die Größe der großen Lavablöcke, welche die Breccie einschließt und 
gigantische Formen annehmen kann wie auf dem Gipfel des M. P u b u s in u , 
endlich das Auftreten der zahlreichen Eruptivgänge in  der Breccie muß 
das Eruptivzentrum in der Gegend selbst liegen. Es g ib t keine gemeinsamen 
Ausbruchskrater, sondern die Eruptivbreccie is t durch wiederholte Explo
sionen auf Bruchlinien gefördert worden. Die Basaltgänge stehen senkrecht 
zu den angenommenen leicht gekrümmten Bruchlinien, denen entlang die 
Breccie angeordnet ist, und scheint von einem Eruptivzentrum auszustrahlen, 
das etwas nördlich von A re u e n tu  liegt.

Vulkanische Explosionsbreccien kommen noch an anderen Orten der 
Insel vor, so z. B. bei der G r o t t e  d e i C o lo m b i bei S. A n t i o c o ;  ferner 
bei S. M ich e le  d ’ A renas. Auch die Inselchen D e ila  Vacca  und D e l 
V i te l lo  im  Meer südlich von S. Antioco bestehen aus einer ähnlichen E rup tiv 
breccie. Jedoch sind es immer sehr kleine Massen im  Vergleich zu der ge
waltigen Gebirgsmasse des A re u e n tu .

Was die chem ische Z usam m e nse tzu ng  der vom Verf. untersuchten 
Gesteine be trifft, so sind sie charakterisiert durch einen hohen Gehalt an 
K a lk und Magnesia sowie eine relative A lkaliarm ut. Infolgedessen ist R 20  : RO 
der magmatischen Formel nach Löwinson-Lessing immer klein und etwas 
hoch, dagegen der NiGGLi’sche Koeffizient fm. — Eine Ausnahme machen 
die glasigen Andesite m it Augit und Hypersthen, fü r die sich ein m ittlerer 
normaler Gehalt an Kalk und Magnesia sowie eine beträchtliche Menge 
A lka li ergibt. Während die anderen Gesteine sich unter einem M itte l von 3 % 
halten, enthält dieses 5 % Natron und Kali. Immerhin ist es ein normaler 
Alkaligehalt fü r die K a lk -A lk a lire ih e  und alle Werte dieser Formel be
stätigen die Zugehörigkeit zu dieser Reihe.

Ohne auf einen näheren Vergleich der Einschlüsse der Breccie von 
Areuentu m it an anderen Orten Sardiniens vorkommenden Laven näher 
einzugehen, weist Verf. die Ähnlichkeit der Gesteine aus verschiedenen E rup tiv 
zentren von Sardinien nach, so z. B. m it dem Augit-Hypersthen-Andesit der 
Vulkangruppe von M. Narcao (von Tacconi beschrieben), einigen o liv in 
führenden Augitandesiten von Torralba (d’ Achiardi), unter den Augit- 
andesiten und Augit-Hypersthen-Andesiten des nördlichen Sardiniens, wie
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jenen vom Val Barca und Pala Mantedda (beschr. v. Millosevic). Schließ
lich sind vom N der Insel mehr alkalische Typen bekannt geworden, wie 
Trachydacite und Trachyandesite. Den basischeren Gesteinen der ref. Serie 
nähert sich von den Gesteinen des südlichen Teils allein der trachydoleritische 
Basalt von Guspini (Cuchiara Zeppara im  Arburesischen, beschr. v. G. Mar- 
tinez). K . W il lm a n n .

Schweiz.
R . W y ß  : P e t r o g r a p h i s c h - g e o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  

w e s t l i c h  d e r  G r i m s e l  i m  F i n s t e r a a r h o r n  — L a u t e r 
aa  r h  o r  n g e b i  e t. (M itt. d. naturf. Ges. Bern a. d. Jahre 1932. 1933.
1—109. M it 4 Taf. u. geol. Kartenskizze.)

Das Untersuchungsgebiet liegt im  westlichen Teil des Aarmassivs. Dieses 
zerfällt in  zwei selbständige Teilmassive, dem älteren nördlichen Erstfelder 
Massiv und dem jüngeren südlichen Massiv des zentralen Aaregranites. 
Beide Teilmassive entstammen demselben Stammagma.

Der Aaregranit zerfällt in  eine südliche und eine nördliche Partie, welche 
durch eine sedimentogene, mylonitisierte tektonische Zone getrennt werden.

Die Schieferhülle umfaßt Injektionsgneise, Biotit-Chloritgneise und 
-Schiefer, Sericit-Chlorit-Biotit-Mikroklin-Gesteine, Hornfelse, Hornblende
gesteine und Amphibolite. Ih r  gehört auch der große Amphibolitzug Groß
grünhorn—Finsteraarhorn—Scheuchzerhorn an, doch sind die hier auf den 
höchsten Punkten des Aarmassivs aufsitzenden Amphibolite teilweise als 
vorgranitische Orthogesteine aufzufassen.

Das tektonische Geschehen der Alpenfaltung vermochte im  kristallinen 
Grundgebirge des Aarmassivs nicht jene großartigen Bauformen des Decken
gebirges zu entwickeln, es äußerte sich in  einer intensiven Verschuppung 
und Verschieferung des gesamten Massivs und in  einer bis ins kleinste Detail 
gehenden Dislokationsmetamorphose, wodurch alle Gesteine dieser petro- 
graphischen Provinz ausgezeichnet sind. W . M in d e r.

P. B e a rth  : D ie  D i a b a s g ä n g e  d e r  S i l v r e t t a .  (Schw. 
Min.-Petr. M itt. 12.1932.147—179. M it geol. Kartenskizze u. 3 Fig. im  Text.)

Die Ganggesteine des südwestlichen Silvretta-Kristallins bestehen aus 
Apliten, Lamprophyren, zur Hauptsache aber aus Diabasen. Diese beschränken 
sich im  Auftreten auf zwei Zonen, welche eine hercynische (?) Streichrichtung 
zeigen.

Das A lter der Diabase ist nicht genau bestimmbar. Sie sind jünger 
als die regionalmetamorphen Ortho- und Paragesteine des Silvrettakristallins, 
also nachhercynisch, sie sind alpin metamorphosiert, und sie können nicht 
m it der Intrusion der mesozoischen Ophiolithe in  Zusammenhang gebracht 
werden. Niemals wurde ein Diabas in  triassischen Gesteinen gefunden. Die 
Auffassung einer späthercynischen Intrusion der Diabase is t also die wahr
scheinlichste.

Petrographisch zerfallen sie in :
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1. Eigentliche Diabase.
2. Diabasporphyrite.
3. Hornblendediabase.
4. Hornblendebiotitdiabase.
5. Geschieferte Diabase.

Der Mineralbestand aller dieser Varietäten zeigt endogene Umwandlungen:

1. Plagioklas (basischer Kern) — Sericit +  Epidot +  Zoisit,
'.X. Sericit +  Calcit +  Quarz.

2. Plagioklas (Albitrand) — >- Sericit +  A lb it.
3. Augit — Hornblende +  Chlorit +  Erz
4. Orthaugit —>  Bastit
5. B io tit —>- Chlorit
6. Hornblende —>- Chlorit

Verf. erk lärt diese Umwandlungen wegen ihres kontinuierlichen Charak
ters durch pneumatolytisch-hydrothermale Einwirkung, eine Auifassung, 
die durch den hohen Alkaligehalt der Diabase teilweise gestützt wird.

Die 176 aufgefundenen Diabasgänge zeigen im  Gegensatz zu andern 
Gebieten vollständige Regellosigkeit im  Auftreten. Diese Tatsache w ird durch 
plötzliche In jektion  der Gänge von verschiedenen Eruptivzentren in  geringer 
Tiefe erklärt. w - Minder.

J. Niederer: B e i t r ä g e  z u r  P e t r o g r a p h i e  d e s  ö s t 
l i c h e n  A a r m a s s i v s .  (Diss. Bern. 1932. Thomas & Nubert, Weida
i. Thür. M it geol. Karte, Profiltafel, 5 Taf. u. 4 Fig. im  Text.)

Die untersuchten Gesteine des östlichen Aarmassivs sind in  annähernd 
parallelen Zonen angeordnet und fast ausschließlich eruptiver Herkunft. 
An diesem Zonenaufbau beteiligen sich:

1. Die sog. südlichen Gneise.
Diese zeigen einen ähnlichen Mineralbestand wie der zentrale Aaregranit, 

sind aber etwas melanokrater (2 neue Analysen). Die Gneise sind intensiv 
alpin metamorph. Die Metamorphose äußert sich in  Deformation, Neu
kristallisation und Neubildung der Gemengteile und in  der Bildung resp. 
Verstärkung einer ausgesprochen schieferigen Textur. Ähnliche Gneiszüge 
wie am Südrand des Aarmassivs finden sich als Einlagerungen im  Massiv 
selber, so am Krüzlipaß (1 Analyse) und am Piz Giendusas.

Der südlichen Gneiszone sind der Bugneigranit (Analyse), Amphibolite 
(3 Analysen), Aplite, Quarzite und Kalksilikatgesteine eingelagert.

2. Der zentrale Aaregranit.
Dieses im  wesentlichen engadinitische Gestein zeigt im  Untersuchungs

gebiet vier verschiedene Ausbildungsformen, als normaler Granit (Analyse), 
ferner t r i t t  es auf in einer feinkörnigen Fazies (Analyse) m it basischen Schollen 
(Analyse) und in  einer porphyrischen („augengneisartigen“ ) Ausbildung 

(Analyse).
Der Chemismus zeigt, daß alle vier Varietäten derselben petrographischen 

E inheit angehören. Durch D ifferentiation des Stammagmas bildet sich eine

Calcit 
+  Quarz 
4- Erz.
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Ganggefolgschaft des Granites heraus, bestehend aus Quarzporphyren, 
Lamprophyren und Apliten.

3. Der Syenit des Piz Giuf.
Dieses kalireiche Gestein erreicht seine Hauptausdehnung am Piz Giuf 

und streicht ostwärts gegen den Piz A u lt. Kontaktschollen des Syenites 
im  Granit lassen auf höheres A lter des Syenites schließen. W . Minder.

Böhmische Masse und ihre Randgebiete.
W a ld m a n n , Leo: Über Alkalim inetten aus dem niederösterreicbischen 

Waldviertel. (CB1. Min. 1933. A. 73— 75.)
S c h re ite r ,  R .: „Jurakalk-Basaltbreceien“  und ihre Kontaktneubildungen 

an der Lausitzer Dislokation bei Daubitz in  Böhmen. (CB1. Min. 1932. A. 
203—214.)

S ta rk ,  M .: Spuren eigenartiger Formgebilde im  Urtonschiefer von Bischof- 
tein itz (Westböhmen). (Dies. Jb. Beil.-Bd. 66. A. 1932. 120—132. M it 
1 Taf.)

Jar. Koutek: D ie  N o n t ro n it is ie ru n g  de r A m p h ib o li te  im  
G eb ie te  des S äzava-F lusses. (Öas. Nar. Musea. Prag 1932. 168—159. 
Cechisch.)

Verf. macht auf bedeutende Verbreitung des Nontronits in  den Para- 
amphiboliten (?) von Rataje an d. Säzava und Cesk^ Sternberk aufmerksam, 
welcher durch hydrothermale Umwandlung der Muttergesteine entstanden ist.

Fr. Ulrich.

J. Jelinek: G e m i s c h t e r  G a n g  v o n  P o r i c i  a n  d e r  
S ä z a v a  b e i  C e r c a n y .  (Casopis När. Musea. Praha 1932. 139—144. 

Cechisch.)
Verf. berichtet über einen 3 m mächtigen gemischten Gang, welcher 

den Granodiorit vom Säzavaer Typus in  einem Steinbruch bei Porici-Cercany 
(südöstlich von Prag) durchbricht. In  der M itte des Ganges ist Granitporphyr 
entwickelt, welcher in  einen Granodiorit-Porphyrit übergeht; derselbe wird 
am Rande des Ganges durch ein etwa 20—30 cm mächtiges Band von amphibol
führender Minette gebildet. Alle drei Gesteinsfazies werden näher petro- 
graphisch charakterisiert; auf den Einfluß der sinkenden Temperatur als 
maßgebenden Differentiationsfaktor w ird hingewiesen. Fr. Ulrich.

Alexander O rlo v : B e i t r a g  z u r  P e t r o g r a p h i e  d e s  
m i t t e l b ö h m i s c h e n  G r a n i t m a s s i v s  ( U m g e b u n g  v o n  
B l a t n ä  — H o r a i d ’ o v i c e  — N e p o m u k ) .  (Vestnik Stät. geol. 
üstavu Ö.S.R. V I I I .  Praha 1932. 45—51. Cechisch m it franz. Zusammenf.l 

In  der Umgebung von B l a t n ä  (Südwestböhmen) ist ein biotitführender 
Granodiorit vertreten, dessen planimetrische Analyse ergab: 44 %  P l a g i o 
k l a s ,  21 %  0  r, 22 %  Q u a r z ,  13 % B i o t i t .  Unter den Plagioklasen 
wiegt Oligoklas-Andesin vor, Orthoklas ist schwach perthitisch entwickelt. 
Unter den akzessorischen Gemengteilen werden Z i r k o n  (m it pleochroiti- 
schen Höfen) und A p a t i t  erwähnt. Dasselbe Gestein wurde auf große
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Entfernungen von B l a t n ä  (im  W bei L  n ä f  e =  Schlüsselburg, süd
westlich Blatenka, Laäänky, Jindrichovice usw.) aufgefunden. Bei J indri- 
chovice treten Mylonite auf. Nördlich und nordöstlich von Blatnä w ird 
größere strukturelle und auch stoffliche Variation des Eruptivgesteines 
auffällig, welche das Auftreten von basischeren Abarten bis zurü Quarzdiorit 
und verschiedenen Porphyrittypen (bei H u d c i c e  südlich von Brezniee) 
bedingt.

Die Eruptivgesteine in  der Umgebung von H o r a i d ’ o v i c e  sind 
allgemein basischer Natur, fü r Granodiorit von K o m o s m  nordöstlich 
von der St. Horaz Tovice—Babiny w ird folgende planimetrisch ermittelte 
Zusammensetzung angegeben: Plagioklas 38, Orthoklas 16,1, Quarz 15,3, 
B io tit 18,2, Amphibol +  Pyroxen 12,4 %.

Bei dem Dorfe H  e j n ä wurde im  kristallinen Kalkstein F o r s t e r i t  
konstatiert.

Im  nordwestlichen Teile des mittelböhmischen Granitmassivs waltet 
ein grobkörniger porphyrischer B i o t i t -  G r a n  i  t  vor. Außerdem kommen 
auch Quarzdiorite m it Amphibol und B io tit vor. In  algonkischen Schiefern 
westlich von K 1 ä § t  e r bei Nepomuk wurde C o r d i e r i t  als K on takt
produkt konstatiert, sonst handelt es sich um feinkörnige Quarz-Biotit- 
Hornfelse event. m it Amphibol, Pyroxen und T itan it.

Zur chemischen Untersuchung wurde einerseits grobkörniger porphy
rischer B i o t i t - G r a n i t  aus dem Steinbruch im  Dorfe K  1 ä s t  e r  , 
2 km  nördlich von Nepomuk (I.), andererseits gleichmäßig körniger B i o t i t -  
G r a n o d i o r i t  ( I I . )  aus dem Steinbruche östlich von R a c i c e  (2 km  
nordwestlich von Blatnä) herangezogen. Planimetrische Analyse des Ge
steines von Kläster ergab: Quarz 33, Orthoklas 32, Plagioklas (Albit-Oligoklas) 
28, B io tit 7 %.

Die Analysen lauten:

I. S i02 73,69, T i0 2 0,04, A120 3 14,21, Fe20 3 0,15, FeO 1,76, MnO 0,03, 
MgO 0,31, CaO 1,50, Na20  3,56, K 20  4,72, P20 6 0,07, I I 20  ( +  110°) 
0,21, H 20  (— 110°) 0,07, E  100,32. Die Dichte beträgt 2,61.

I I .  S i02 65,95, TiOä 0,43, A120 3 16,73, Fe20 3 0,25, FeO 3,75, MnO 0,04, 
MgO 1,70, CaO 3,17, Na20  3,51, K 20  4,25, P20 6 0,22, H 20  ( +  110») 
0,22, H 20 (— 110°) 0,05, 2  100,27. Dichte beträgt 2,65.

Osann’s Projektionswerte:
I. a — 18,6, c — 4,6, f —  6,8, n — 5,3, s — 79,85.

I I .  a — 11,7, c — 6,4, f — 11,9, n — 5,5, s — 71,78.
I. SA1F: 25,8, 2,9, 1,3; A lCAlk: 15,3, 2,9, 11,8; N K : 5,3; MC 2,3.

I I .  SA1F: 23,3, 3,4, 3,3; A lCAlk: 15,2, 5,3, 9,5; N K : 5,5; MC 4,3.

Berechnung nach N ig g l i:

I. si 400, al 45,1, fm  11,2, c 8,7, alk 35, c/fm 0,77, k  0,47, mg 0,23.
I I .  si 260, al 38,7, fm  23,5, c 13,7, alk 24,1, c/fm 0,58, k  0,44, mg 0,43.

Fr. Ulrich.

Vlad. Cech: D ie  t e k t o n i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  d e s  
K r i s t a l l i n s  n o r d ö s t l i c h  v o n  T a b o r .  (Vestnik St. geol.



Böhmische Masse und ihre Randgebiete. 92 9

üstavu. V I I I .  Nr. 1. Praha 1932. 51—59. M it 2 tekton. Kartenskizzen. Öech. 
m it deutscher Zusammenf.)

Im  K ris ta llin  der Umgebung von T a b o r  (Südböhmen) unterscheidet 
Verf. zwei größere Komplexe: b i o t i t i s c h e  P a r a g n e i s e  kata- 
zonalen Charakters und g l i m m e r s c h i e f e r i g e  (zweiglimmerige) 
Paragneise mesozonalen Charakters.

Die Biotitgneise bilden am K ontakt m it dem mittelböhmischen Massiv 
eine Brachysynklinale, in  deren Achse ein Syenitkörper au ftritt. Sie stellen 
die Fortsetzung der sog. „Voticer Serie“  von L. Zelenka  (vgl. dies. Jb. 
1928. I I .  359 ff.; 1929. I I .  616 ff.) vor und enthalten als Einlagerungen Kalke, 
Erlane, Amphibolite, Graphitschiefer und graphitische Quarzite.

Der Komplex der glimmerschieferigen Gneise bildet einen etwa 8 km 
breiten Streifen zwischen den Katagneisen der Umgebung von S m i  1 o v  e 
H  o r  y  und den Biotitgneisen der Voticer Serie. Im  W  sind sie durch eine 
markante Dislokation begrenzt, die sich von der Perminsel bei C h f  n o v  
nordwärts über M l a d a  V o ä i c e  (Jung-W oiitz) bis L o u f t o v i c e  Pod 
Blanikem verfolgen läßt. An dieser Störung von wahrscheinlich variszischem 
A lter kam es nach horizontalen Bewegungen, die von den Intrusionen der 
Orthogneise und von Diaphthorese begleitet waren, zu einer starken Hebung, 
die das Absinken der östlich der Dislokation gelegenen Komplexe zur Folge 
hatte. Der Muscovit in  den Gneisen entstand unter Zufuhr von Kalium  
aus den Orthogneisen, welche in der Zone der D iaphthorite auftreten. Die 
Bewegungen an der Dislokation und an anderen in ihrer Nachbarschaft 
wiederholten sich mehrmals, wie die auftretenden Mylonite beweisen. Im  
Bereich der „Mladovoäticer Überschiebung“  von L. Zelenka  kam es im  
Tertiär zu vertikalen Bewegungen, welche die heutige Höhenverteilung 
bestimmten. Die besprochene Dislokation war schon den alten Bergleuten 
im Revier von R a t i b o r s k ö  I l o r y  unter dem Namen „L e tte nk lu ft“  
bekannt. Die Verbindungslinie der Perminseln von D ivisov und Ch^nov 
besitzt eine nordsüdliche Richtung. Die Detailuntersuchungen des Verf.’s 
haben die R ichtigkeit der Vermutung von F. E. Suess bestätigt, daß es 
sich in dieser Gegend um ein Gegenstück der „Boskovicer Furche“  am Ost
rande des Moldanubikums handelt.

Der Syenitkörper von Tabor hat eine zungenförmige Gestalt und fä llt 
gegen NO und N ein. Zu seinem Empordringen benutzte er alte (prägranitische) 
Querdislokationen und ist in  den bogenförmig deformierten Komplex der 
Biotitgneise eingedrungen, wo er sich fingerförmig geteilt hat. Die Intrusion 
Paßte sich der Tektonik des Gneiskomplexes an und nicht umgekehrt, wie 
es F. E. Suess in  seiner „Intrusionstekton ik“  vermutet.

Das regional metamorphe, bei C h f  n o v  und M l a d ä V o ä i c e  durch 
Diaphthorese betroffene K ris ta llin  wurde bei Tabor am Kontakte m it dem 
mittelböhmischen Massiv kontaktmetamorphosiert (Cordierit-Fazies) und 
m it granitischem Material in jiziert.

Die heutigen orographischen Verhältnisse der Täborer Gegend entstanden 
im  Tertiär, als sich die Bewegungen an den alten Dislokationen wiederholten.

Fr. Ulrich.
59N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I.
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Vlad. Öech: E r l ä u t e r u n g e n  z u r  n o r d ö s t l i c h e n  S e k 
t i o n  d e s  K a r t e n b l a t t e s  T ä b o r  (42B3). (Vestnik Stät. geol. 
tistavu Ö. S. R. IX .  1. Heft. Praha 1933. Sep. 1 - 8 .  M it geol. Karte 1 : 60 000. 
Öechisch m it deutscher Zusammenf.)

In  Fortsetzung seiner früheren Studien (vgl. vorstehendes Referat) aus 
dem südböhmischen K ris ta llin  veröffentlicht Verf. eine geologische Karte 
im  Maßstab 1 : 60 000, welche die nordöstliche Sektion des Kartenblattes 
Tabor (Nr. 4263 der Spezialkarte) umfaßt. E r unterscheidet im  K ris ta llin  
der Gegend von Tabor d r e i  G n e i s k o m p l e x e ,  die voneinander durch 
Dislokationen getrennt sind. Diese Störungen, von Mylonit.en begleitet, 
sind jünger als die Intrusion des mittelböhmischen Massivs. Unter den 
kristallinen Schiefern überwiegen Paragneise. Der Gneiskomplex von Tabor 
bildet eine Brachysynklinale und grenzt m it dem Syenit und Granodiorit 
an das mittelböhmische Massiv. Jeder Gneiskomplex enthält Einlagerungen, 
welche ihn charakterisieren: schieferige Lageraplite und graphitische Ge
steine im  westlichen Teile, Eklogite im  m ittleren und Muscovitquarzite im  
östlichen Gneisglimmerschieferkomplex von Ch^nov. Nähere petrographische 
Charakteristik dieser Gesteine w ird gegeben und die Prozesse ihrer Meta
morphose besprochen. Es is t sowohl kinetische als auch Injektionsmeta
morphose im  studierten Gebiet vertreten. Nichtmetamorphosierte Gesteins
schichten sind durch Permocarbon und Neogenformation vertreten, deren 
Entwickelung und Verbreitung kurz geschildert wird. Anschließend werden 
morphologische Fragen behandelt und das geologische Schrifttum  über diese 

Gegend aufgezählt. F r ‘ *-*lr ic h ’

Vlad. Öech: P e tro g ra p h ie  der E ru p t iv g e s te in e  u n d  der 
k r is ta l l in e n  S c h ie fe r in  de r U m g eb ung  von  T a b o r. (Publications 
de la Fac. des Sei. de l ’Univ. Charles. Praha 1933. Nr. 123. Sep. 1—26. M it 
1 Kartenskizze u. 7. Fig. öechisch m it engl. Resumö.)

Gelegentlich der geologischen Kartierung in  der Umgebung von Tabor 
(vgl. vorstehende Referate) hat Verf. auch mikroskopisch die dortigen Gesteine 
untersucht. Es handelt sich um Syenit und Granodiorit m it ihrem Gang
gefolge, welche genetisch dem mittelböhmischen Massiv angehören, ferner 
um verschiedene kristalline Schiefer, welche zahlreiche Phänomene der 
Injektionsmetamorphose zeigen. B io t i t - P y r o x e n - S y e n it  von Tabor 
fü ll t  eine deformierte Brachysynklinale in Paragneisen aus, in  welche er noch 
einige kleinere Apophysen aussendet. G ra n o d io r it  bildet ein selbständiges 
Massiv zwischen Jistebnice und Borotin. Beim Syenit wurde eine Rand
fazies konstatiert, welche eine Anreicherung an B io tit, Plagioklas und Quarz 
zeigt, dabei aber ärmer is t an Orthoklas und Hypersthen als das Haupt
gestein. Es wurden verschiedene Einschlüsse beobachtet, welche teilweise 
resorbierten kristallinen Schiefern, teilweise basischen Differentiations
produkten angehören. Es wurden zahlreiche Beispiele deuterischer Um
wandlungen im  Sinne J. J. Sederholm ’s konstatiert, welche z. T. auch ab
gebildet werden. Es wurde die Anwesenheit von Myloniten an einigen Stellen 
im  Syenitmassiv konstatiert und dabei auch große Verwandtschaft m it dem 
Pyroxen-Syenit von Jihlava— Iglau neu bestätigt.
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Im  Ganggefolge des mittelböhmischen Massives sind Aplite, aplitische 
und Biotit-G ranite sowie Pegmatite vertreten. Sie treten sowohl im  Massive 
selbst als auch im  angrenzenden K ris ta llin  auf. In  einigen Fällen wurde z. T. 
Assimilation konstatiert, welche sich durch Anwesenheit von Cordierit und 
Sillim anit in  den Apliten kundgibt. Es wurde auch ein gabbroides, dem 
sog. N orit von H o s tic e  verwandtes Gestein als Differentiationsprodukt 
von Syenit in  Tabor beobachtet.

Es fo lg t die petrographische Charakteristik der kristallinen Paragesteine, 
welche an der Grenze m it Syenit deutliche Kontaktmetamorphose und z. T. 
in  hohem Maße auch Stoffimport zeigen. Es entstehen hybride Gesteine, als 
deren Beispiel der sog. Granatfels näher geschildert w ird. Ferner werden die 
Einlagerungen der Paragneise, nämlich Amphibolite, kristalline Kalksteine, 
Kalk-Silikat-Hornfelse, Graphit-Gneise und Quarzite kurz erwähnt. Unter 
den Eruptivgesteinen, welche älter sind als Syenite und Granodiorit, werden 
schieferige Aplite angeführt, welche in  den Gneisen Lagergänge bilden und 
sich durch ihre Zusammensetzung und S truktur von den jüngeren vorwiegend 
diskordanten Apliten m it verschiedenen Assimilationsprodukten und pneu
matolytischen Mineralen scharf unterscheiden. F r. U lrich .

A . O rlov: P e tro g ra p h is c h e  V e rh ä ltn is s e  in  dem  Ö is tä -J e c h - 
n itz e r  G ra n itm a s s iv  (Böhm en). (Min.-Petr. M itt. 44. 1933. 205—210.)

Das Cistä-Jechnitzer Granitmassiv liegt in der mittelböhmischen permo- 
carbonischen Mulde westlich von Rakownitz; es erstreckt sich zwischen den 
Granitmassiven des westlichen Erzgebirges (samt Kaiserwald) und dem 
mittelböhmischen Granitgebiete. A lte r variscisch. Es besteht aus zwei 
verschiedenen Gesteinsarten: einem sauren Granit und einem Oligoklas- 
granodiorit. Beide Gesteinsarten werden ihrem Mineralgehalt nach be
schrieben.

Über die chemische Natur der Haupttypen orientieren folgende Analysen:

I. I I . I I I .
S i02 ............................. . 73,85 74,61 67,68
T i0 2 ............................. . 0,15 0,05 0,50
a i2o3 ............................. . 14,65 13,82 16,80
Fe20 3 ........................ . 0,10 0,67 0,85
F e O ............................. . 1,73 1,27 2,34
M n O ............................. . 0,03 0,03 0,05
M g O ............................. . 0,18 0,17 0,92
C a O ............................. . 0,88 0,69 3,37
Na20 ............................. . 3,60 3,38 5,19
K 20 ............................. . 4,49 4,96 2,06
P A ............................. . 0,08 0,04 0,27
H 20 + ........................ . 0,36 0,34 0,24
H aO ......................... . 0,11 0,14 0,05

Summe. . . 100,21 100,17 100,32

Spez. Gew..................... . 2,67 2,62 2,68

I I .  59*
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I. Graublauer Granit südlich von Tis.
I I .  Roter Granit westlich von Väclavy.

I I I .  Graugelber Oligoklasgranodiorit nordwestlich von Cistä.

Seiner petrographischen Natur nach zeigt das obige Granifcmassiv eine 
gewisse Ähnlichkeit m it Graniten des Erzgebirges, hingegen einen auffallenden 
Unterschied gegenüber der Hauptmasse des mittelböhmischen Granitmassives.

Chudoba.

V I. Z o u b e k : C a ra c té r is t iq u e  de que lques  roches c r is ta l lo -  
p h y llie n n e s  e t é ru p t iv e s  des g a le ts  e x o tiq u e s  des co n g lo m é ra ts  
sénon iens e t pa léogènes des C a rpa th es  o c c id e n ta le s . G u ide 
des e xcu rs io n s  dans les C a rpa th es  etc. (X V II.  353-358. Knihvna 
Stât. geol. üstavu Ceskoslovenské republiky. 13 A. Praha 1931.)

I.  Unter den Konglomeraten, w'elche den Istebnä-Schichten in  der 
Godula-Decke bei J a b lu n k o v  (Jablunkauer Paß) eingeschaltet sind, hat 
Verf. Geschiebe von Zweiglimmergneisen (Orthogestein) m it Granat-Porphyro- 
blasten und albitisierten Porphyren konstatiert. E r weist auf gewisse Be
ziehungen dieser Gesteinselemente zu dem durch F. E. Suess beschriebenen 
Material der carbonischen Konglomerate aus der Umgebung von Brünn und 
gewissen durch Scheumann bearbeiteten Gneisen der Frankenberger Scholle 

hm.
I I .  Aus der inneren Klippenzone des O rava -(A rva -) und Vah-(W aag-) 

Tales wurden die Granitblöcke der cretacischen Konglomerate (Senon) unter- 

sucht.
Es lassen sich zwei Granitabarten unterscheiden, deren Selbständigkeit 

auch durch chemische Analysen (ausgeführt von V. V esely) bestätigt wird.
Granit (richtiger Granodiorit) des T a tra -T yp u s  besteht vorwiegend 

aus Oligoklas, welcher z. T. durch Kali-Feldspat verdrängt wurde. Auch 
Neubildungen von A lb it kann man feststellen. Rötlichbraun gefärbter 
B io tit w ird durch spärlichen Muscovit begleitet. Die Analyse (Probe von 
Oravskÿ Podzämok) lautet: S i02 69,56, T i0 2 0,42, A120 3 14,58, Fe20 3 1,63, 
FeO 1,82, MnO 0,05, CaO 2,11, MgO 1,51, K 20  1,56, Na20  4,70, H 20  ( +  105°) 
1,17, H 20  (— 105°) 0,16, P20 6 0,62, S 0,06, CI 0,09, C02 0,00, 2  100,04.

Die zweite Granitabart, welche in  den Konglomeraten vertreten 
ist, fü h rt eine bedeutend größere Menge von Orthoklas, neben ihm  treten 
Plagioklase auf, welche in sehr hohem Maße albitis iert sind. Die A lbitisation 
des Kali-Feldspates is t ebenfalls vorhanden. B io tit-Individuen, welche in 
daktylitischer Form auftreten, sind größtenteils chloritisiert. Die Analyse 
einer Probe von Je lsa va  (Orava) hat ergeben: S i02 74,23, T i0 2 0,13, A120 3 
12,96, Fe20 3 0,81, FeO 1,09, MnO 0,02, CaO 0,65, MgO 0,30, K 20  4,76, Na20 
3,89, H 20  ( +  105°) 0,78, H 20  (— 105°) 0,09, P20 6 0>23> s °>04> c °2 ° ’00, 
2  99,98. [Nach der ganzen Schilderung dürfte es sich in  diesem Falle um 
einen durch Autometamorphose betroffenen Granit handeln. Anm. d. Ref.] 
Als weitere Gesteinsarten wurden in den Konglomeraten Blöcke von Ortho- 
gneisen, Porphyre und Melaphyre konstatiert.

I I I .  Die Konglomerate der Basal-Schichten des Paläocän von Podhala 
führen im  Orava-Tale nur selten Gerolle der massigen Gesteine, besonders
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der Granite des Tatra-Typus. Bei B ie lÿ  P o to k  südlich von Tvrdosin findet 
man im  höheren Niveau des Paläocen Konglomerate, welche größere Blöcke 
von Glimmerschiefer, Granit, A p lit und Pegmatit, Glaukophangesteine und 
kristalline Schiefer m it mesozonalem Charakter führen. Nach der Ansicht 
des Verf.’s dürften sie aus dem Kris ta llin  der Hohen Tatra herstammen.

Fr. U lrich .
L. Marie (Zagreb): L ’an d é s ite  d u V e p o r. (Vëstnik Stât. geol. listavu. 

Ceskoslovenské republiky. V I I .  Praha 1932. Heft Nr. 6. 429—438. M it 1 Karten
skizze u. 3 Fig. Kroatisch und französisch.)

Verf. g ib t in  der vorliegenden M itteilung nähere petrographisch-geo- 
logische Beschreibung der Andesit-Eruption im  Vepor-Gebirge (südlich der 
Niederen Tatra) in der m ittleren Slowakei. Es handelt sich um einen Durch
bruch der kristallinen Schiefer, welche durch metamorphosiertes Paläzoicum 
und triassische Kalke und Dolomite begleitet werden. Die Verbreitung der 
massiven Gesteine und der zugehörigen Tuffe w ird durch eine geologische 
Skizze dargestellt. Der höchste Punkt des Eruptivgesteines ist eben der Berg 
V e p o r m it 1341 m. Die Feldspateinsprenglinge, welche maximal 0,63 x  0,33 
Millimeter groß sind, entsprechen dem P la g io k la s  m it An,5—An86 und m itt
lerem Brechungsindex 1,667. Außerdem findet man H y p e rs th e n  m it y  — 
1,699 ±  0,002, monoklinen A u g it  m it dem Auslöschungswinkel ca. 45°, 
ferner M a g n e tit ,  A p a t i t  und Z irk o n . In  der z. T. glasigen Grundmasse 
kommen Oligoklas-Mikrolithe, Pyroxene und Magnetit vor. Als sekundäre 
Bildungen wurden Calcit, Chlorit, Opal und Lim onit konstatiert. Die Analyse 
(nicht berechnet) ergab: S i02 59,29, T i0 2 0,76, A120 3 19,38, Fe20 3 3,48, 
FeO 1,85, MnO 0,14, MgO 2,15, CaO 6,24, BaO Spuren, Na20  3,62, K 20  1,46, 
P20 6 0,24, H 20 ( — 110») 0,79, H 20 (+ 1 1 0 °) 0,43, C02 Spuren, 2  99,83. 
Die Dichte beträgt 2,7093.

Die Tuffe, welche m it kompaktem Eruptivgesteine vergesellschaftet sind, 
enthalten dieselben Bestandteile wie Andesit selbst, unter den sekundären 
Mineralen sind besonders L im o n it ,  O pa l und C a lc it  reichlich vertreten.

Fr. U lrich.

Jar. Koutek: S ur le ca ra c tè re  c h im iq u e  d’une d io r i te  de la  
Basse T a tra . (Vëstnik Stât. geol. ûstavu C.S.R. V I I I .  Praha 1932. Heft 6. 
309—311. Cechisch, m it franz. Zusammenf.)

Verf. veröffentlicht in  der vorliegenden Notiz eine Analyse des dioritischen 
Gesteines, welches ein kleines, stark differenziertes Massiv im  Tale des Illadovÿ 
potok bei Luźna in der Niederen Tatra im  Granit des Dumbier-Typus bildet. 
Hauptbestandteile: Oligoklas-Andesin, grüner Amphibol, B io tit, selten 
Orthoklas, Quarz; akzessorisch Ilm enit, Magnetit, T itan it, Apatit.

Die Analyse (ausgeführt von V. V esely) lautet: S i02 51,70, T i0 2 1,03, 
Z r02 0,00, A120 3 13,31, Cr20 3 0,02, Fe20 3 2,47, FeO 5,74, MnO 0,18, CaO 7,82, 
MgO 9,75, K aO 2,14, NaaO 2,40, H 20  ( + )  1,77, H 20  (—) 0,23, P20 6 1,11, 
S 0,04, CI 0,21, C02 0,00, 2  99,92. Die Dichte is t nicht angegeben.

Berechnung nach Osann : S . 56,1, a 3,3, c 3,8, f  22,9, n 6,3; S : A l : F =  
17,5 : 2,6 : 9,9; A lCAlk =  12 : 12,6 : 54. Werte nach N ig g l i: si 125, gz—11, 
H 19,00, fm  57,70, c 20,30, alk 9, k  0,29, mg 0,68, c/fm 0,39, p 1,13. Es ent
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spricht demnach einem Gabbrodiorit im  Sinne von P. N ig g ii. Das studierte 
Gestein is t nahe verwandt m it dem durch Z. W eyberg untersuchten D iont
von Prostredni Goryczkovä (vgl. dies. Jb. 1912. I .  396—402).

Fr. U lrich.

V . Zoubek: S ur le  m ode d’a l té r a t io n  des b locs  de g ra n ité  du 
D u m b ie r  e t ses causes. (Vëstnik Stât. geol. üstavu Ö.S.R. V I I .  Praha 1931. 
No. 2.116—131. M it 2 Textfig. u. 3 Taf. Tschechisch, m it franz. Übersetzung.)

Verî. beschreibt und bildet interessante Beispiele der Verwitterung von 
Granitblöcken ab, welche man besonders in  D e m ä n o vskä  und S va to - 
ia n s k ä  d o lin a  am nördlichen, und im  Tale der Bysträ und Trangosskÿ potok 
am südlichen Abhang der Dumbiergruppe in  der Niederen Tatra findet. Die 
Granitblöcke bestehen aus mittelkörnigem Oligoklas-Gramtit, welcher 
50—60 % Oligoklas (m it An 26—30), ferner Quarz und B io tit (10—20 %) 
nebst z. T. perthitischem Kali-Feldspat (max. 7 %), Myrmekit, Apatit, Zirkon 
und spärlichen Erzen aus akzessorischen Gemengteilen besteht. Bei der Verwit- 
terung treten auf der Oberfläche dieser Blöcke resistentere Partien in Form von 
Rippen oder Adern hervor, welche o ft ein ganzes Netz bilden, m welchem 
gewisse Richtungen vorwalten. Diese widerstandsfähigeren Partien gehören 
z. T. Apliten, Pegmatiten oder Aplit-Graniten, welche im  Vergleich zum 
Hauptgestein einen höheren Kalifeldspat-Gehalt, niedrigere Biotit-Menge und 
weniger basische Plagioklase führen, an, z. T. sind es umgewandelte Partien 
des Hauptgranites. Diese Umwandlung w ird ausführlich geschildert. Es 
handelt sich um eine lokale Umbildung der ursprünglichen Mineralassoziation 
in  eine andere, welche aus A lb it ( +  Sericit), Epidot und Chlorit besteht, 
und dabei natürlich auch um eine Veränderung der S truktur. Als Ursache 
muß man tektonische Einflüsse vermuten, welche sich durch Kataklase usw. 
auch im  ursprünglichen Gestein kundgeben und zu der erwähnten Stoff
wanderung Anlaß gegeben haben. [Die Bezeichnung des Verf.’s von der Um
wandlung der katazonalen Assoziation in  die epizonale is t irreführend. An
merkung des Ref.l Das Wasser dürfte dabei auch eine Rolle mitgespielt haben.

Fr. U lrich.

Ostalpen.

F. E. Sueß: O s ta lp in e s  u n d  B öh m isch es  G ru n d g e b irg e . (M itt. 

Geol. Ges. in  Wien. 24. 1931. 28—37.)
Der im  ostalpinen Schrifttum  der letzten Jahre wiederholt geäußerten 

Auffassung, im  K ris ta llin  der östlichen Zentralalpen tauche das Grundgebirge 
der Böhmischen Masse wieder auf, w ird hier von einem der berufensten Kenner 
beider Gebiete m it Entschiedenheit entgegengetreten.

Das A ltk ris ta llin  der Zentralalpen (die tiroliden Grundschollen im  Sinne 
von Staub) is t etwa durch folgende Merkmale gekennzeichnet: Das ganze 
Gebiet w ird regional von Polymetamorphose beherrscht. Eine älteste Kata- 
kristallisation, gelegentlich noch in  bedeutenden Resten erhalten, w ird  m 
die Mesostufe umgeprägt, wobei Deformationsverglimmerung und Albitisation 
vorherrscht. Jüngste Bewegungen erzeugen Epiknstallisation bezw. Dia-
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phthorese. Die sehr verschieden alten Intrusionen sind je nach A lter und 
örtlichen Umständen verschieden stark geschiefert worden.

Soweit sich der alte Zustand der Katakristallisation noch erkennen bezw. 
rekonstruieren läßt, zeigt sie nicht den S til eines Orogens, sondern den einer 
Intrusionstektonik. Hingegen zeigt heute die große Hauptmasse des ost
alpinen Kristallins nicht mehr die Merkmale eines bodenständigen Grund
gebirges, sondern sein Gefüge ist der unverkennbare Ausdruck einer m it 
molekularer Umformung verbundenen Verlagerung. Es liegt also keineswegs 
eine seit Anbeginn ruhende Platte vor. „M it  voller Sicherheit läßt sich fest
stellen, daß im  K ris ta llin  der alpinen Zentralzone keine Fortsetzung des 
Grundgebirges der Böhmischen Masse enthalten is t.“  Verf. füh rt zwei Gründe 
dafür ins Treffen: Im  Gegensatz zu den alpinen Gesteinen ist das Moldanubi- 
kum durch posttektonische Katakristallisation beherrscht. Eine Überlagerung 
durch jüngere, rückschreitende Metamorphosen ist auf wenige Teilgebiete 
beschränkt.

Aber auch wenn man sich im  alpinen K ris ta llin  alle jüngeren Meta
morphosen wegdenkt, lassen sich unter den Gesteinen keine besonderen 
Eigentümlichkeiten aufweisen, die m it dem Moldanubikum gemeinsam 
wären. Am ehesten ließen sich noch einige Granite beider Gebiete vergleichen 
(etwa der moldanubische Krista llgranit m it gewissen grobporphyrischen 
alpinen Graniten). Im  allgemeinen aber sind die Alpen durch tonalitische 
Gesteine gekennzeichnet, die dem Moldanubikum fehlen.

Bei den Paragesteinen versagt der Vergleich. Es fehlen z. B. in den Alpen 
in  größerer Verbreitung die Kalksilikatfelse, die starken Graphitanreiche

rungen usw.
Vor allem aber fehle den Alpen der echte Granulit (das unter diesem 

Namen aus dem südöstlichen Bacnern beschriebene Gestein erklärt Verf. unter 
Berufung auf B enesch als Pegmatitgneis). Für die Unterschiede beider 
Gebiete werden noch viele weitere Argumente beigebracht.

M it dem Moldanubikum fehlt auch das Moravikum in  den Alpen. Eine 
gewisse Ähnlichkeit der petrographischen Ausbildung w ird n icht in  Abrede 
gestellt, aber es fehlen charakteristische Eigentümlichkeiten, vor allem der 
Bittescher Gneis. Schließlich werden auch die angeblichen Übereinstimmungen 
in  den Baurichtungen als teils unzutreffend, teils n icht beweiskräftig abgelehnt. 
Schon die verschiedene kristalline Fazies beweist die Zugehörigkeit zu ver
schiedenen großtektonischen Einheiten, so daß auch eine allfällige Über
einstimmung der Streichrichtungen nichts beweisen würde.

„D ie  Angaben über die Wiederkehr des Grundgebirges der Böhmischen 
Masse im  K ris ta llin  der Ostalpen sollten aus dem Schrifttume verschwinden.“

Kieslinger.

H . V . Gräber: N eubegehungen im  G eb ie te  der k r is ta l l in is c h e n  
S c h ie fe r- u n d  M assengeste ine v o n  E is e n k a p p e l in  S ü d k ä rn te n . 
(Akad. Wiss. Wien. Akad. Anzeiger 1933. Nr. 5.)

Die Hüllschiefer des Tonalits von Eisenkappel sind z. T. polymetamorphe 
Kontaktgesteine, „A s tite “  im  Sinne W. Salomon’s. Sie führen neben Korund 
auch Sillim anit in  zwei Generationen; die ältere war schon vor der Intrusion
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vorhanden und wurde durch diese teils in Andalusit, teils in Cordient ver
wandelt. Die zweite Sillimanitgeneration gehört der thermischen Schluß
phase des Granits an. Der Korund ist ebenfalls schon älter als die Intrusion. 
Diese Astite zeigen weitgehende Ähnlichkeit m it den Hüllschiefern der Rieser- 
ferner, der Brixener Masse und des Adamello.

Weitere Bestandteile der Hüllschiefer sind Phyllonite m it Einschaltungen 
von Grünschiefer, ferner Redwitzite, sodann graue Phyllite m it Turmalin 
und Graphit. Die andalusit- und sillimanitfreien Cordierit-Fleckenhornfelse 
sind von den Astiten zu unterscheiden. Sie gehören in Kärnten ausschließlich 
dem jüngeren Kontakthof der Granite an und sind vermutlich kulmischen 
Alters. Der Massivgranit von Eisenkappel is t unbekannten Alters, jedenfalls 
ziemlich jung (nach K ahler Pegmatite in  den Triaskalken von V iktnng). 
Der Granit hat m it seinen Nebengesteinen mehrfache Mischgesteine gebildet: 
Perlgneise, verschiedene Redwitzite. Mehrfache Gründe sprechen dafür, daß 
die Tonalite eine Tiefenmischung zwischen Mikrogabbros und Granit sind, 
was übrigens auch für Adamello und Rieserferner wahrscheinlich ist. Das 
A lter der Tonalite ist noch nicht festzustellen (ihre Nachläufer — Gang- 
und Ergußgesteine — reichen bis ins Tertiär). Verschiedenaltenge vor-, m it- 
und nachintrusive Bewegungen haben nicht nur die Hüllschiefer, sondern 
auch die in sie eingedrungenen Massengesteine selbst wiederholt heimgesucht. 
Die jungalpidischen Bewegungen haben in  allen diesen Gesteinen (m it Aus
nahme der jüngsten Ergüsse) Mylonitisierung und Diaphthorese erzeugt.

Kieslinger.

W . Ham m er: Ü b e r  d ie  P e r  i  d o t  i  t  e am  L o i b i s k o g e l  i m  
Ö t z t a l .  (Verhandl. Geol. Bundesanst. Wien. 1933. 69—63.)

In  Ergänzung einer älteren Arbeit (Eklogit und Peridotit in den mittleren 
Ötztaler Alpen, Jb. Geol. Bundesanst. 76. 1926) werden über den Loibiskogel 
(zwischen Ötz- und P itztal) genauere Einzelheiten m itgeteilt. Es handelt 
sich bei diesen Peridotiten um fünf Linsen von abweichender petrographischer 
Ausbildung, nämlich verschiedene Stadien der Umbildung des ursprünglichen 
Mineralbestands, in der Richtung einerseits auf Serpentin, andererseits auf 
Hornblendeschiefer. Nach diesen neueren Feststellungen sind die Unter
schiede von anderen ostalpinen Serpentinen geringer, als es früher den An
schein hatte. Kieslinger.

F. Kümel: A u s l ä u f e r  d e s  H o c h k r i s t a l l i n s  i m  R o s a 
l i e n g e b i r g e .  (Akad. Wiss. Wien. Akad. Anz. Nr. 27. 1932.)

Im  südlichen Rosaliengebirge wurde eine Gesteinsreihe, die „Sieggrabener 
Serie“ , entdeckt, die in Stoffbestand und Katametamorphose (nur wenig 
durch Diaphthorese verwischt) dem mittelsteirischen A ltk ris ta llin  (Koralpe 
usw.) gleichzustellen ist. Sie liegt immer über der „Rosalienserie“ , Glimmer
schiefern m it ausgewalzten Stöcken eines Granits, der dem Mürztaler Grob
gneis entspricht. An ihrer Grenze sind beide Serien mylonitisiert und ver- 
scliiefert. Es is t also ein Stück alten Hochkristallins durch Fernverfrachtung 
auf die phyllonitisch verschieferte Grobgneisserie aufgeschoben.

Kieslinger.
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J. Schadler: A u f r a g u n g  d e s  k r i s t a l l i n e n  G r u n d 
g e b i r g e s  i m  S c h l i e r g e b i e t  z w i s c h e n  St .  V a l e n t i n  u n d  
S t r e n g b e r g .  (Verhandl. Geol. Bundesanst. Wien 1932. 162 f.)

Östlich der Stadt Enns taucht südlich der Donau im  Schlier eine Fort
setzung des Mauthausener Granits auf, die in  einem Schürfstollen und durch 
Bohrungen aufgeschlossen ist (dieser neue Fund kommt dem Flyschrand 
auf 14 km  nahe). Kieslinger.

E. C la r : M o d e r e c k d e c k e  o d e r  R o t e - W a n d - G n e i s -  
d e c k e ?  (Verhandl. Geol. Bundesanst. Wien 1932. 153—157.)

Das tektonisch höchste Gneisband des Sonnblickgebietes — von Stark 
als „Rote-Wand-Gneisdecke“ , von K obek als „Modereckdecke“  bezeichnet — 
besteht aus Orthogneisen m it einer Hülle von in jizierten und gefeldspateten 
Glimmerschiefern, im  Hangenden durch ein Kalk-Glimmerschieferband 
abgeschlossen. Darüber erst fo lg t eine höhere Einheit, fü r die der Name 
„Modereckschuppe“  vorgeschlagen wird. Sie besteht aus in jizierten H ü ll
schiefern, phyllitischen Gesteinen, Quarziten, Dolom it usw. Die tektonische 
E inheit der Rote-Wand-Gneisdecke zieht unter dem Modereck durch, 
d i e s e s  s e l b s t  g e h ö r t  a l s o  n i c h t  z u r  M o d e r e c k d e c k e ,  
weshalb zur älteren Bezeichnung Stark ’s zurückzukehren ist.

Kieslinger.

H . Schumann: B e r i c h t  ü b e r  p e t  r  o g r a p h i  s c h e B e 
g e h u n g e n  i n  d e n  S e c k a u e r  T a u e r n .  (Akad. Wiss. Wien. 
Akad. Anz. 1932. Nr. 27.)

Der Bau des Seckauer Granitmassives is t nach diesem vorläufigen Auf
nahmebericht im  wesentlichen folgender: im  N  fä llt die Granitmasse steil 
unter das Rannach-Konglomerat ein. Die Hangendteile des Granits sind 
grobporphyrisch, am K ontakt selbst is t er teils in eine A rt Augengneis, teils 
in  einen phyllitähnlichen D iaphthorit umgewandelt. Die Hauptmasse ist 
ein flaseriger, etwas grünlicher Zweiglimmergranitgneis, m it Kataklase. 
E r is t durch Biotitgneise in  mehrere Schuppen zerlegt. Am Südrand ist er 
in  kleinere Stöcke zerteilt und hat m it seinen Nachbargesteinen mannig
faltige Mischungen gebildet. Unter diesen Randgesteinen, die alle nach N, 
also u n t e r  die Seckauer Granitgneismasse, einfallen, spielen Amphibolite 
eine große Rolle. Weiter gegen S fo lg t dann eine etwas abweichende, süd
fallende Schieferserie [ =  Brettsteinserie], deren Metamorphose in den hän
gendsten Teilen bis zu phyllitischer Ausbildung zurücktritt.

Kieslinger.

R. Schwinner: Z u r  G e o l o g i e  d e r  O s t s t e i e r m a r k .  D i e  
G e s t e i n e  u n d  i h r e  V e r g e s e l l s c h a f t u n g .  (Sitz.-Ber. Akad. 
Wiss. Wien. Math.-naturw. K l. Abt. I. 141. 1932. 319—358.)

Die Arbeit umfaßt hauptsächlich das Bergland zwischen Feistritz und 
Uafnitz, greift aber zu Vergleichszwecken auch auf Nachbargebiete über. 
Eie gesteinskundlichen Untersuchungen sind als Vorarbeiten fü r weitere 
feldgeologische Aufnahmen gedacht; im  Rahmen eines Referats lassen sich
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begreiflicherweise Einzelheiten der sehr ausführlichen Gesteinsbeschreibungen 
nicht wiedergeben. Yerf. unterscheidet:

1. D ie  G r o b g n e i s s e r i e .

ln  den bisherigen Arbeiten wurden die Gesteine dieser Serie in  verschie
dener Weise gedeutet: die meisten Autoren (St in t , W. Schmidt, H eritsch 
z. T.) nehmen einen ursprünglich einheitlichen Granitkörper an, der z. T. 
in  sericitische Gneise bezw. Glimmerschiefer zerpreßt wurde. Andere (Angel, 
Cornelius) unterscheiden zwischen einem echten Granit und gefeldspateten 
Augengneisen. Verf. beschreibt den W e n i g z e l l e r  G r o b g r a n i t  
(stellenweise gequetscht, aber nicht durchbewegt), den P ö l l a u e r  F e i n 
g r a n i t  (ebenfalls nur gequetscht, wenn auch stellenweise schon etwas 
schieferig). Beide — Grob- und Feingranit — stammen aus demselben 
Schmelzfluß; der Feingranit is t vermutlich jünger. Pegmatitische Bildungen 
finden sich nur in den östlichen und nördlichen Teilen.

Die gutgeschieferten M i k r o k l i n - A u g e n s c h i e f e r  werden vom 
Verf. nicht als Tektonite des Granits, sondern als Mischgesteine eines u r
sprünglichen Paragesteins und eines granitischen Restmagmas aufgefaßt. 
Als „W  e i ß s c h i e f e r “  w ird eine geringmächtige Randbildung des Grob
gneises beschrieben, in  der Hauptsache Glimmerquarzite, die vermutlich 
auf ein granitisches Gestein, wenn auch nicht auf den Grobgneis selbst zurück
gehen. Die sericitischen Schieferungsflächen beweisen tektonische Be
anspruchung nach der Hauptkristallisation.

2. D ie  H ü l l s c h i e f e r .

Unter dieser Bezeichnung werden — zunächst ohne genetische Neben
bedeutung — alle Paragesteine zusammengefaßt, welche die Granite und 
ihre Abkömmlinge umgeben. Verf. unterscheidet folgende Gesteinsgesell
schaften:

Die „ T o m m e r s c h i e f e  r “ , d. s. Granatglimmerschiefer in ver
schiedenen Stadien der Diaphthorese, stellenweise auch M ylon it; „ g e 
m e i n e r  P h y l l i t “  (Quarzphyllit) m it Einschaltungen von Chloritoid- 
schiefer; „ W e c h s e l s c h i e f e r “ , gekennzeichnet durch Neubildung von 
„W echselalbit“ , der über die anderen Gemengteile hinauswächst. Sie 
sind durch Feldspatung einerseits aus den gewöhnlichen Phylliten, anderer
seits aus den (schon diaphthoritischen Tommerschiefern) hervorgegangen. 
Ferner werden aus den Hüllschiefern noch einige besondere Gesteinstypen 
namhaft gemacht: Granatglimmerquarzite, Amphibolite, verschiedene kon- 
taktmetamorplie Hüllschiefer (darunter auch der „ S t  r  a 1 e g g e r  G n e is “ , 
ein ehemaliger Glimmerschiefer).

3. V o r a u e r  S e r i e .

Diese Gesteinsgesellschaft is t im  Stoffverband (Vorherrschaft von Amphi- 
boliten, überhaupt von Hornblende) und in  der höheren Metamorphose von 
den vorigen zu unterscheiden. Orthoamphibolite, dann stark aplitisch-pegma- 
titisch durchtränkte Amphibolite, Hornblendegarbenschiefer, Flasergneise, 
struppige Glimmerschiefer, A lb itit.
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4. H o r n b l e n d e g e s t e i n e  b e s o n d e r e r  A r t  
u n d  S t e l l u n g .

Einige von den vorigen abweichende Typen sind z. T. sicherlich Eklogit- 
abkömmlinge. U. a. w ird  ein Glaukophanschiefer beschrieben.

5. D ie  S e m m e r i n g - Q u a r z i t s e r i e .

Der Quarzit is t vermutlich aus der Zerstörung eines Grobgneises herzu
leiten. E r reagiert auf tektonische Beanspruchung vielfach nicht durch 
Umformung, sondern durch Zermalmung und Zerfall. Anhangsweise werden 
die talkführenden Gesteine behandelt, der Topfstein von St. Jakob und die 
Talk-Leuchtenbergitschiefer vom Rabenwald und von Miesenbach. Sie sind 
von klastischen Gesteinen (Sericitquarzit) und von verschiedenen Carbonaten 

begleitet.

Die Aufeinanderfolge dieser Gesteine ist fü r die ganze Oststeiermark 
die gleiche: zuunterst die Vorauer Serie (gleichzeitig am stärksten metamorph); 
darüber der Tommerschiefer, darüber die gewöhnlichen Phyllite. Eine Unter
scheidung von „Wechselserie“  und „Kernserie“  is t n icht aufrechtzuerhalten. 
Die Ursache der allgemeinen und regionalen Metamorphose is t offenbar das 
Eindringen des groben Granits, V erf. denkt aber n icht an einfache K ontakt
wirkung, sondern an syntektonische Intrusion m it Verglimmerung und 
Verfeldspatung, durch die der starke Wechsel in  der Gesteinsausbildung 
noch am zwanglosesten zu erklären ist. In  diesem granitischen Hof läßt sich

Umschwung im  Alkalienverhältnis erkennen, weiter innen bilden sich 
Kalifeldspate, weiter außen Alb ite (diese konzentrische Anordnung is t durch 
spätere Tektonik unterbrochen und verstellt). Die Zunahme der Metamorphose 
und der In jektion gegen 0  weisen auf eine ungefähr meridional streichende 
Wurzelzone am Ostrand der Alpen.

Der Hauptfaltungsvorgang is t älter als die Semmeringquarzitserie, deren 
A lte r Verf. jedoch keineswegs fü r Permotrias sichergestellt hä lt (sondern 

fü r älter).
Die ganze Gesteinsgesellschaft der Oststeiermark ist von den Muralpen

gesteinen einerseits, den Grauwackengesteinen andererseits zu unterscheiden, 
dagegen zeigt sie eine überraschende Ähnlichkeit m it den Gesteinen der 
Hohen Tauern. Verf. w ill jedoch daraus vorläufig keine tektonischen Fol
gerungen ziehen. Kieslinger.

Ungarisches Becken und seine Randgebiete.
L- Jugovics: E i n s c h l ü s s e  v o n  B a s a l t j a s p i s  i n  d e m  

B a s a l t e  d e s  S ä g - B e r g e s  ( U n g a r n ) .  (Min.-Petr. M itt. 44. 1933. 
68—82. M it 2 Textfig. u. 2 Taf.)

Der hellgrau gefärbte Basalt des Säg-Berges (in der kleinen ungarischen 
Tiefebene) is t auf Grund der mineralogischen Zusammensetzung ein Feldspat
basalt. In  ihm  kommen jene Einschlüsse vor, die in  der Fachliteratur als 
„Basaltjaspis“  oder Porzellanjaspis bekannt sind.

Die den Basaltjaspis aufbauenden Mineralien sind:
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Viel farblose Cordieritkristalle, die in  einer farblosen, selten bräunlichen 
Glasgrundsubstanz eingebettet sind; in  ih r sind Magnetithörnchen und feine 
Sillimanitnädelchen eingebettet.

Um den Basaltjaspis is t eine strahlenförmig angeordnete, kristallinisch 
gefügte Zone zu beobachten. Sie is t sowohl gegen den Jaspis als auch gegen 
den Basalt scharf abgegrenzt. Sie besteht hauptsächlich aus Feldspat, in  
welchem kleine Körner oder Kristalle von Cordierit, B io tit, Spinell, Sillimanit, 
Magnetit, Umenit und viele K ris ta llite  eingebettet liegen. Nach der A rt 
des Feldspates und nach An- oder Abwesenheit des Cordierits w ird diese 
Zone in zwei Schichten geteilt. In  dem dem Basaltjaspisse benachbarten Teile 
der Zone is t der Feldspat Kalifeldspat, während in  dem an den Basalt an
grenzenden Teile der Zone die Feldspäte Perth it und Andesin auftreten und 
der Cordierit gänzlich fehlt. In  diesem Teile setzt sich der Kalifeldspat noch 
fort, aber seine Menge nim m t gegen die Basaltgrenze allmählich ab; außerdem 
treten noch O livin, Titanaugit und Serpentinkörnchen auf.

Durch chemische Analysen w ird nachgewiesen, daß das Ausgangs
material des Basaltjaspisses ein Tongestein ist und daß die umhüllenden 
Zonen durch Stoffaustausch m it dem Basaltmagma entstanden sind. Der 
Unterschied im  Chemismus von den aus Sandstein hervorgegangenen Buchiten 
w ird an Hand von Analysen dargelegt. Chudoba.

E. v. Lengyei: B e iträ g e  z u r p e tro c h e m is c h e n  K e n n tn is  der 
G ra n ite  der H ohen  T a tra . (Földtani Közlöny. 62. Budapest 1933. 5—14.)

Es wurden vier typische Granite aus dem zentralen Teil der Hohen Tatra 
untersucht. Anstatt der vollständigen Analysenwerte wurden die molprozen
tischen OsANN’schen und NiGGLi’schen Zahlen m itgeteilt. (Die Physiographie 
derselben Gesteine w ird in  einer späteren Abhandlung erscheinen.)

Die untersuchten Gesteine sind Vertreter der Reihe der A lka li-K a lk- 
Granite. Neben dem hohen S i02-Gehalt is t fü r sie die untergeordnete Rolle 
der femischen Bestandteile bezeichnend. Im  System von N iggli lassen sie 
sich einesteils in die yosemitischen, resp. yosemitgranitischen, anderenteils in 
die trondhjemitischen und plagioklasgranitischen Magmentypen einfügen. 
Sie stehen an der Grenze zwischen den Graniten und Granodioriten und werden 
neben einem verhältnismäßig hohen Gehalt an S i02 durch reichliches Vor
handensein von Ca, ferner durch das Schwanken des Verhältnisses der A lka li- 
und Alkalikalk-Feldspate gekennzeichnet. A. Vendl.

F. v. Papp: Ü b e r d ie  A n d e s it-  u n d  D a c it - K o n ta k te  im  B ö r-  
zsö n v -G e b irg e  (U n ga rn ). (Földtani Közlöny. 62. Budapest 1933. 
122—129.)

Im  Börzsöny-Gebirge in der Umgebung der Gemeinden M ä r ia n o s z tra , 
Ip o ly tö lg y e s  und der Meierei N a g y ir tä s p u s z ta  (etwa 45 km  nördlich 
von Budapest) kann man den Kontakt von biotitführendem Amphibolandesit 
und Ton, bei der Dacit-Quellkuppe von Nö g r ä d  den K ontakt von B io tit- 
dacit und tonhaltigem Sand feststellen. Die Breite des metamorphosierten 
helvetischen Tones bei Märianosztra beträgt etwa 2 m. Farbe: grünlichbraun



Balkan-Halbinsel (und Ägäisches Meer). 941

gelb, stellenweise fleckig. Eine 3—6 m dicke bankige Absonderung und be
trächtliche Härte kennzeichnen dieses Gestein. U. d. M. zeigt es ein typisches 
Kontaktgefüge, die einzelnen Gemengteile, so die Quarzkörner, sind abgerundet, 
die Sericitschüppchen parallel orientiert. Die volumprozentische Zusammen
setzung: Ton 76, Quarz 6,3, Muscovit (Sericit) 15, Erze (Magnetit, Hämatit, 
L im onit) 3,5 %. Selten wurden B io tit, Andesin, Zirkon, Granat, Hercynit 
beobachtet.

Bei der Meierei Nagyirtäspuszta besteht das Kontaktgestein aus: Ton 58, 
Quarz 23, Muscovit 10, Calcit 5, Erz (Magnetit, Eisenglanz) 4 %. Außerdem 
treten spärlich Chlorit, B io tit, grüne Hornblende, Zirkon, Leukoxen und 
Granat auf.

Bei Nö g r ä d  liegt der K ontakt zwischen dem B io titdacit und dem im  
Liegenden befindlichen tonhaltigen Sand des Cattiens. Breite: etwa 1—2 m. 
Zusammensetzung: Quarz 66, Muscovit 5, Chlorit 11,5, Calcit 16, Erz 1,5 % ; 
ferner: T itan it, Leukoxen, grüne Hornblende, Zirkon, Andesin.

Bei Ipolytölgyes enthält das Kontaktgestein eine Anreicherung von 
Erzen (Magnetit, Ilm enit, Eisenglanz) und Quarz, der Sericit t r i t t  dagegen 
zurück. Chlorit, B io tit, Labrador, Epidot, Zirkon kommen in kleiner Menge vor.

Auch endogene Kontaktwirkungen wurden beobachtet: Toneinschlüsse 
erlitten eine Metamorphose. Die charakteristischen Mineralien sind hier 
Cordierit und grüner Spinell. Auch Andalusit und Sillim anit wurden beobachtet 
im  Einschluß bei Zebegöny. A . Vendl.

Balkan-Halbinsel (und Ägäisches Meer).

N. Nikolow: D e r S y e n it  von  P lo w d iw . (Travaux de la Soc. Bul
gare des Sei. Naturelles. 15 -1 6 .  Sofia 1932. 333—349. Bulgarisch m it deutscher 
Zusammenf. 347—349.)

Über die weite Ebene von Plowdiw, einer weiten beckenförmigen E in
senkung zwischen Sredna Gora und Rhodope, erheben sich 6 Syenithügel, 
deren Syenit fü r mesozoisch gehalten wird. Die Hügel entsprechen wahr
scheinlich dem Zentralteil einer größeren Intrusion, so daß der Syenit petro- 
graphisch gleichartig ist, welche Gleichartigkeit nur da und dort von auf
tretenden dioritartigen und Aplitgängen sowie durch kleinere Schlieren 
gestört ist.

Mineralbestand: Plagioklas (Albit-Andesin) besser vertreten als Orthoklas 
(M ikroperthit, M ikroklin -M ikroperth it); etwas Myrm ekit und Quarz. Amphi
bol reichlicher als Augit (Diopsid und gemeiner Augit); akzessorisch seltener 
B io tit, sodann Magnetit, Apatit, Zirkon und T itan it. Sekundär: Kaolin, 
Sericit, Calcit, Epidot und Chlorit. Hypidiomorph-körnig.

Analysen der Syenite von den einzelnen Hügeln: 1. Sachat Tepe; 2. Bu- 
nard jik ; 3. Djendem Tepe; 4. Djambaz Tepe; 5. Nebet Tepe; 6. Markowa- 
Mogila; 7. M itte l aus 1—6.
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1 . 2. 3.

S i02 . . . . 58,54 58,09 57,78

A120 3 . . . . 18,56 18,92 22,77

Fe20 3 . . . 3,65 2,79 3,53

FeO . . . . 2,29 1,85 1,48

MnO . . . . 0,05 0,02 0,07

MgO . . . . 1,27 1,09 1,01

CaO . . . . 5,96 5,74 4,26

Na20  . . . . 4,84 5,86 4,11

K 20  . . . . 3,22 3,86 3,45

H.O +  . . . 0,46 0,40 0,43

H aO — . . . 0,15 0,10 0,14

T i0 2 . . . . 0,57 0,57 0,64

T 20 5 . . . . 0,29 0,25 0,15

C02................ 0,53 0,43 0,32

Summe . 100,38 99,97 100,14

al . . . . 35 36 45

f m . . . . 22 18 18

c ................ 21 20 16

alk . . . . 22 26 21

si ................ 187 188 194

mg . . .  . . 0,29 0,30 0,27

k  . . . . . 0,30 0,30 0,36

c/fm . . . . 0,95 1,11 0,88

qz . . . . . — 1 — 16 +  10

Schnitt . . 5 6 5

4. 5. 6. 7.

59,77 60,21 57,69 58,68

19,76 20,14 19,68 19,97

3,45 1,98 2,75 3,02

1,48 1,84 2,77 1,96

0,07 0,05 0,05 0,05

0,60 0,29 1,87 1,02

4,92 5,81 3,67 5,06

4,50 5,22 5,60 5,02

3,46 3,37 3,88 3,54

0,30 0,41 0,47 0,41

0,09 0,10 0,17 0,12

0,57 0,50 0,57 0,57

0,21 0,22 0,31 0,24

0,25 0,33 0,23 0,35

99,43 100,47 99,71 100,01

41 41 37 39

17 12 24 19

19 22 13 18

23 25 26 24

211 209 184 196

0,12 0,12 0,38 0,28

0,34 0,30 0,31 0,32

1,12 1,83 0,54 0,95

+  19 +  9 — 20 —
6 7 4 5

Das Gestein gehört nach den Analysen zu M o n z o n its y e n ite n , wenn 
auch Mg und K  in  kleinerer Menge enthalten sind.

Die Schlieren sind verschieden nach Größe wie Entstehung und werden 

z. T. als Einschlüsse gedeutet.
Es w ird versucht, die geringe Menge leukokrater und melanokrater 

Gänge durch die Annahme zu erklären, daß der Syenit von Plowdiw tieferen 
Partien einer größeren Intrusion entspricht. Erich K aiser.

Z . D im itro w  : P e tro g ra p h is c h  - ge o log ische  N o tiz e n  ü b e r d ie  
G o lo g la w h ö h e n  (S ü d w e s tb u lg a rie n ). (Travaux de la Soc. Bulgare des 
Sei. Naturelles. 15—16. Sofia 1932. 177—188. Bulgarisch m it deutscher 

Zusammenf.)
Die Gologlawhöhen, zwischen den Becken von Radomir und Bobowdol, 

verbinden Konjowa- m it Werila Planina. Sie bauen sich auf aus vermutlich 
paläozoischen kristallinen Schiefern m it Eruptivgesteinen und aus meso
zoischen (Trias-Jura) und tertiären (Pliocän?) Sedimenten.

Die vertretenen kristallinen Schiefer sind Gneise und Amphibolite; als 
E ruptiva kommen D io rit, Gabbro und Diabas (Proterobas) vor.

Weiter enthält die Zusammenfassung Angaben über die Sedimente und 
deren Altersbestimmung.
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Zur Benützung der Arbeit über die kurze Zusammenfassung hinaus 
müßte man der fremden Sprache mächtig sein. Erich  K aiser.

S trasch im ir D im itro w : P e tro g ra p h is c h e  S tu d ie n  ü b e r d ie  
E ru p t iv g e s te in e  im  B a lk a n , zwi schen B rz ia -T a l u n d  O rh a n ié - 
Becken. (Travaux de la Soc. Bulgare des Sciences naturelles. 15—16. 
Sofia 1932. 125—158. Bulgarisch m it deutscher Zusammenf. 153—157.)

Die Arbeit behandelt die chemische Beschaffenheit der Eruptivgesteine 
im  höheren Kamme und an den nördlichen Abhängen des Balkans, beider
seits des Iskerdurchbruches. Intrusivgesteine bilden vier verschiedene, zeit
lich getrennte Intrusivmassen, von denen die älteste vorwiegend augitb iotit- 
dioritisch ist, auf welche eine granodioritische, dann eine hornblendebiotit- 
dioritische und als jüngste eine aplitgranitische Intrusion folgen. Innerhalb 
der dioritischen Masse t r i t t  eine basischere Randfazies aus Olivinhornblende- 
Noritgabbro, Uralitgabbro und Proterobas auf, die vorwiegend als Apophysen 
im  Kontaktm antel Vorkommen. Die hornblendebiotitgranitische Masse zeigt 
eine stark saure Randfazies von hellroten Apliten. Im  Mantel treten selten, 
in schmalen Gängen lamprophyrische Ganggesteine (Kersantite, Odinite) 
auf. Sämtliche Intrusivmassen werden durchsetzt von Augit- und Hornblende- 
dioritporphyriten (älter) und Granitporphyriten (jünger) als einer jüngeren 
Phase eruptiver Tätigkeit. Ihnen schließen sich (noch jünger) Quarz- und 
Felsitporphyre, ebenfalls in Gängen, an.

Dem A lter nach sind die Intrusivgesteine sicher vorobercarbonisch; 
Näheres läßt sich nicht sagen, da eine Altersbestimmung der durchsetzten 
und kontaktmetamorph umgewandelten „graugrünlichen Schiefer“  noch 
nicht gelungen ist. Diese enthalten große Mengen von hochmetamorphen 
Diabasen (Spilite) und Tuffen, sowie Grauwacken, Marmor u. a. Permisch 
sollen die Quarz- und Felsitporphyre sein. —  Die Intrusivgesteine und die 
Ganggesteine sollen eng verknüpft sein m it der sudetischen Phase variscischer 
Faltung, die Quarz- und Felsitporphyre m it der jüngeren saalischen Phase 
der variscischen Orogenese.

21 chemische Analysen geben einen Überblick über die Petrochemie 
der Gebiete. Sie sind nach der NiGGLi’schen Methode ausgewertet (Dia
gramme). Die ältesten A ug itb iotitd io rite zeigen ein neutrales bis schwach 
basisches normaldioritisches Magma. Etwas basischeren Magmen (gabbro- 
dioritisch und gabbronoritisch) gehören die Proterobase, Uralitgabbro und 
Hornblendeolivinnoritgabbro als Randfazies der D iorite an. Sämtliche ge
nannten Gesteine sind typische Vertreter der Kalkalkalireihe. —  Die Grano- 
diorite (normalgranitisch, ins Dioritische übergehend) gehören derselben 
Reihe an.

Die Hornblendebiotitgranite zeigen im  Vergleich m it entsprechenden 
sauren Gesteinen der Kalkalkalireihe (Normalgranite — Engadinite) höheres fm, 
niedrigeres mg, k, auch etwas niedrigeres c, so daß sie in  Schnitt 3 des Kon
zentrationstetraeders fallen; im  mg—k-Diagramm stehen sie zwischen ent
sprechenden sauren Magmen der Kalkalkalireihe und jenen der Na-Reihe. 
Die höhere fm -Ziffer is t jedoch durch das Hämatitpigment der Kalifeldspäte, 
ebenso wie bei der aplitischen Randfazies desselben Gesteines bedingt.
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Der graue feinkörnige A p lit der letzten Intrusion entspricht etwa den 
Engadiniten m it Übergang zu Normalgraniten der Kalkalkalireihe. Die 
sauren und übersauren Magmen der beiden letzten Intrusionen zeigen eine 
schwache, aber deutlich ausgedrückte Tendenz zum Übergang nach der 
Na-Reihe.

Der Kersantit entspricht am besten dem zentralalpinen Typus von 
Beger. Der Odinit fügt sich sehr gut in  das Yariationsdiagramm der Odinite 
ein. Die D ioritporphyrite seien aus dioritischem bis gabbrodioritischem 
Magma entstanden. Die Granitporphyre sind normalgranitisch. Der Quarz
porphyr steht am nächsten den normalgranitischen Gesteinen der K a lk
alkalireihe, von denen er sich jedoch durch sehr niedriges mg und k  und 
höheres fm  unterscheidet, so daß sein Projektionspunkt im  mg—k-Diagramm 
sich m it demjenigen der Laurvik ite der Na-Reihe deckt, von denen er sich 
aber deutlich durch höheres si unterscheidet.

Die Magmen der zweiten Phase eruptiver Tätigkeit, m it aschisten Gang
gesteinen und effusiven Quarz- und Felsitporphyren, charakterisieren sich 
durch denselben Differentiationsverlauf und zeigen nach Verf. wiederum 
dieselbe schwache Tendenz, besonders bei den saureren Magmen, zum Über
gang zwischen der Kalkalkali- und Na-Reihe. Dies drücke sich im  Mineral
gehalt, namentlich bei den saureren Gesteinen, durch das Zurücktreten 
farbiger Gemengteile gegenüber den entsprechenden Gesteinen der K a lk
alkalireihe aus; es fehlen fü r die Alkaligesteine charakteristische Mineralien.

Das Differentiationsdiagramm (m it z. T. deutscher Legende) ist ganz 
ähnlich dem von Gesteinen der Kalkalkaliprovinzen. — Der Differentiations
vorgang und die Bildung der Eruptivgesteine dieses Gebietes zeige große 
Analogie m it denjenigen des Odenwaldes.

Die 21 Analysen sind in  einer besonderen beigefügten Tafel m it deutscher 
Bezeichnung zusammengetragen. Erich Kaiser.

W . G. Arnaudow: D ie  G anggeste ine  in  N W - u n d  W e s tte ile n  
der W ito s c h a . (Trav. de la Soc. Bulgare des Sciences naturelles. 15—16. 
Sofia 1932. 93—124. Bulgarisch m it deutscher Zusammenf. 122—123.)

Als Hauptgestein der Witoschaintrusion t r i t t  ein Syenit m it verschiedenen 
Varietäten auf: Hornblendesyenit, Hornblendebiotitsyenit, Augitsyenit, 
quarzhaltiger Syenit, die als Differentiationen einer einzigen Masse angesehen 
werden. Das Magma dieser Intrusion neigt mehr nach dem granitdioritischen 
Typus h in ; so kommen auch D iorit, B io titd io rit, A ug itb io titd io rit und Quarz- 
b io titd io rit, in  beschränkter Ausdehnung noch Biotitgabbro und typischer 
Gabbro — stellenweise m it M ikro lithstruktu r — vor. Dazu Übergangsformen 
zwischen Gabbro und Syenit.

Als Umrahmung der Syenitmasse t r i t t  ein Andesitring auf.
Die Ganggesteine („typische Adern“ , „P la tten und Wände“ , seltener 

„stockförmige Gebilde“ ) sind meist leukokrat: Granitaplite, Alaskitaplite, 
Alaskite, biotithaltige Aplite, Alsbachite, Aplitgranitite, Porphyrgranitite, 
Amphibolbiotitgranite, Biotitgranite, „typischer A p lit“ , Turmalinaplite, 
am seltensten Pegmatite, porphyrische Augitsyenite, Syenitaplite (ohne 
Quarz) und Diorite. Die Hauptverbreitung der Gänge liegt in den peripheri-
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sehen Teilen der Intrusion. — Die Turmalinaplite führen einzelne automorphe 
Turm alin-Krista lle oder Gruppen von 50—60 kg. Angaben über die K ris ta ll
form. — Aus den verwitterten Aplitgängen lassen sich zuweilen Fragmente 
von größeren, F-freien Cl-Apatiten gewinnen. — Als Imprägnation in einigen 
Gängen t r i t t  Molybdänit auf. Erich Kaiser.

Angelo B ianch i: L a  P ro v in c ia  p e t r o g r á f i c a  e f f us i v a  del  Dode-  
caneso ( M a r  E g e a ) .  (Die effusive petrographische Provinz des Dodekanes.) 
(Mem. Inst. Geol. R. Univ. Padova. 8. 1930. 1—22.)

Eine zusammenfassende Schilderung des Verf.’s, gestützt auf seine früheren 
Arbeiten sowie auf die seines Mitarbeiters J. C o n c i , zeigt im  Ägäischen Meer, 
insbesondere in den Inseln des sog. Dodekanes eine ausgeprägte petrographische 
Provinz m it T ra c h y te n ,  T ra c h y d a c ite n  und T ra c h y a n d e s ite n , die 
von hier bisher wenig bekannt waren. Die chemische Eigenart dieser Ge
steine von der Insel Coo (Kos) sowie von P a tm os liegt in  der größeren 
A lka litä t, insbesondere dem Reichtum an Kali. An diese Lavatypen reihen 
sich diejenigen der westlichen Küstenregion von Kleinasien an, von S m yrna , 
K u la ,  P ergam on und E r y th r ä a ,  ferner diejenigen der Inseln des oberen 
Ägäischen Meeres, wie von Samos, C h ios, P s a to u ra  und Psatouropoula, 
sowie auch der Vulkane des unteren Ägäischen Meeres, wie von M e th a n a , 
Ä g in a , M ilo  und S a n to r in , wo die Eruptionen mehr Kalk-Natronlaven 
gefördert haben. — Das Eruptivzentrum  von N is iro  (Nisyros) m it dem gleich
namigen Vulkan sowie den benachbarten Inselchen S t ro n g il i ,  P e rigu sa  
und R a k ia  nebst den Auswürflingen in  den Tuffen von P is k o p i stellen m it 
ihren ä lte re n  andesitischen Eruptionen die Fortsetzung des petrographischen 
Typus des unteren Ägäischen Meeres dar, während die j  ünge ren  trachytischen, 
trachydacitischen, trachyandesitischen und liparitischen Eruptionen die 
Verbindung der beiden petrographischen Gebiete des südlichen und nordöst
lichen Ägäischen Meeres bilden. Jedoch besteht k e in  Übergang zu re in e n  
Alkaligesteinen, wie man ihn n. Verf. von Kleinasien kennt (Leucitbasalte 
von Kula). Deshalb t r i f f t  man, abgesehen von wenigen Ausnahmen in  den 
Laven von Pa t mo s  und Kos ,  wo Verf. nur in  vereinzelten Fällen Ägirin, 
Ägirin-Augit oder ein Zwischenglied zwischen „gemeinem“  und Ägirin-Augit 
angibt, k e in e r le i typische Mineralien der Alkaligesteine an und der A lka li
reichtum liegt lediglich in  den Feldspäten, häufig massenhaft Sanidin, sowie 
in der Glasbasis der Grundmasse. K . W iilm a n n .

Asien.

1. R u s s i s c h -  A s i e n .

G. P ada lka : G e o lo g ic a l and  p e tro g ra p h ic a e  e x p lo ra t io n s  in  
th e  U p p e r-T o k ra u n  re g io n  o f th e  K a z a k ia n  ASSR. (Transact, of the 
United geol. prosp. Service of USSR. 245. Leningrad 1932. 1—137. W ith 
1 maps and 1 plate. Russisch, m it engl. Zusammensetzung.)

Das untersuchte Gebiet liegt ca. 100 km  südwestlich der Stadt Karkara- 
ünsk entfernt (im Kazakstan).

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 60



946 Regionale Petrographie.

Am Aufbau des Gebietes beteiligen sich Sediment- und Eruptivgesteine, 
vulkanische Tuffe und metamorphe Gesteine. Darunter sind die E rup tiv 
gesteine und Tuffe am weitesten verbreitet.

Ihrem A lter nach lassen sich die Gesteine des Gebietes in drei Gruppen 
gliedern:

1. eine altpaläozoische Folge,
2. eine mittelpaläozoische Folge (Effusiv- und Sedimentgesteine m it 

einer Oberdevon- und Untercarbonfauna),
3. Eruptivgesteine (jünger als die beiden oberen Schichtfolgen).

In  der ersten Hälfte der Arbeit behandelt Verf. die allgemein-geologischen
Verhältnisse und die Tektonik des Gebietes. Sediment- und metamorphe 
Gesteine werden ausführlich beschrieben. Die zweite Hälfte der Arbeit ent
hä lt eingehende Beschreibung von Eruptivgesteinen.

A. E r u p t i v g e s t e i n e .

Es handelt sich hier in  erster Linie um Effusivgesteine. Intrusiva 
spielen im  Gebiet eine geringere Rolle.

I.  Effusivgesteine sind hauptsächlich durch Porphyre und weniger 
Porphyrite verschiedener mineralogischer Zusammensetzung vertreten.

a) P o rp h y re  werden in  quarzreiche und quarzarme Porphyre eingeteilt. 
Die ersten entsprechen der Zusammensetzung nach den L ip a r i te n  und 
sind durch K a li- und Natronfeldspate gekennzeichnet. Man findet hier Ver
treter sowohl von typischen K e ra to p h y re n  als auch von typischen P or
p h y re n . Beide Gesteinsarten lassen sich nur chemisch unterscheiden. Mangels 
von chemischen Analysen werden sie unter dem Namen Porphyre beschrieben.

Die an Quarz armen Porphyre entsprechen dem Bestand von Q uarz- 
t ra c h y te n  und A n d e s it-D a c ite n . Sie besitzen trachytische, mikrolithische 
und hypokristalline Grundmasse.

1. Q u a rz re ich e  P o rp h y re .
Ihrem äußeren Aussehen nach sind die Porphyre verschiedenartig. Makro

skopisch (nach der S truktur, der A rt der Phenokristalle) werden sie von 
Verf. in  Felsite, Felsitporphyre und Quarzporphyre gegliedert.

a) F e ls ite . Sie bilden Decken. Ihre Farbe wechselt von hellgrau bis 
schwarz. Die Textur is t massig und kugelartig (pyllow lawa). U. d. M. be
obachtet man Kristalle von Quarz und Feldspat und außerdem Phenokristalle 
eines Erzminerals in dunkel gefärbten Varietäten. Die Grundmasse is t m ikro- 
felsitisch, manchmal in felsitische übergehend.

ß) F e ls itp o rp h y re .  Makroskopisch hell oder dunkel gefärbte Gesteine. 
Phenokristalle von Feldspaten sind häufiger durch A lb it und selten K a li
natronfeldspat vertreten. Quarzeinsprenglinge sind selten und klein. B io tit 
ist nicht immer vorhanden und meist vollständig durch Chlorit ersetzt. In  
bezug auf die M ikrostruktur der Grundmasse unterscheidet Verf. folgende 
ununterbrochene Reihen:

1. Glasige — mikrofelsitische — felsitische — mikrogranitische Struktur.
2. Glasige — mikrofelsitische — mikropoikilitische — mikrolithische 

Struktur.
3. Glasige — mikrofelsitische — mikrolithische Struktur.
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Einige von diesen Reihen kann man in  demselben Dünnschliff beobachten.
Trotz großer Mannigfaltigkeit in  der Färbung und S truktur weisen die 

Felsitporphyre ähnliche chemische Zusammensetzung auf. Von sekundären 
Mineralien seien Chlorit, Sericit, Epidot, Zoisit, Carbonat, Quarz und Eisen
oxyd erwähnt.

y) Q u a rz p o rp h y re . Diese Gesteine unterscheiden sich von den Felsit- 
porphyren nur durch mikroskopisch wahrnehmbare porphyrartige Quarz
ausscheidungen. Die Textur der Quarzporphyre is t verschiedenartig. Ihrer 
S truktur nach sind sie deutlich ausgeprägte euporphyrische Gesteine. Die 
M ikrostruktur der Grundmasse is t wie bei den Felsitporphyren.

6) P o rp h y re  m it O lig o k la s e in s p re n g lin g e n  sind nur an einer Stelle 
beobachtet. Es is t ein grobgeschichtetes, euporphyrisches Gestein, das 
zahlreiche bis 3 cm große Oligoklaseinsprenglinge enthält. Die Grundmasse 
t r i t t  bedeutend zurück und zeigt mikrofelsitische Struktur.

e) P o rp h y re  m it A n d e s in e in s p re n g lin g e n  sind nur an 5 Fund
orten festgestellt worden. Sie haben dunkelrote oder dunkelviolette Farbe. 
Die Einsprenglinge von Feldspat, B io tit und Quarz werden manchmal so 
zahlreich, daß das Gestein ein körniges Aussehen annimmt.

2. Q ua rza rm e  P o rp h y re .
a) Q ua rza rm e  K e ra to p h y re ,  hell, meist aber dunkel gefärbt, werden 

verhältnismäßig selten beobachtet. Makroskopisch sind sie häufig undeutlich 
porphyrisch. U. d. M. sind hauptsächlich Albitausscheidungen zu sehen. 
Die Grundmasse besitzt eine trachytische und mikrolithische Struktur. Die 
beschriebenen Keratophyre sind m it den Quarzporphyren durch allmähliche 
Übergänge verbunden.

ß) Q ua rza rm e  P o rp h y re . Als Einsprenglinge erscheinen Erzkörner, 
A lb it, Kalinatronfeldspat, Quarz und B io tit (durch Chlorit und Epidot voll
ständig ersetzt). Chemische Zusammensetzung: S i02 64,01; T i0 2 0,47; 
A120 314,70; Fe20 3 2,69; FeO 3,63; MnO 0,10; CaO 3,27; MgO 1,95; K 20  4,30; 
Na20  3,36; H 20  1,26; H 20  hygr. 0,23; Sa. 99,97.

b) P o rp h y r ite .
1. G lim m e rp o rp h y r ite .

Der einzige Vertreter der farbigen Gemengteile is t B io tit, der häufig 
durch sekundäre Bildungen ersetzt wird.

a) P o rp h y r i te  m it deutlich auskristallisierten Q u a rze in sp re n g 
lin g e n . Außer Quarz und Andesin treten als Einsprenglinge A pa tit und Erz
mineralien auf.

ß) P o rp h y r i te  ohne Q u a rz e in s p re n g lin g e . Makroskopisch betrachtet 
sind es dunkelgraue Gesteine m it grünlicher Schattierung. Plagioklasein
sprenglinge erreichen 4—5 mm2. Die M ikrostruktur der Grundmasse is t 
meist hyalopilitisch. Die im  allgemeinen starke Umwandlung von Porphyren 
füh rt stellenweise zur Bildung von P ro p y lite n .

2. H o rn b le n d e p o rp h y r ite .
a) P o rp h y r i te  m it Q u a rz e in s p re n g lin g e n . Die hypokristalline 

Grundmasse nim m t etwa die Hälfte des Gesteins ein und enthält außer Quarz 
Andesin- und Hornblendeeinsprenglinge. Ziemlich große Erzausscheidungen.

I I .  60*
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ß) P o rp h y r i te  ohne Q u a rz e in s p re n g lin g e . Die Grundmasse ist holo
krista llin . Hornblende, Andesin und — seltener — Erzkörner bilden E in
sprenglinge. Das Gestein is t dunkelgrau gefärbt.

3. B i o t i t - A u g i t - P o r p h y r i t e .

Hierher werden porphyrische Gesteine gestellt, deren Struktur, Textur 
und Farbe sich örtlich verändern. Sie führen gut ausgebildete Kristalle von 
B io tit, Augit, Andesin-Labrador, Kalinatronfeldspat, Quarz und Erzkörner. 
Chemisch sind diese Gesteine verschieden; einige von ihnen entsprechen den 
Daciten, die anderen den Syeniten. Verschiedene Varietäten aus verschiedenen 
Fundorten werden eingehend behandelt.

4. A u g itp o rp h y r i te .

Äußerlich erinnern sie stark an die soeben beschriebenen Porphyrite, 
von denen die Augitporphj'rite bisweilen nur mikroskopisch unterschieden 
werden können. Wie mikroskopische Untersuchungen erwiesen haben, bleibt 
die Zusammensetzung der Plagioklase nicht beständig, sondern schwankt 
von der Zusammensetzung des Oligoklases bis zu der des Labradors. \e r f .  
te ilt demnach die Augit-Porphyrite in zwei Gruppen, die eingehend beschrieben 

werden:
a) A u g it -A n d e s in -P o rp h y r ite  und A u g it -O lig o k la s -P o rp h y r ite .
ß) A u g it -L a b ra d o r -P o rp h y r ite .

5. A u g i t - O l i v i n - P o r p h y r i t e  (M e laph yre ).

Diese bald schwarz, bald rö tlich—dunkelgrau gefärbten Gesteine führen 
als Einsprenglinge Labrador, Augit, Hypersthen, Augit, O livin (vollständig 
durch Serpentin ersetzt) und Erzkörner. Manchmal enthalten die Melaphyre 
m it Quarz und Calcit ausgefüllte Mandeln. Die Grundmasse besteht aus pfeil
artigen Plagioklas- und Pyroxenkristallen, Erzkörnern und Olivinen (wenig).

Die chemische Zusammensetzung von Augit-O livin-Porphyrit is t: 
S i02 54,34; T i0 21,11; A120 3 16,62; Fe20 3 3,74; FeO 6,30; MnO 0,20; CaO 6,09; 
MgO 4,64; K 20  1,44; Na20  2,54; H 20  1,83; H 20  hygr. 1,07; Sa. 99,92.

I I .  Hypabyssische und Ganggesteine.

Diese Gruppe umfaßt Ganggesteine, kleine Intrusivkörper und Gesteine 
aus den peripherischen Teilen von Granitmassiven. Ihrer Zusammensetzung 
nach stehen sie den beschriebenen Effusivgesteinen sehr nahe. In  struktureller 
Beziehung lassen sich die Gesteine dieser Gruppen in porphyrische (Porphyre 
und Porphyrite) und gleichmäßig-körnige (Aplite, Mikrogranite, Malchite, 
Kersantite, Spessartite und Diabase) Abarten gliedern.

a) P o rp h y re . Diese Gesteine unterscheiden sich von den oben beschrie
benen Porphyren durch einige strukturelle Eigentümlichkeiten, durch ih r 
äußeres Aussehen und bisweilen auch durch ihren Bestand.

1. Qua r z r e i che  P o rp h y re .

Die Gesteine dieser Gruppe sind meist ziegelrot und rosa, selten hellgrau 
gefärbt und werden von Verf. nach ihrer S truktur in  zwei Untergruppen 

geteilt;
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a) Q u a rz re ic h e  P o rp h y re . Sie zeichnen sich durch Alkalifeldspat, 
vorwiegend A lb it, und das vollständige Fehlen von Kalknatronfeldspat aus. 
Farbige Bestandteile sind in geringen Mengen vorhanden. Die betreffenden 
Gesteine können ferner in F e ls ite ,  F e ls i tp o rp h y re  und Qu a r z p o r p h y r e  
gegliedert werden.

ß) G ra n itp o rp h y re .  Sie bilden entweder Gänge in verschiedenen Ge
steinen oder Randfazies von Graniten und unterscheiden sich von Quarz
porphyren hauptsächlich strukturell.

2. Q ua rza rm e  P o rp h y re .

a) Q ua rza rm e  K e ra to p h y re . Sie enthalten Alkalifeldspat, haupt
sächlich A lb it, der sowohl Einsprenglinge als auch M ikrolithe in der trachy- 
tischen Grundmasse bildet.

ß) Q u a rz s y e n itp o rp h y re . Diese Porphyre werden ebenfalls durch 
Alkalifeldspat charakterisiert, daneben erscheinen Kalknatronfeldspat und 
Hornblende.

b) P o r p h y r i t e :  1. G ra n o d io r it -P o rp h y r i te ;  2. H o rn b le n d e - 
P o rp h y r i te ;  3. A u g it -P o rp h y r ite .

c) A p l ite .  Diese Gesteine besitzen poikilitisches, pegmatitisehes und 
granitartiges Gefüge. Sie bilden Gänge und randliche Teile von Granitmassiven.

d) M ik ro g ra n ite .  Sie kommen ebenfalls am Rande von Granitmassiven 
vor. Es werden unterschieden: 1. B io t i t - M ik r o g r a n i te ;  2. B io t i t -H o rn -  
b le n d e -M ik ro g ra n ite .

e) Q u a rz -M ik ro d io r ite  (M a lc h ite ). Dunkelgraue, körnige Gesteine, 
die als Gänge feinkörnige Granite durchsetzen.

f) K e rs a n t ite :  1. E ig e n t l ic h e  K e rs a n t ite ;  2. H o rn b le n d e -

K e rs a n t ite .
g) S p e ssa rtite . Grünlichgraue und dunkelgraue dichte aphanitische 

Gesteine, die (effusive) Porphyre durchsetzen.
h) D iabase . Diese dunkelgrauen und dunkelgrünen Gesteine bilden 

Gänge von 0,7—2,1 m Mächtigkeit. Sie bestehen aus Plagioklas, Augit und 
sekundären Mineralien (Chlorit, Sericit, Carbonat, Erzmineralien). Doleritische 
und ophitische Struktur.

I I I .  Tiefengesteine.

1. G ra n ite . Diese Gesteine können grobkörnig, m ittelkörnig und por- 
phyrisch sein. Ęs lassen sich folgende Varietäten unterscheiden: a) B io t i t 
g r a n i t e ;  ß) M u s c o v i t g r a n i t e ;  y) B io t it-H o rn b le n d e -G ra n ite .

2. A d a m e llite .  Ihrem Äußeren nach stehen sie den Biotit-Hornblende- 
Graniten nahe, von denen sie sich nur durch einen geringeren Quarzgehalt 
unterscheiden. Plagioklas und Alkalifeldspat kommen fast in gleichen Mengen 
vor. S i02 66,88; T i0 2 0,41; A120 3 15,55; Fe20 3 2,28; FeO 1,99; MnO 0,12; 
CaO 3,17; MgO 1,57; K 20  3,93; NaaO 3,22; H 20  0,81; I i 20  hygr. 0,17; 

Sa. 100,00.
3. G ra n o d io r ite .  Sie wurden an der Peripherie von Granitmassiven 

beobachtet. M it den früher beschriebenen Granodioritporphyriten stehen die
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genannten Gesteine in  engem Zusammenhang. Der Unterschied liegt nur 
in der Struktur.

4. Q u a rz d io r ite .
5. Q u a rzg ab b ro . Dunkelgraue Gesteine aus Magnetit, Ilm enit, Apatit, 

Pyroxen, Labrador-Bytownit, Kalinatronfeldspat und Quarz. Sekundäre 
Mineralien: Calcit, Chlorit, Sericit und Epidot.

B. V u lk a n is c h e  T u f f e  u n d  B recc ien .

Tuffe stellen die am weitesten verbreiteten Gesteine des Gebietes dar. 
Äußerlich sind sie recht verschiedenartig. Dasselbe g ilt auch fü r ihre S truktur. 
Verf. unterscheidet folgende Tufftypen:

a) T u f f e  vo n  Q u a rz p o rp h y re n .
a) T u ffe . Diese bestehen hauptsächlich aus Bruchstücken von Gesteinen 

(vorwiegend von Porphyren).
ß) K r is ta l l in e  T u ffe . Aus Bruchstücken von Phenokristallen (von 

Porphyren und anderen Gesteinen).
y) G la s a rtig e  T u ffe . Es handelt sich um dunkelrote und violette Ge

steine aus Glasbruchstücken.
b) T u f f e  v o n  q u a rz a rm e n  K e ra to p h y re n . Hauptsächlich Quarz- 

keratophyr-Bruchstücke setzen diese Tuffe zusammen.
c) T u f f e  aus P o rp h y r-  u n d  P o rp h y r it-B ru c h s tü c k e n . Sie werden 

selten angetroffen.
Unter den Breccien lassen sich P o rp h y r-  und P o rp h y r it-B re c c ie n  

unterscheiden. N. Polutoff.

N . N a k o v n ik : The bas ic  ig neous r ocks  of  NE B a lk a s h  L a nd ,  
in  c o n n e c tio n  w ith  d i s c ov e r y  in  th e m  o f N i and P t. (Bull, of the United 
geol. Prosp. Service of USSR. 50. Nr. 77. Leningrad 1931. 1173—1176. Rus
sisch, m it engl. Zusammenf.)

Kurze Notiz über basische Gesteine beim Dorf Kopa (45—50 km  nörd
lich des Balchaschsees und 120 km  ONO von Kounrad). Der Intrusivkörper 
liegt in altpaläozoischen Gesteinen und nim m t eine Fläche von 5—6 km* 
ein. Es handelt sich hier um Gabbro-Porphyrite, Diopsidgesteine und be
sonders Serpentine und Peridotite. In  Schliffen von Serpentinen und Perido- 
titen  wurden Chromit, Pentlandit und Magnetit nachgewiesen. Chemische 
Untersuchung erwies in  diesen Gesteinen Spuren von P t und N i (0,12 %). 
Mangels Zeit konnte Verf. Einzelheiten des geologischen Baues des Gebietes 
nicht näher untersuchen. N . Polutoff.

N . Eliseev: O n  w o l f r a m i t e  d e p o s i t s  i n  R u d n y  ( M i n 
i n g )  A l t a i .  (Bull, of the geol. Prosp. Service of USSR. 51. Nr. 36. 
Leningrad 1932. 552—565. Russ. m it engl. Zusammenf.)

Etwa die Hälfte der Oberfläche des erzführenden A lta i w ird von E rup tiv 
gesteinen eingenommen. Von diesen sind die Intrusivgesteine von großem 
Interesse, da m it ihnen die Vererzung des A lta i zusammenhängt. Die In trus iv
gesteine können in  zwei Gruppen eingeteilt werden, die den beiden Intrusiv- 
zyklen entsprechen:
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1. P l a g i o k l a s g r a n i t e  vom Zmeinogorsk-Typus (eine kom pli
zierte Folge von verschiedenartigen Gesteinen, m it denen Porphyre in  gene
tischer Verbindung stehen; m it den Porphyren hängt die p o l y m e t a l 
l i s c h e  V e r e r z u n g  zusammen).

2. B i o t i t g r a n i t e .  Ihrer Zusammensetzung nach sind sie ein
förmig. M it den Biotitgraniten sind genetisch eng die W o l f r a m i t -  
l a g e r s t ä t t e n  verbunden.

Die Z m e i n o g o r s k - F o l g e  enthält folgende Gesteine: 1. Plagio
klasgranite (Trondhjemite), 2. normale Granite, 3. Granodiorite, 4. Quarz- 
diorite, 5. Diorite, 6. Gabbro, Norite und Olivinnorite.

Unter den Ganggesteinen derselben Folge sind folgende festgestellt 
worden: 1. Quarzporphyre, 2. Quarzalbitophyre, 3. Granitporphyre und 
Granophyre, 4. Quarzdioritporphyre, 5. D ioritporphyrite, 6. Lamprophyre,
7. Aplite und Pegmatite und 8. Diabase.

Die Plagioklasgranite sind am weitesten verbreitet. In  der Randfazies 
gehen sie häufig in  Granitporphyre, Granophyre, Quarzalbitophyre und 
Quarzporphyre über.

Ordnet man die auf gezählten Gesteine ihrem A lter nach (von den älteren 
zu den jüngeren) an, so bekommt man folgende Reihe: Olivinnorite, Norite, 
Gabbro >  Granodiorite >■ Plagioklasgranite (m it D ioriten und Quarz- 
dioriten in der Randfazies) - >  normale Granite, Granitporphyre und Grano
phyre. Die basischen Gesteine sind also die ältesten. Die magmatischen 
Differentiationsprozesse weisen eine gewisse Ähnlichkeit m it denen Süd
norwegens auf. [Goldschmidt, Skripter Viden. i  Kristiania 1916. Nr. 2. Ref.]

Die B i o t i t g r a n i t e  zeichnen sich durch Beständigkeit ihrer minera
logischen Zusammensetzung aus. Ihre Struktur is t gleichmäßig-körnig oder 
porphyrartig. Die B iotitgranite nehmen im  A lta i große Flächen ein.

Die Zmeinogorsk-Intrusivfolge wurde während der Altaischen Orogenese 
gebildet. Die jüngeren Biotitgranite haben ihre Entstehung etwas späteren 
tektonischen Vorgängen zu verdanken. Beide Intrusionen hängen wahr
scheinlich m it verschiedenen Phasen der variscischen Gebirgsbildung zu
sammen.

Eine kurze petrographische Charakteristik der B iotitgranite w ird m it
geteilt.

W o l f r a m i t l a g e r s t ä t t e n .  Es sind im  ganzen 6 Lagerstätten 

bekannt.
1. K o l y w a n s k i i  - Lagerstätte. Sie ist ca. 5 km von dem gleich

namigen Werk entfernt und an Granitporphyre (Randfazies der porphyr
artigen Biotitgranite) gebunden. W olfram it kommt auf Quarzgängen vor. 
Daneben werden Scheelit und Sulfide beobachtet.

2. Lagerstätte am Fluß B e 1 a j a. Die Lagerstätte wurde im Jahre 1929 
entdeckt. W olfram it bildet kleine Anhäufungen auf einem Quarzgang, der 
einen feinkörnigen Muscovitgranit durchsetzt.

3. K a r a s c h s k i  - Lagerstätte. Das Vorkommen ist genetisch eben
falls an B iotitgranite gebunden.

4. U s t - U b i n s k i  - Lagerstätte. Das Vorkommen liegt am rechten 
Ufer des Flusses Irtysch (3 km südöstlich des gleichnamigen Dorfes) und
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wurde erst 1930 entdeckt. Die erzführenden Quarzgänge treten in der Kontakt
zone eines aplitartigen, feinkörnigen Granites m it kristallinen Schiefern auf. 
E in Quarzgang m it W olfram itkristallen ist 1,5 m mächtig. Letztere bilden 
nesterartige Anhäufungen. Eine chemische Analyse ergab:

w o 3 ...................... . . . .  74,98
F e O .................... . . . .  12,47
M n O .................... . . . .  12,13
C a O .................... . . . .  0,22
S iO , .................... .................  0,55
S n O „ .................... .................  0,05

S um m e....................  100,40

N. Polutoff.

W . Melioranski: O n t h e  â g e  o f  t h e  y o u n g  g r a n i t é s  i n  
t h e  n o r t h - e a s t e r n  p a r t  o f  N e r c h i n s k  d i s t r i c t .  (Bull, 
of the United geol. Prosp. Service of URSS. 51. Nr. 75. Leningrad 1932. 
1115—1122. Russ. m it engl. Zusammenf.)

In  der letzten Zeit war üblich, die Granite Osttransbaikaliens in zwei 
Gruppen einzuteilen: a) ältere gneisartige Granite, deren A lter nicht jünger 
als p a l ä o z o i s c h  is t und b) jüngere Granite von massiger Textur, die 
gewöhnlich als p o s t j u r a s s i s c h  aufgefaßt werden. Verf. weist nach, 
daß diese „jüngeren“  Granite in  W irk lichkeit älter sind. E in Teil von ihnen 
besitzt jurassisches Alter. Der andere Teil ist noch älter (jedoch nicht älter 
als Oberpaläozoicum). N. Polutoff.

A. Zavaritsky : S o m e  i g n e o u s  r o c k s  f r o m  t h e  e n v i r o n s  
ö f  K l i u c h e v s k a i a  S o p k a  ( K a m c h a t k a ) .  (Mém. Soc. russe 
de Minéralogie. Ser. IJ. 60. L iv r. 1. Leningrad 1931. 153—229. Russ. m it 
engl. Zusammenf.)

Das beschriebene petrographische Material ist 1926 gesammelt worden.
P l a g i o k l a s b a s a l t .  Dieses fast schwarze Gestein besteht zu 

50—80 % aus Glas, welches stark m it Magnetit durchsetzt ist. Außerdem 
enthält die Grundmasse Plagioklas- und Augitm ikrolithe. Die zwei le tzt
genannten Mineralien und der O livin sind Einsprenglinge. Der Plagioklas 
w ird durch Bytow n it und A north it vertreten.

Der S i02-Gehalt schwankt zwischen 51,5—53,4 %. S i02 52,17, T i0 2 1,10, 
A120 3 17,77, Fe20 3 3,08, FeO 6,40, MnO 0,18, MgO 5,16, CaO 8,96, Na20  2,82, 
K 20 1,07, P20 6 1,28, Glühverlust 1,20, Feuchtigkeit 0,06, Summe 100,25.

A n d e s i t - B a s a l t .  Ebenfalls ein dunkles, vollkommen dichtes 
Gestein vom Basalthabitus. Einsprenglinge: Plagioklas, Augit, Hypersthen 
und Olivin. Die Grundmasse wie vorher beschrieben.

B a s a l t s c h l a c k e n .  Kennzeichnend fü r diese Gesteine ist ihre 
schaumige Textur. Infolgedessen sind sie sehr leicht. U. d. M. erscheinen 
diese Schlacken als eine stark poröse, undurchsichtige, glasartige Masse m it 
Einsprenglingen von Plagioklas (Bytownit, Labrador), Augit, O livin, Hyper-
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stlien und seltener M ikrolithen derselben Mineralien. Der Kieselsäuregehalt 
beträgt 50—51 %.

O l i v i n h a l t i g e  A u g i t a n d e s i t e  u n d  A n d e s i t b a s a l t e .  
Diese andesitischen, z. T. vielleicht andesitbasaltischen Laven, die bis 55 / ,  
S i02 enthalten, sind in der Sammlung durch zwei Varietäten vertreten:

A. Bräunlichgraue dunkle Laven m it kleinen Plagioklaseinsprenglingen 
und zahlreichen unregelmäßigen Poren.

B. Braunrote Laven m it großen Plagioklaskristallen und verhältnismäßig 
wenigen gerundeten Poren.

Chemische Zusammensetzung einer roten Andesitlava: S i02 55,31, T i0 2 
0,62, A120 3 20,97, Fe20 3 1,95, FeO 3,84, MnO 0,09, MgO 3,37, CaO 7,50, 
Na20  3,27, K 20  1,93, P20 5 0,30, Glühverlust 0,49, Feuchtigkeit 0,02, Summe 
99,96.

S a n i d i n a n d e s i t  n im m t unter den beschriebenen Vulkaniten auf 
Grund seines mineralogischen Bestandes und äußeren Aussehens eine ge
sonderte Stelle ein. S i02 ca. 55 %, Spez. Gew. 2,4. — Makroskopisch be
trachtet is t es ein euporphyrisches Gestein m it zahlreichen großen (2—2£ cm) 
Plagioklastafeln. Plagioklaskristalle sind vollkommen durchsichtig und 
leicht gelb gefärbt. Sie gehören, wie optische Untersuchungen zeigten, dem 
basischen L a b r a d o r  an. — In  der Grundmasse wurden Labrador, Sani
din, Augit, ein Erzmineral (Titanomagnetit?) und A pa tit festgestellt, die 
in einem farblosen, durchsichtigen Glas eingebettet sind. Das Glas enthält 
kleine Globulite und Luftblasen (50 -300  f i groß). — Chemische Zusammen
setzung: S i02 55,0, T i0 2 2,2, A120 3 18,4, Fe20 3 5,4, FeO 1,9, MgO 2,4, CaO 8,0, 
NaaO 4,0, K 20  1,5, P20 5 0,4, Glühverlust 0,8, Summe 100,0.

Die Eigentümlichkeit des Gesteines liegt hauptsächlich in seinem minera
logischen Bestand, und zwar in der Sanidinausscheidung. Auffallend ist 
außerdem der Reichtum des Gesteines an T i0 2 und P20 6.

A u g i t - H y p e r s t h e n - A n d e s i t e .  E in weit verbreitetes vu l
kanisches Gestein. Verf. beobachtete zwei Varietäten.

a) Andesite von grauer Farbe m it zahlreichen Plagioklaseinsprenglingen

(1—3 mm).
b) E in  etwas helleres Gestein m it rötlicher Schattierung, m it zahlreichen 

Poren.
Plagioklaseinsprenglinge sind durch Bytownit-Labrador oder Bytownit 

vertreten. Zu diesen gesellen sich Augit-Hypersthen- und Magnetitkristalle, 
die in kleineren Mengen als Plagioklase erscheinen.

Die Grundmasse besteht hauptsächlich aus durchsichtigem, leicht bräun
lich gefärbtem Glas, m it dem Brechungsindex 1,510— 1,520. Im  Glas sind 
M ikrolithe von Plagioklas, Pyroxen und Magnetit eingebettet. Als gelegent
liche Einschlüsse sind feine Quarzkörner zu erwähnen.

H o r n b l e n d e - P y r o x e n - A n d e s i t .  Dieses Gestein nim m t 
die Zwischenstellung zwischen den soeben beschriebenen Augit-Hypersthen- 
Andesiten und den typischen Hornblende-Andesiten ein.

H o r n b l e n d e - A n d e s i t e .  Die hellgraue Grundmasse enthält 
verhältnismäßig zahlreiche, große (bis 8 mm) schwarze, glänzende Hornblende
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einsprenglinge. Daneben erscheinen noch bis 2 mm große Plagioklaskristalle. 
Letztere sind in  größeren Mengen als Hornblendeausscheidungen vorhanden. 
Ferner sind noch Magnetit und Hypersthen zu nennen.

Die Grundmasse hat hyalopilitische Struktur. Die Hornblende zeigt 
manchmal einige Änderungen in  ihren optischen Eigenschaften, was auf 
Oxydation bei höherer Temperatur zurückzuführen ist. Diese Tatsache 
konnte Verf. experimentell nachweisen. Chemische Zusammensetzung eines 
Hornblendeandesites : S i02 60,72, T i0 2 0,35, A120 3 18,19, Fe20 3 2,28, FeO 
3,54, MnO 0,09, MgO 2,56, CaO 6,29, Na20  3,92, K 20  1,57, Glühverlust 0,64, 
P20 6 0,18, Summe 100,34.

V u l k a n i s c h e  A s c h e n .  Die untersuchte Asche wurde 1925—1926 
ausgeworfen. Alle drei Proben stellen eine staubförmige Masse dar, die nach 
ihrem Bestand und nach der M ikrostruktur (der größeren Bruchstücke) 
stark an Plagioklasbasalte erinnert. Der Plagioklas besteht aus Labrador; 
die farbigen Mineralien sind Augit und O liv in ; Hypersthen kommt selten vor.

Weiterhin werden vom Verf. eine Bombe, ein vulkanischer Tuff, vu l
kanische Breccien beschrieben.

Gegenwärtig sind auf Kamtschatka eine Reihe Gesteine, von den Basalten 
bis zu den Daciten, und sogar Rhyolithe bekannt geworden. M it der chemi
schen Charakteristik und dem Vergleich dieser Gesteine m it den entsprechenden 
Gesteinen von Japan schließt Verf. seine Untersuchung ab. N. Polutoff.

2. Ü b r i g e s  A s i e n .

K. Pfaffenholz: Z u r  S t r a t i g r a p h i e  d e r  L a v a d e c k e n  
O s t a r m e n i e n s .  (Mém. Soc. russe de Minéralogie. Sér. I I .  60. L iv r. 2. 
Leningrad 1931. 237—258. Russ. m it deutsch. Zusammenf.)

Verf. stellte in  seinem Untersuchungsgebiet (SW, S und SO des Goktscha- 
Sees, im  östlichen Armenien) fün f Lavadecken verschiedenen Alters fest. 
Die älteste Decke liegt auf dislozierten obertertiären Ablagerungen m it 
Dreissensia ex gr. polymorpha Pall., Dr. ex gr. rostriformis Desh., Dr. cf. 
d iluv ii Abich. Das A lter dieser Decke is t folglich als Quartär aufzufassen. 
Die übrigen Lavadecken sind an die vier Flußterrassen im  Becken des öst
lichen Arpa-tschai gebunden.

Nach ihrer Zusammensetzung bestimmt Verf. die genannten Laven als 
A n d é s i t e ,  A n d e s i t - B a s a l t e  und B a s a l t e .  Makroskopisch 
lassen die Laven eine Reihe Varietäten unterscheiden. Es handelt sich hier 
um gewöhnlich schwarze, graue, dunkelgraue, rote Gesteine, die porös, dicht, 
schaumig sein können. Die Gesamtmächtigkeit der einzelnen Decken schwankt 
zwischen 2—3 m und 30—40 m. Stellenweise erreicht sie über 100 m.

Entsprechend dem A lte r der Decken unterscheidet Verf. fün f Lava
typen, die m it den Buchstaben A, B, C, D und E  bezeichnet werden. Die 
größte Verbreitung besitzt der Typus B und E. Der Typus C und D wurden 
vie l seltener beobachtet.
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L a v a  v o m  T y p u s  A.

Die älteste Quartärlava des Gebietes. Äußerlich erscheint sie als ein 
dichtes hellgraues Gestein m it wenigen Einsprenglingen. U. d. M. zeigt das 
Gestein porphyrisches Gefüge. Seine Grundmasse is t hyalopilitisch, aber 
stellenweise auch trachytisch. Die Grundmasse besteht aus Plagioklas, 
Pyroxen, Magnetit und wenig aus Glas. Plagioklas- oder Pyroxeneinspreng- 
linge werden selten beobachtet. Yerf. stellt diese Lava zu den Basalten 
und Andesitbasalten.

Es seien hier zwei Analysen der beschriebenen Lava angeführt.

S i02 T i0 2 A120 3 Fe20 3 FeO MnO CaO MgO

56,11 0,97 17,77 2,84 4,01 0,11 6,88 4,01

50,55 1,42 18,12 4,83 4,27 0,19 8,87 5,42

K 20 Na20 H 20  + H 20  — BaO iJA E

2,26 3,90 0,60 0,26 — — 99,72

1,59 4,08 0,63 — 0,10 — 100,07

Die obere Analyse weist auf Andesit-Basalt, die untere auf Tephrit- 
Basalt hin. Das letztgenannte Gestein steht dem Essexit und K u la it nahe.

L a v a  v o m  T y p u s  B.

Ein dunkeigraues und dunkelrotes Gestein m it Einsprenglingen von 
hellgrauen Feldspaten und Hohlräumen, die durch wasserklaren Quarz 
ausgefüllt sind. U. d. M. is t die Struktur des Gesteines hypokristallin- 
porphyrisch; die Grundmasse pilotaxitartig. Einsprenglinge werden haupt
sächlich von Andesin, sporadisch opazitisierter Hornblende und Augit ge
bildet. Die Grundmasse besteht aus monoklinem Pyroxen, Amphibol, Magnetit

und wenig Glas.

S i02 T i0 2 Fe02 A120 3 Fe20 3 FeO MnO BaO CaO

60,28 0,77 0,01 15,89 5,48 0,67 0,11 0,16 5,84

53,67 1,13 — 18,10 3,07 4,35 0,08 — 7,49

MgO K 20 Na20 S P A H 20  + H 20  — E

3,05 2,74 4,28 0,09 0,35 0,39 0,11 100,22

3,69 2,92 3,71 — — 1,06 0,33 99,60

Das obere Gestein gehört dem Andesit, das untere dem Andesit-Basalt an. 

L a v a  v o m  T y p u s  C.

Makroskopisch is t es ein dunkelgraues, schwach poröses Gestein ohne 
Einsprenglinge. U. d. M. is t das Gefüge porphyrisch-aphyrisch. Die Grund- 
masse ist pilotaxitisch m it merklicher F lu ida ltextur und enthält Oligoklas- 
Andesin, Pyroxen, Magnetit und wenig Glas. Das Gestein wird zu dem 
Pyroxen-Andesit gestellt.
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S i02
59,78

T i0 2
0,78

A 1 A
16,45

Fe20 3
2,90

FeO
2,91

MnO CaO 
0,07 6,17

MgO
3,44

k 2o

2,98
Na20
3,38

H 20  +  
0,49

H 20  — 
0,22

2
99,57

L a v a  v o m  T y p u s  D.

Diese dunkelgrauen und schwarzgrauen Laven sind basischer als die 
vorhergehenden. Sie führen helle Feldspateinsprenglinge (2—3 mm groß). 
U. d. M. ist die S truktur hypokristallin-porphyrisch, oligophyrisch m it pilo- 
taxitischer Grundmasse. Die Verteilung von Einsprenglingen (Labrador, 
O livin, Pyroxen und Magnetit) ist ungleichmäßig. Das Gestein w ird als 
Olivin-Pyroxen-Andesitbasalt bestimmt.

S i02
54,16

TiOa
1,03

Z r02
0,01

A l A
16,74

Fe20 3
5,94

FeO
2,60

MnO
0,11

BaO CaO 
0,15 7,74

MgO
4,08

K 20
2,62

Na20
4,06

S
0,08

P A
0,27

H 20  +  
0,30

H 20  — 
0,12

2
100,01

L a v a  v o m  T y p u s  E.

Das jüngste vulkanische Gestein des Gebietes. Die hyalopilitische Grund
masse besteht aus Oligoklas, Pyroxen, Magnetit und wenig Glas. Makro
skopisch erscheint diese Lava als ein schwarzgraues Gestein m it wenigen 
Feldspateinsprenglingen.

S i02
59,68

T i0 2
0,77

Z r0 2
0,05

A 1 A
15,52

Fe20 3
2,72

FeO
3,18

MnO
0,11

BaO CaO 
0,21 5,92

MgO
2,99

k 2o

2,88
Na20
3,95

S
0,06

P A
0,48

I I 20  +  
1,13

H aO -  
0,18

V

99,86

Die beschriebenen Lavadecken lagern stets den Schotterterrassen auf. 
Ihre Ergüsse müssen also an den Anfang der Erosionszyklen gebunden ge
wesen sein, wie nebenstehende Tabelle zeigt.

Verf. versucht das A lte r der Lavaergüsse m it H ilfe des Schemas von 
Renngarten zu bestimmen, welches vom genannten Forscher fü r das Assa- 
Tal im  Nordkaukasus ausgearbeitet wurde.

Dieses Schema m it den Eintragungen der Lavaergüsse is t wie folgt 
(siehe nächste Seite oben):

Aus der Tabelle is t ersichtlich, daß die Lavenergüsse beim E in tr itt  des 
warmen Klimas stattgefunden haben. Sie fallen also in  die Zeit der gesteigerten 
Tiefenerosion, die durch die Hebung des Berglandes bedingt wurde.

Zum Schluß geht Verf. auf die Frage nach der praktischen Ausnützung 
der beschriebenen Laven ein.
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Charakter der Erosion Klim a Bemerkungen

Jetztzeit
V.

Zyklus

Wechsel von 
Ablagerung 
und Erosion

Wechsel v. 
kaltem u. 
warmem 

Klim a

Ergüsse der Lava 
vom Typus E 

(Andesite)

Würm-Eiszeit Ablagerung ka lt

S3
:eö

Riß-Würm-
Interglazialzeit

IV .
Zyklus Erosion warm

Ergüsse der Lava 
vom Typus D 
(Basalte und 

Andesit-Basalte)
ü Riß-Eiszeit Ablagerung ka lt

c3

o
-*-3

CG

Mindel-Riß-
Interglazialzeit

I I I .
Zyklus Erosion warm

Ergüsse der Lava 
vom Typus C 

(Andesite)

3 Mindel-Eiszeit Ablagerung kalt
Q3

pH Günz-Mindel-
Interglazialzeit

I I .
Zyklus Erosion warm

Ergüsse der Lava 
vom Typus B 

(Andesit-Basalte 
und Andesite)

Günz-Eiszeit Ablagerung kalt

Ende
des
Ter
tiärs

Voreiszeit

I.
Zyklus Erosion wTarm

Ergüsse der Lava 
vom Typus A 
(Basalte und 

Andesit-Basalte)

N. Polutoff.

W . F. P. McLintock: O n t h e  m e t a m o r p h i s m  p r o d u c e d  
b y  t h e  c o m b u s t i o n  o f  h y d r o c a r b o n s  i n  t h e  T e r t i a r y  
S e d i m e n t s  o f  s o u t h - w e s t  P e r s i a .  (Min. Mag. 23. Nr. 139. 
1932. 207—226.)

Es werden einige Fälle merkwürdiger Metamorphose aus den tertiären 
Sedimenten Südwestpersiens beschrieben. Es handelt sich dabei vorwiegend 
um aufgeschmolzene Mergel und Kalke, die so starke Rekristallisations
erscheinungen zeigen, daß sie lange fü r Erstarrungsgesteine gehalten wurden. 
Es konnte nun aber nachgewiesen werden, daß es sich hier um eine eigen
artige Metamorphosierung handelt, die hervorgerufen w ird durch die heißen 
Verbrennungsgase von Kohlenwasserstoffen (Erdöl), die in den Sedimenten 
Vorhanden sind. H ier wurden erstmalig solche Produkte näher untersucht.

Am auffälligsten is t die Bildung am Hügel Tul-i-Marmar, 52 Meilen 
nordöstlich von Ganaweh am Golf von Persien. H ier findet sich eine breschen
artige Masse von etwa 100 : 100 Fuß Ausdehnung, die aus winkeligen Blöcken
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in einer Grundmasse von porösem rötlichen Gips besteht. Die Blöcke selbst 
sind entweder sedimentäres Gestein — Mergel, Kalk, Sandstein oder 
schlackiges grobkristallines Material. Das letztere sind aufgeschmolzene 
und rekristallisierte Mergel. Die Bresche is t entstanden durch den explo
sionsartigen A u s tritt von Gas und Öl. Unter den Gesteinen der Bresche 
finden sich schwarze feinkörnige Kalke, deren Färbung durch Kohleteilchen 
hervorgerufen w ird. Diese selbst sind durch die Zersetzung der beigemengten 
Kohlenwasserstoffe entstanden. Besonders merkwürdig sind die metamorpho- 
sierten Mergel und kalkigen Sandsteine. Sie sind von zahlreichen Hohlräumen 
durchsetzt, in  denen sich Calcit und Gips ausgeschieden hat. Bei starker 
Metamorphose besteht das Gestein selbst aus einem Gemenge von grünlich
gelbem Pyroxen, Glassubstanz und Wollastonit. Auch Bytow n it t r i t t  auf. 
Die einzelnen Typen werden im  Original genauer beschrieben.

Bei Darrah Harrachi, 3 i  Meilen südöstlich von Tul-i-Marmar, findet 
sich ein grünliches blasenreiches Gestein, das ebenfalls einen durch brennendes 
Gas und Öl umgewandelten Mergel darstellt. Eine breschöse Zertrümmerung 
wurde hier allerdings nicht beobachtet, so daß hier also kein explosions
artiger A us tritt erfolgte, sondern lediglich ein Ausbrennen, das aber zu 
stärkster Metamorphose führte. Hier t r i t t  vor allem M elilith  auf und selten 
auch Pseudo-Wollastonit, der bisher nur künstlich bekannt war. Letzterer 
is t innig verwachsen m it M elilith , gelbem Pyroxen und Wollastonit.

Der d ritte  Fundort ähnlicher Gesteine ist Zoh-i-Hait bei Agha Jari, 
80 Meilen nordwestlich Tul-i-Marmar. E r bietet nichts Neues.

Schließlich wurde noch Material untersucht, das entstand, wenn Erdöl 
bei Bohrungen in Brand geriet. Solche Stücke stammen von Masjid-i-Sulaiman 
und von N a ft Khaneh. Diese umgewandelten Gesteine konnten sich in der 
kurzen Zeit nie grobkristallin ausbilden, sie sind nur geschmolzen und ge- 
fr itte t. In  ihnen wurde neben nadligen Pyroxenen Wollastonit, isotrope 
Grundmasse und seltener Pseudowollastonit festgestellt.

Im  zweiten Teil werden die Mineralien einzeln besprochen.

1. P y r  o x  e n wechselt in  seinen optischen Eigenschaften. Ausgebildete 
Kristalle sind prismatisch parallel zur c-Achse. E in  farbloser Pyroxen ist 
wohl als Diopsid anzusprechen m it a =  1,665, ß =  1,680, y  =  1,700; Aus
löschung y : c =  42°. Beim Übergang zu blaßgrünem und schließlich honig
gelbem Material nehmen die Brechungsindizes zu und die Auslöschungsschiefe 
ab. Die gelbe A rt is t ein Ägirin-Augit m it a =  1,760, ß =  1,800, y  =  1,810; 
2 V  =  84—90°. Optisch negativ m it geneigter Dispersion p >  v. Spalt
winkel 86°.

2. W o l l a s t o n i t  bildet bis 2 mm große Kristalle m it (100), (001), 
(102) und (101). Auslöschung a : c — 33°. Verzwillingung nach (100) is t 
häufig. Optisch negativ, a =  1,617, ß =  1,628, y  =  1,630. Einschlüsse 
von Gas machen den W ollastonit manchmal trübe. Auch finden sich in  
ihm Adern und Einschlüsse von Calcit.

3. P s e u d o - W o l l a s t o n i t ,  der nur oberhalb 1200° entsteht, 
t r i t t  selten auf. Es sind unregelmäßige Körner, 0,1—0,05 mm groß. Optisch 
einachsig positiv m it w =  1,614 und e =  1,648.
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4. P l a g i o k l a s  erscheint ausschließlich als Bytownit. Es ist die 
letzte silikatische Bildung. Optisch negativ m it einem mittleren Brechungs
index von 1,573. Im  Zusammenhang damit findet sich ein farbloses isotropes 
Glas, das Pyroxenkristalle enthält und in  der Zusammensetzung etwa dem 
Bytow nit entspricht.

5. M e l i l i t h  ist sicherlich in  mehreren Varietäten vorhanden. Bräun
liche Kristalle sind deutlich pleochroitisch. Der m ittlere Brechungsindex 
schwankt zwischen 1,632 und 1,635. Es handelt sich wohl hier um eine 
Mischung von Äkerm anit und H um boldtilith . Farbloser M elilith  von Darreh 
Harachi is t optisch positiv m it einem mittleren Brechungsindex von 1,643.

6. L e u c i t  wurde einmal festgestellt, n =  1,509.
7. Hohlraumausfüllungen werden vornehmlich von Calcit und Gips ge

bildet. Auch A nhydrit t r i t t  auf. Manche Hohlräume sind auch m it Glas
erfüllt. Es zeigt sich hier 
entstanden sein muß.

deutlich, daß der Calcit durch Rekristallisation

Der letzte Teil beschäftigt sich m it dem Chemismus der Gesteine. Vier 
Analysen (B. E. D ixon  anal.) werden gegeben:

1. 2. 3. 4.
S i02 .................... 44,73 45,11 43,29 42,35
A120 3 .................... 10,30 9,63 9,27 8,71

Fe20 3 ................. 3,89 3,64 4,01 2,78
F e O .................... 1,28 1,22 0,56 0,72
M g O .................... 5,77 5,87 8,40 8,67
C a O .................... 24,19 25,17 28,83 31,77
Na20 .................... 1,60 2,26 1,37 1,53
K 20 .................... 2,72 0,83 2,16 1,51
H 20 + ................ 0,48 2,46 0,33 0,20
H 20 - ................ 0,42 0,72 0,15 0,20
TiOa ..................... 0,85 0,83 0,73 0,68

P A ..................... 0,15 0,14 0,15 0,07
c o 2 ..................... 3,04 2,07 0,65 0,42

s o 3 .................... 0,95 0,40 0,14 0,25
C l ......................... 0,02 — — —
Cr20 3 .................... 0,02 0,02 0,02 0,02
L i20 .................... 0,00 — — 0,00

Summe . . 100,41 100,37 

NiGGU-Werte:

100,06 99,88

a l ......................... 12,6 11,75 9,9 8,9
f m ......................... 26,3 26,2 29,0 27,5
c ............................. 54,1 66,2 56,0 59,4
a l k ......................... 6,9 5,75 5,1 4,2
c / f m ..................... 2,06 2,14 1,9 2,16

In  allen Fällen handelt es sich um geschmolzenen Mergel. 1—3 stammt 
von Tul-i-Marmar, Chillingar, Persien und 4 von Darreh Harachi, Chillingar, 
Persien. Gestein 1 besteht hauptsächlich aus Wollastonit und grünem Augit,
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untergeordnet Bytow nit und Glas, sowie Reste ungeschmolzenen Mergels. 
Blasenräume sind erfü llt von Calcit und Gips. Gestein 2 setzt sich zusammen 
aus großen W ollastonit-Rristallen, Ägirin-Augit und blaßbraunem Melilith, 
dazwischen Calcit und isotropes Material m it kleinen Kristallen der erst
erwähnten Minerale. 3 enthält große Kristalle von Augit und trübem Wolla- 
stonit m it untergeordnetem M elilith  in einer trüben Grundmasse von M elilith 
und isotropem Material, das die optischen Anomalien des Leucits zeigt. 4 ent
hä lt Leisten von Diopsid in einer Grundmasse von winzigen rechtseitigen 
M elilithkristallen.

Während die plötzliche Einw irkung zur Bildung von Diopsid, Ägirin, 
Wollastonit, Bytow nit und Äkermanit führte, entstand schließlich bei stär
kerer E inwirkung hauptsächlich M elilith  von komplexer Zusammensetzung 
und farbloser Diopsid.

Das neuartige Vorkommen konnte zustande kommen durch die be
sondere Zusammensetzung der Sedimente und die E inwirkung der Gase 
des brennenden Öles. Hans H im m el.

J. Barthoux: Le S iw a lik  e t les roches v o lc a n iq u e s  récen tes 
en A fg h a n is ta n . (C. R. 1% . 1933. 944.)

Die Hinduformation Siwalik findet sich an drei Stellen in Afghanistan.
1. Am  Weg von Kabul nach Peshawar, wo sie H a y d e n  (Mem. Geol. 

Surv. Ind. 39. 1911. 38) feststellte. Sie nim m t den Bogen des von La Safed— 
Koh gebildeten Gebirges ein, den Lataband, welcher Kabul beherrscht und 
den Kohistan bis Laghman. Überall handelt es sich um feine Sandsteine 
(Pfeffer und Salz) m it weißlichen Toneinlagerungen und besonders Kon
glomeraten oder Gerollen. Der Sandstein besteht in der Hauptsache aus 
Quarz und Feldspat m it M ikroklin, Oligoklas-Andesin und Bruchstücken 
von Gneis und Quarzäderchen. Der B io tit ist ausgefasert und sehr verändert 
(Verm iculit), gewellt durch den Druck benachbarter Körner; ferner kommen 
Muscovit, Granat und seltene Flocken von Calcit vor. Der Sandstein ist 
ohne Zweifel durch Zersetzung der Gneise entstanden, welche sich von Counar 
bis Oxus erstrecken. Man findet ihn, in nahezu 2000 m Höhe, nicht weit 
vom Hügel, welcher den Weg von Kabul öffnet.

2. E in anderer Teil desselben Ursprungs erstreckt sich von Nieder- 
K ichin, an der Grenze von Turkestan und Badakchan, bis Doung, wo er auch 
eine Depression der Gneis- und Schieferberge einnimmt.

3. Feine und weiße Sandsteine m it Kalkzement fü llten die Depression 
von Djaghouri gegen Zardalou aus und sind je tz t bis auf einige Reste reduziert. 
Sie liegen horizontal und entstanden durch Zersetzung des Granitmassivs 
von Sang-i-Macha.

Diese Kontinentalbildungen erfolgten im  Miocän.
Auf dem Siwalk von Gandamak hat Verf. Olivinbasaltblöcke unter 

den detritischen Kieseln an der Oberfläche gefunden. Sie sind jünger als der 
Sandstein. Im  Djaghouri finden sich Ströme, welche die kleinen Siwalk- 
Plateaus der Gegend bedecken. Der Südstrom t r i t t  im  NW  von Zardalou 
auf. Gegen N nehmen die Ausbreitungen zu und bis Nawar zählt man nicht 
weniger als neun übereinandergelagerte Ströme, die allerdings sehr durch-
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schluchtet sind. Nirgends kann man Kanäle feststellen. Das Gestein wird 
D a c ito id  bezeichnet; es is t mehr oder weniger dunkel, je nach der Ver
teilung und Entwicklung der eisenhaltigen Mineralien. Der Dacitoid von 
Zardalou besteht aus Phenokristallen von Oligoklas-Andesin m it Karlsbader 
Zwillingen, A lb it und Periklin, B io tit und braunschwarzer Hornblende. Die 
Grundmasse ist glasig m it feinen Eisenpartikeln. Die Analyse von F. Raoult 
is t: 62,74 S i02, 16,40 A120 3, 1,60 Fe20 3, 2,67 FeO, 1,90 MgO, 4,82 CaO, 
4,53 Na20, 2,59 K 20, 0,78 T i0 2, 0,15 P2Os, 0,10 MnO, 2,08 H 20, Sa, 100,36. 
Magmatische Parameter ( I)  I I .  4. 2 (3). 4.

Dieselben Gesteine finden sich zwischen Kadiz und Chahar-i-Arman, 
nordwestlich Hürat, in  einem kompakten Massiv von wenigstens 4 km  Durch
messer. Die Phenokristalle bestehen hier aus Andesin, Augit oder Enstatit, 
der von B io tit begleitet wird. In  der mikrolithischen Grundmasse, die te il
weise glasig ist, sieht man Apatit, Rudilnadeln, eisenhaltige Partikeln, be
sonders um Glimmerkristalle.

Andere Ströme breiten sich auf Jurasandsteinen aus in  den Weiden von 
Haftou, NNW  von Hörat, zwischen Kouchk und Kara-Bagh. Auf 4 Weg
stunden läßt sich die Grenze verfolgen. Das Gestein is t von grauer Farbe 
m it großen roten Feldspäten. Es besteht aus Oligoklas-Andesin und Augit, 
verte ilt in  einer Grundmasse m it M ikrolithen desselben Feldspats, begleitet 
von A pa tit und eingelagert in  einem bräunlichen Glas. Wie bei Zardalou 
is t auch kein Kanal sichtbar.

Gänge vulkanischer Gesteine sind reichlich im  Naratou (ONO von Hörat). 
Deckenströme treten hier nicht auf. Die Gesteine sind vollkommen m ikro
kris ta llin  ohne Phenokristalle. Sie bestehen aus Apatit, Andesin und Augit. 
Einer der Gänge enthält einen Labrador-Andesit m it reichlichem Augit.

M. Henglein,

D. N. W adia: N o te  on th e  ge o lo g y  o f N anga P a rb a t (Mt. 
D ia m ir )  and a d jo in in g  p o r t io n s  o f C h ila s , G i lg i t  D is t r ic t ,  
K a s h m ir. (Rec. of the Geol. Surv. of India. 66. 1932. 212—234. M it 1 Taf.)

Enthä lt u. a. eine petrographische Beschreibung der auftretenden Ge
steine: 1. Granite; 2. Epidiorite, ura litisierter Gabbro, Serpentin; 3. Para
gneise und -schiefer, Granulit, Marmor. Erich Kaiser.

Masatossi Yossii, Shirö Toyam a and Toshio Sugiyama : Cor- 
d ie r i te  s la te  w ith  Pseudom onotis  (C la ra ia )  fo u n d  am ong the 
sho re  b o u ld e rs  o f th e  L a g o o n , L i t t l e  E h a b i,  on th e  E a s t Coast 
o f N o r th  S ag ha lin . (Japan. Journ. of Geol. a. Geogr. 10. Tokyo 1933. 
99—105. M it 1 Taf. u. 3 Textfig.)

Der Block (25 : 20 : 5 cm) wurde in  sandigen Ablagerungen einer Terrasse 
aufgefunden. Es steht nicht fest, ob das Muttergestein des Blockes auf der 
Insel ansteht oder ob er von der gegenüberliegenden asiatischen Küste durch 
Land- oder Seeeis zugeführt ist.

Die Abdrücke gleichen am meisten Claraia tridentina Bittner. Damit 
untere Trias.

Nach der mikroskopischen Untersuchung handelt es sich um einen 
kontaktmetamorphen Tonschiefer. Erich Kaiser.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  61

i
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T o m ita ,  T6ru: Geological and petrological study of Dögo, Oki. Part X V II.  
(Journ. Geol. Soc. Tokyo. 39. 1932. 197—219. Japanisch. — Kurzer 
Auszug in  Japan. Journ. of Geol. a. Geogr. 10. Tokyo 1933. [13].) — Her
kun ft der Dögo-Alkaligesteine.

-— Geological and petrological study of D6go, Oki. Part X V I I I .  (Ebenda. 
501—523.) — Part X IX . (Ebenda. 609—640.) — Part X X . (Ebenda. 
675—691. Japanisch.) — Soll nach dem kurzen Auszuge in Japan. 
Journ. of Geol. a. Geogr. 10. Tokyo 1933. (13) weiter die Ansichten des 
Verf.’s über die Entstehung der Alkali-Effusivgesteine um das Japanische 
Meer herum entwickeln.

S h ib a ta , Koichi: Notes on the Sardinian tw in  of porphyritic quartz from 
the Kinomoto-Owase district, Prov. K ii, Japan. (Journ. Geol. Soc. 
39. Tokyo 1932. 9—12. —  Kurzer Auszug in  Japan. Journ. of Geol. 
a. Geogr. 10. Tokyo 1933. [13].) Auftreten in  einem B iotitgranitporphyr 
und in  einem Einschluß darin.

S u z u k i, Jun: Aegirine-Augite-Glaukophane Quartz Schist from the Province 
of Tesio, Hokkaidö. (Proc. Imp. Acad. 7. 1931. 283—286 in englischer 
Sprache; Journ. Jap. Ass. Miner., Petr. a. Econ. Geol. 7. 1932. 11—17 
in  japanischer Sprache.) Nach kurzem Auszug in  Japan. Journ. of 
Geol. a. Gegr. 10. Tokyo 1933 (13) t r i t t  der im  T ite l genannte Quarzit
schiefer in  Gerollen des Obirasibe-Flusses auf. Bemerkenswert durch 
den Ägirin-Augit. Bestandteile: Quarz, Glaukophan, Ägirin-Augit, 
A lb it, Granat. Analyse von A. K a n a n a r i: Si02 85,80, T i0 2 Spur, 
A120 3 2,73, Fe20 31,70, FeO 2,60, MnO 0,28, MgO 3,00, CaO 1,20, Na20 1,90, 
K 20  0,86, P20 6 0,31, Glühverlust 0,10. Sa. 100,51.

Y o s h ik i,  Bumpei: Anhydrite in  the recent Komagatake ejecta. (Journ. 
Jap. Ass. Min., Petr. a. Econ. Geol. 7. 1932. 20—27, 51—61. Japanisch.) 
Nach Auszug in Japan. Journ. of Geol. a. Geogr. 10. Tokyo 1933 (13—14) 
t r i t t  A nhydrit in  Pyroxendacit, M ikronorit und Diabas auf. Der Anhydrit 
soll aus dem Nebengestein herrühren, von den rezenten Laven thermal 
beeinflußt und bei ungefähr 1150° gebildet sein.

M a ts u s h ita , Susuma: On the structure of Ta-Ho-Shang-Shan in Kuan- 
Tung Province, South Manchuria. (Chikyü. 18. 1932. 241 272. Ja
panisch.) Nach Auszug in  Japan. Journ. of Geol. a. Geogr. 10. Tokyo 
1933 (17). Auftreten von Injektionsgneisen (lit-par-lit).

K e i l ,  K .: Über das Vorkommen von leucitreichem Basalt am Gunung Ringgit 
(Java). (CB1. Min. 1933. A. 245-249.)

W ic h m a n n , A .: Over rhyolieth van de Pelapis-eilanden. [Über Rhyolith 
der Pelapis-Inseln.] (Versl. Kon. Ak. Wet. 21. Amsterdam 1912 1913. 
386 ff.)

P. E se n w e in : D ie  E r u p t iv - ,  S e d im e n t- u n d  K o n ta k tg e s te in e  
der K a r im a ta - In s e ln .  (Dienst v. d. Mijnbouw in Ned.-Indie. Wetenschapp. 
Mededeel. Nr. 24. Batavia 1933. 116 S. M it 7 Textfig. u. 35 Tafelabb. nach 
Photos. Preis f. 3 50.)

Diese weitere, moderne petrographische Arbeit über ein Teilgebiet 
Niederländisch-Indieus von der Hand des Verf.’s bildet eine wertvolle Be
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reicherung unserer petrographischen Kenntnis des Archipels. Das Material 
hatte seinerzeit schon A ernout (vgl. Ref. dies. Jb. 1923. I I .  388) zu seinem 
Bericht über die in  der Karimatastraße, zwischen B illiton  und Westborneo, 
gelegene Inselgruppe verwertet. An geologischen Einheiten sind zu unter
scheiden alte (triadisch-jurassische?) Diabase, alte metamorphe Sedimente 
(vermutlich mesozoisch, möglicherweise älter), jüngere Intrusiv-, Gang- 
und Effusivgesteine (vermutlich untercretaceisch) und jungtertiäre Sedimente 
(nur auf Serutu). Die gefolgte Systematik is t rein petrographischer A rt. 
Die Analysen sind teils vom Verf., teils von P. J. den  H aan angefertigt.

Die weiteste Verbreitung haben Intrusiva. Die A p l i t g r a n i te  (1 Ana
lyse, aplitgranitisches Normalmagma N ig g li’s m it Annäherung zum alkali- 
granitischen Magma) sind sehr quarz- und alkalifeldspatreich, arm an albit- 
reichem Plagioklas und B io tit und fre i von kalkhaltigen Metasilikaten. U. a. 
läßt der Mangel an Kataklase und Pneumatolyse auf ein re la tiv jugendliches 
A lter und erdoberflächennahe Erstarrung schließen. Hauptgesteine der 
Inselgruppe sind granit- bis quarzsyenitartige, m itunter schwach porphyrische 
G ra n o s y e n ite , wegen ihrer kataklastischen und pneumatolytischen E r
scheinungen sehr wahrscheinlich höheren Alters als die sauren Granite. Sie 
enthalten Quarz, sehr vie l Orthoklas, re la tiv albitreichen Plagioklas und 
reichlicher dunkle Gemengteile als die letzteren. Nach den 4 Analysen ent
spricht die Zusammensetzung teils dem adamellitischen, teils dem rapakiwi- 
tischen Normalmagma. Die an mehreren Stellen nachgewiesenen S y e n ite  
und M a n g e rite  bilden eine untereinander durch Übergänge verbundene 
Gruppe intermediärer bis schwach basischer Gesteine, wiederum ohne Kata
klase und Pneumatolyse, also jüngeren Alters als die Granosyenite. Die 
Syenite sind quarzarm, an Orthoklas, Andesin und dunklen Gemengteilen 
(Hypersthen, monoklinem Augit, B io tit und grüner Hornblende) etwa gleich 
reich. Chemisch (1 Analyse!) verm itteln sie zwischen dem opdalitischen und 
syenitischen Normalmagma N ig g li’s, sie sind also re la tiv kalkreich. Die 
Mangerite, die Rosenbdsch als Glieder der Anorthositreihe, I ddings als 
monzonitische Gesteine ansieht, werden als D iorite m it hohem Kaligehalt 
betrachtet, der sich im  Mineralbestand durch wesentliche Mengen von B io tit 
und Orthoklas äußert. Im  Karimatagebiet sind sie ziemlich dunkel und ent
halten vie l Labrador und auch noch Orthoklas, sporadisch Quarz, Augit, 
Hypersthen und vie l B io tit, keine Hornblende. Chemisch (3 Analysen!) 
gehören sie zu den normaldioritischen Magmen. Die Shoshonite auf Java 
( Iddings) werden größtenteils als Effusivprodukte mangeritischer Magmen 
aufgefaßt. Verf. weist auch auf die Verwandtschaft m it manchen Lampro- 
phyren, z. B. den Cuseliten der Lausitz, hin. Schließlich kom m t auf Karimata 
untergeordnet noch ein H o rn b le n d e g a b b ro  vor; nach der Analyse ent
spricht sein Chemismus dem issitischen Magma N ig g li’s.

Von Gang- und Effusivgesteinen werden Q u a rz p o rp h y re  und A p l ite ,  
sowie D iaba se  beschrieben. Nach der von einem A p lit gegebenen Analyse 
gehört dieser zu den alkali- bis aplitgranitischen Magmen. Offenbar stellt 
dieser und die alkalireichen Aplitgranite auf Karim ata nur verschieden
artige Erstarrungsprodukte desselben Magmas dar. Die Zusammensetzung 
der im  Granosyenit und in den alten Sedimenten gangförmig auftretenden

I I .  61*
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Diabase stim m t nach den 2 Analysen m it dem normalgabbroiden Magma 
N ig g li’s überein. Obwohl weder ih r Mineralbestand noch die ophitische 
S truktur diese Diabase als echte Lamprophyre kennzeichnet, gehören sie 
zum basischen Ganggefolge der Granosyenite. Chemisch und mineralogisch 
sind sie Lamprophyren der Lausitz und in  D jam bi sehr ähnlich.

Bei der Umwandlung der Granosyenite handelt es sich um eine auto
pneumatolytische Metamorphose. Eine ausgesprochene Vergreisung t r i t t  
dabei nicht auf. Die Mineralisatoren müssen, da Quarzneubildungen und 
fluorreiche Bestandteile so gut wie fehlen, im  wesentlichen H 20-, CI- und B- 
Dämpfe gewesen sein. Die eigentlichen Aplite sind nicht, die Quarzporphyre 
kaum und die Diabase können stark pneumatolytisch metamorphosiert 
sein. Aus der Analyse eines injizierten Diabases ergibt sich, daß eine Zufuhr 
von albithaltigem Kalifeldspat aus dem A p lit stattgefunden haben muß. 
Im  übrigen is t die Pneumatolyse der metamorphen Diabase H 20-, B- und 
Cl-Dämpfen, in einem Falle wohl auch der Zufuhr von Fe in der Form von

FeCl3, zuzuschreiben. ^
Der Nachweis einer Feldspatisierung in einem Kontaktgestein laßt 

sich nicht immer ohne weiteres m it dem Mikroskop führen, da die Feldspat
zufuhr durch gleichzeitige Umsetzung der Feldspatmoleküle in  andere Mine
ralien verdeckt sein kann.

Das Eruptivgebiet des Karimata-Archipels stellt eine Kalkalkaliprovinz 
m it schwacher Tendenz zur Kalireihe dar und zeigt sowohl hinsichtlich der 
S truktur und des Mineralbestands der häufigsten Gesteinstypen, als auch 
ihres Chemismus, der pneumatolytischen Nachwirkungen usw. eine weit
gehende Ähnlichkeit m it dem Lausitzer Granitgebiet. Daß die sauren grani- 
tischen Gesteine, Granosyenite, Syenite und Mangerite von Kanmata e inem  
großen magmatischen Verband angehören, w ird m it H ilfe der amerikanischen 
Norm und durch einen Vergleich der NiGGLi’schen Molekularwerte (Ls-Fs-Qs- 
Dreieckprojektion) gezeigt. Die vom Verf. in  diesem Zusammenhang an- 
gestellten Betrachtungen und die Vergleiche der Provinzen Karimata und 
Lausitz sind besonders interessant. Wenn B eger die Granite der Lausitz 
als typische Kalkalkaliprovinz bezeichnet und letztere nach ihm durch das 
Ganggefolge eine Vermischung m it Alkaligesteinen erfährt, so ist dagegen 
anzuführen, daß bei durchweg hohen k-Werten die Provinz eine Tendenz 
zum Mediterrancharakter annimmt.

Die einzigen n ic h tm e ta m o rp h e n  S ed im e n te  des Gebiets sind kalk- 
oder braunkohlehaltige Sandsteine auf Serutu, wohl jüngeres Tertiär. Mehr 
verbreitet sind auf den Pelapis-Inseln Syenitporphyr- und Quarzporphyr
tuffe. Auch das von W ichmann (1912) als Rhyolith bezeichnte, piperno
artige Gestein is t ein hydrothermal veränderter Syenitporphyrtuff.

Schließlich werden die alten, kontakt- (pneumatolytisch-) metamorphen 
Sedimente beschrieben. Ihre starke Auffaltung muß schon vor der Meta
morphose durch die Granosyenitmassive erfolgt sein. Zu unterscheiden sin 
3 Gruppen: quarzreiche (Topas-, Feldspathornfelse u. a.), Kalkalumosilikat- 
(epidot- und turmalinreiche Kontaktgesteine) und Kalksilikathornfelse 
(Skarne), die durch Übergänge verbunden sind. Ih r Ausgangsmaterial bildeten 
(Arkose-) Sandsteine und Tuffe bezw. mergelige bezw. kalkig-dolomitische
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Sedimente. Gruppe 1 und 2 enthält Topas, Turmalin und F luorit und is t 
darum vorwiegend pneumatolytisch-metamorph entstanden unter Be
teiligung von F- und B-Dämpfen. Bei den quarzreichen Hornfelsen sind 
die Bestandteile o ft nur rekristallisiert und is t die ursprüngliche Struktur 
noch vorhanden. Die zweite Gruppe ist ausgesprochen pneumatolytisch- 
metamorph und völlig um kristallisiert. Die dritte  Gruppe kennzeichnet 
das Vorherrschen von Diopsid und Andradit, und der Mangel an F- und 
B-Mineralien. Je 1 Analyse w ird gebracht von Andradit aus einem Andradit- 
skarn, von einem verkieselten Diopsid-Andraditskarn und einem Epidot- 
Andradit-Quarzfels. Mineralbestand und S truktur weisen auf eine Meta
morphose hin, die in  3 Phasen verlief: vorwiegend thermische Metamorphose, 
pneumatolytische Metasomatose unter Fe20 3-Zufuhr und hydrothermale 
Verkieselung (m it oder ohne Sulfidzufuhr). Zwischen den Gesteinen dieser 
dritten Gruppe und den von L indgren  und Reber beschriebenen Skarnen 
der Chalkopyritlagerstätten von Clifton-Morenci (Arizona) besteht große 
Ähnlichkeit. Die Eisenerze der letzteren sind vorherrschend Magnetit, die 
der Karimataskarne Häm atit. Wegen dieser Eigenschaft und des Fehlens 
von Eisensilikaten m it zweiwertigem Eisen möchte Verf. diese Skarne unter 
der Bezeichnung „Häm atitkontaktlagerstätte“  als weitere Gruppe von 
Kontaktlagerstätten der LiNDGREN’schen Einteilung angliedern.

F. Musper.

Afrika und Madagaskar.
L. Glangeaud: S ur la  c o m p o s itio n  du m ass if é r u p t i f  de 

C a v a llo  (p ro v in c e  de C o n s ta n tin e ). (C. R. 196. 1933. 1515.)

Das tertiäre Eruptivmassiv von Cavallo, 15 km westlich D jid je lli, nim m t 
etwa 25 qkm ein. Bisher is t nur die Analyse eines Mikrogranits bekannt 
geworden (Thèse Fac. Sc. Paris 1932. 342). Es wurden aber auch glasige 
und mikrolithische Typen bekannt (Dacite und Dacitoide m it Hornblende 
und Augit), sowie Breccien. Die Eruptivgesteine gehören zur K a lk—Alka li- 
Serie m it Überschuß an Kieselsäure.

1. M ik ro g ra n it is c h e  G este ine. Die Phenokristalle der Plagioklase 
haben einen Anorthitgehalt von 30—54 %. In  den Mikrogranodioriten er
scheint der Orthoklas entweder in  deutlichen Kristallen oder um die Plagio
klase. Der Quarzgehalt schwankt zwischen 5 und 23 %. Eine grüne Horn
blende kommt stark pleochroitisch mehr oder weniger häufig in  allen Ge
steinen des Massivs vor. B io tit is t selten. Die Mikrogranite sind im  NO quer 
durch die Globigerinenmergel unbestimmten Alters eingedrungen, im  0  und 
S durch Sandsteine m it kleinen Nummuliten des Oberen Eocäns. Sie bilden 
einen Batholith m it Apophysen. Am K ontakt zeigen sich die exomorphen 
Veränderungen der Sedimente auf einige Kilometer, nur am Kap Cavallo, 
bei Djama, im  D j. er Rihana auf mehrere Meter. Die Metamorphose brachte 
Sericitschiefer, Hornfelse, Chlorit- und Fleckschiefer.

2. D a c ite , D a c ito id e , po lyg e n e  B re c c ie n  von  P o r t-M a r ia .  
Unter der Formation von Port-Maria werden die glasigen und mikrolithischen 
Gesteine m it polygenen Breccien zusammengefaßt. Dieser Komplex breitet 
sich im  zentralen Teil des Massivs, sowie an der Küstengrenze in  der Gegend
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von Port-Maria und auf dem B la tt Taza aus. In  den glasigen Gesteinen findet 
sich wenig farbiger Augit entweder allein oder m it Amphibol. Der Quarz 
der Dacite t r i t t  in  kleinen Kristallen oder Phenokristallen oder poikilitisch 
auf. Die Grundmasse is t glasig entlang der Küste, sowie in  der Gegend der 
Djebel ben Bouaa und Harouda. Die M ikrolithe sind darin mehr oder weniger 
häufig; die Textur kann flu ida l sein. In  einem Teil dieser Gesteine ist das 
Glas sekundär eingedrungen durch Zersetzungsprodukte und poikilitischen 
Quarz. Die Lithophysen sind oft m it isotropen Massen ausgefüllt. In  den 
Breccien beobachtet man Bruchstücke von Quarziten und von in  dem Massiv 
unbekannten Gesteinen, wie albitisierte Dolerite, welche in  dem benachbarten 
Tertiärmassiv des Oued Amizour Vorkommen. Die Elemente der Breccien 
sind durch Calcit und Phyllitprodukte zementiert. Die glasigen Gesteine 
bilden in den polygenen Breccien Intrusionen oder eingelagerte Ergüsse. 
Am  Kontakt der mikrogranitischen und glasigen Gesteine gibt es bei Aftis, 
Hadjeret el Feeh, Cavallo auch monogene Breccien.

3. P n e u m a to ly t is c h e  u n d  h y d ro th e rm a le  P hänom ene. Die 
Eruptivgesteine und besonders die Mikrogranodiorite sind von zahlreichen 
Erzgängen m it Cu, Pb, Zn, Fe, Ag und Au durchdrungen. Die mineralisierten 
Zonen und Gänge haben fast alle eine Umbildung der Eruptivgesteine am 
K ontakt hervorgerufen, so Damouritisation, Kaolinisierung und Propylitisie- 
rung. Die kaolinisierten Bänder erstrecken sich oft mehrere 100 m über die 
mineralisierte Zone. Diese Umwandlungen, auch in  Chlorite, geben den 
Eruptivgesteinen ein altes Aussehen. Die Fumarolen und Thermalquellen 

sind junger. M

R. C. Sabot: S ur une g ra n u lite  à r ie b e c k ite  e t une roche  
d é t r i t iq u e  c a lc a ire  du bass in  du N ia r i  (Congo fra n ç a is ). (C. R. 

196. 1933. 1517.)
In  der Nähe von N iari beim Dorf Bendé treten nicht weit vom Zusammen

fluß der Bamaga m it dem Limango zwei Gesteine in unmittelbarem Kontakt 
auf. Das untere Gestein ist ein in der Gegend weitverbreitetes Konglomerat 
von gräulicher Farbe m it kleinen weißen Kieseln, welche die Masse punktieren. 
Sie sind im  allgemeinen k le in; nur wenige erreichen mehrere Millimeter. 
Dieses detritische Gestein ruh t direkt auf einem leukokraten granitähnlichen 

Gestein, das reich an Quarz ist.
Das d e tr i t is c h e  G este in  besteht in  seiner Grundmasse größtenteils 

aus feinkörnigem Calcit, geringen Mengen Feldspat und Quarz, auch Kaolin
lamellen, sowie solchen von Sericit. Die Kiesel bestehen vorwiegend aus 
Quarz, abgerundeten Feldspatkörnern, aber auch in idiomorphen Individuen. 
Neben Orthoklas sind Plagioklas m it Zwillingen nach dem Albitgesetz, seltener 
nach dem Karlsbader, sowie auch Periklin und M ikroklin vorhanden. Anortho- 
s it is t selten; K a lk von feinem Korn is t manchmal m it A lb it oder M ikroklin

zusammen. ,
Das granitähnliche Gestein besteht aus idiomorphem Orthoklas und 

meist allotriomorphem Quarz. Der Orthoklas ist verzwillingt ; A lb it ist wenig 
häufig und zeigt Zwillinge nach dem Albitgesetz. Quarz zeigt mehr oder
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weniger undulöse Auslöschung. Museovit ist selten; man findet nur kleine 
Lamellen. B io tit is t dagegen häufiger, aber größtenteils chloritisiert zu blaß
grünem Pennin (dessen Ng—Np =  0,002). E in  schwarzer Bestandteil ist 
R ie b e c k it ,  charakterisiert durch seinen Pleochroismus und seine Dispersion. 
E r is t größtenteils in A ntigorit umgewandelt. Dieser is t mehr oder weniger 
eisenreich und zeigt faserige Struktur. Je nach dem Fe-Gehalt schwankt ng—np 
zwischen 0,005 bis 0,009. Der Pleochroismus is t fü r ng hellgrün, mehr oder 
weniger gelblich, nm und np grün- bis gelblichbraun. Als Akzessorien kommen 
Magnetit und Oligistlamellen vor. Auch Calcitkörner, sowie Zoisit kommen 
vor. Im  Orthoklas bemerkt man Anhäufungen von Sericit und wenige kaolini- 
sierte Produkte.

Wenn man von den schwarzen Akzessorien absieht und von der Zer
setzung, so könnte man das sehr leukokrate und frische Gestein als Riebeckit- 
granulit ansprechen. Es könnte eine saure und eine sehr alkalische Gang
formation bilden in  Verbindung m it dem benachbarten Granitmassiv. Es 
müssen noch die Beziehungen dieses Gesteins m it dem Granitmassiv einerseits 
und m it dem detritischen Gestein, m it dem es in K ontakt ist, andererseits 
genauer festgelegt werden. M. Henglein.

J .T ho reau : Le m ass iv  a lc a lin  de la  H a u te -R u v u b u  (U ru n d i) . 
(Ac. Roy. de Belgique. Bull, de la classe des sei. 5. Ser. 18. 1932. 877—883.)

Die hier beschriebenen Gesteine entstammen einem Massiv alkalischer 
Massen am oberen Ruvubu (Urundi). Sie wurden gesammelt durch den 
Missionar A. Salée . Ein Syenitnephelin aus diesem Gebiet wurde bereits 
beschrieben (dies. Jb. 1932. I I .  874).

In  der Nähe des 3. südlichen Breitengrades kommt ein Gestein vor, das 
als Nephelin-Monzonit bezeichnet wird. Die Analyse is t unter 1 gegeben 
(B oubnoff anal.). Es is t ein mesokrates Gestein, in  dem man m it bloßem 
Auge den weißen Nephelin und Feldspat erkennt. Brauner Sphen is t nicht 
selten. U. d. M. erkennt man im  Nephelin Einschlüsse von Sodalith und 
Cancrinit. Neben M ikroperth it erscheint Andesin m it a =  1,560. Sekundärer 
Feldspat, M yrm ekit und A lb it findet man häufig. Unter den dunkeln Ge
mengteilen is t eine Hornblende am häufigsten, y  =  1,703, a =  1,690, optisch 
negativ, 2 V  =  50°, Längserstreckung positiv, Verzwillingung häufig. Nach 
Teilanalysen handelt es sich um einen Barkevikit. Pyroxen verdrängt gelegent
lich Hornblende.

Nördlich des 3. Breitengrades findet sich mehreren Ortes ein metamorpho- 
sierter Nephelinsyenit, dessen Analyse unter 2 gegeben is t (B oubnoff anal.). 
In  einem feinkörnigen Gemisch von M ikroklin, A lb it, Cancrinit, Sodalith, 
F luo rit und Zirkon treten größere M ikroklin- und Nephelinkristalle auf. 
B io tit und Granat durchsetzen das Gestein und geben ihm  die Gneis textur. 
Manchmal findet sich Riebeckit.

Diese alkalischen Gesteine werden als gleichaltrig (also prälubilashienne) 
m it denen von Rutshuru, nördlich des Kivu-Sees, angesehen.
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1. 2.
S i02 .....................................45,64 55,33
A120 3   22,08 21,32
Fe20 3 ................................. 5,66 3,19
F e O .....................................  3,56 1,81
M g O ..................................... 1,56 0,22
C a O ..................................... 8,31 1,70
Na20  .................................... 8,04 9,36
I<20  ..................................... 3,18 6,54
T i0 2 ....................  0,45 0,22
P20 5 .....................................  0,05 0,06
H 20  — ................................. 0,06 0,05
C u O .......................................   2,30 —

Summe . . . . . . . .  100,89 99,80

...............................................  18,90 38,92
a b ..........................................  3,14 17,29
an . .........................................14,73
................................................ 34,93 30,39
..................................................  — 5,08
d i ..........................................  19,28 4,29
wo..............................................  — 1,89
ü .......................................... 0,91 0,46
m t .......................................... 7,12 2,09

Hans Him m el.

A . L. Hall: The B u s h v e ld  Ign eou s  C om p lex  o f th e  C e n tra l 
T ra n s v a a l. (Geological Survey, Union of S.Africa. Mem. 28. Pretoria 1932. 
560 S. M it 41 Taf. u. 40 Textfig. Preis 10 sh.)

Der vor kurzem vom Amte zurückgetretene „Assistant D irector“  der 
südafrikanischen geologischen Landesuntersuchung, Dr. A. L. H a ll , hat einen 
großen Teil seiner nahezu 30jährigen Tätigkeit bei dieser der Erforschung des 
Bruptivkomplexes des Bushveldes gewidmet. Das Ergebnis seiner eigenen 
wie fremder Forschung faßte er nun in diesem umfassenden Berichte zusammen, 
dem w ir m it Spannung schon lange entgegensahen, dessen Erscheinen w ir 
als einen Markstein in  der Erkenntnis jenes interessanten Eruptivkörpers 
freudigst begrüßen, hoffend, daß dieser gute Kenner jenes Gebietes uns noch 
manchen Beitrag zur Erforschung jenes umfangreichen, wissenschaftlich wie 
w irtschaftlich so wichtigen Gebietes liefern wird. Für diese zusammenfassende 
Darstellung war außerordentlich wichtig, daß die geologische Aufnahme des 
Gebietes in 1 : 148 750 [„2.35 miles to the inch“ ] m it der Herausgabe der 
B lä tter Springbock Fiats (aufgenommen von Percy W agner, erschienen 1927) 
und Moos River (aufgenommen von B. V. L ombaard, erschienen 1930) be
endet war. — Für denjenigen, welcher m it der Größe des Komplexes noch 
nicht vertraut ist, sei angemerkt, daß es sich um ein elliptisch gestrecktes 
Gebiet handelt m it Achsen von 465 km und 167 bezw. 272 km und einer Ober
fläche von 33 077 qkm, bezw., wenn man die verhüllenden Deckschichten
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berücksichtigt, von 60 044 qkm. [Zum Vergleiche: Rheinprovinz +  West
falen +  Hessen-Nassau 61500 qkm.] Für dieses große Gebiet eine E in
heitlichkeit des vulkanotektonischen Aufbaues, wie man es auf der Erde 
kaum wiederfindet!

Bei der großen Menge der in diesem umfangreichen Berichte enthaltenen 
Angaben und behandelten Probleme is t es unmöglich, in einem Referate allen 
Einzelheiten gerecht zu werden, wenn man nicht einen übergroßen Umfang 
beansprucht. Es kann hier nur ein allgemeiner Überblick über den Inhalt 
gegeben werden:

Ausführlich w ird die ältere L i te r a tu r  über das Bushveld angeführt, 
wobei von der Mehrzahl der 184 angeführten Arbeiten ein Auszug gegeben wird.

Einem a llg e m e in e n  Ü b e rb lic k  ü b e r den K o m p le x  folgt zunächst 
eine Darstellung der O b e rflä c h e n fo rm e n  der einzelnen Teilstücke.

Der R ahm en , in den der Bushveld-Komplex eingelassen ist, whd ein
gehend gegliedert und sodann die S t r u k tu r  des K o m p le xe s  geschildert.

Als e rs te  v u lk a n is c h e  Phase des Bushveld-Komplexes werden 
d re i H o r iz o n te  b a s isch e r G este ine , fast gleichförmige Andesitmandel- 
steine, in  der Pretoria-Serie ausgeschieden.

Daraufhin w ird die F e ls it-G ra n o p h y r-M a s s e  als zweite, nun saure 
vulkanische Phase abgeteilt und damit getrennt von der Tiefenfazies der 
Granite [andere Darstellung bei N ig g li-Lombaard, vgl. S. 974 u. f. ds. Heftes], 
die H all  durch die Noritintrusion von den Felsiten und Granophyren trennt.

Selbstverständlich is t es, daß der N o r it-L o p o lifc h  als die ältere Intrusion 
wegen ihrer vulkanotektonischen und wirtschaftlichen Bedeutung in H a ll ’s 
Bericht eine ganz besondere Beachtung findet. Die Noritausstriche machen 
42 % der sichtbaren Fläche des Bushveld-Komplexes aus. Getrennt wird 
in eine Basiszone, Übergangszone, Kritische Zone m it ihren meist scharf 
voneinander getrennten Lagen und dem MERENSKY-Reef, Hauptzone, etwa 
die Hälfte der Mächtigkeit des Lopolithen ausmachend, m it dem normalen 
N orit m it einer bemerkenswerten Folge von schichtigen Titaneisenerzlagern 
und Anorthositen im hangenden Teile, und Obere Zone [vgl. auch die Gliederung 
auf S. 975 ds. Heftes], Die Mächtigkeit des Lopolithen w ird auf 1524—5551 m 
geschätzt. An besonderen Gesteinen treten auf: gemeiner N orit (sehr reichlich 
in der Hauptzone), syenitische Gesteine in  der oberen Zone, Kontaktnorite 
und randliche Diabastypen, abnorme Norite, Pyroxenite (Bronzitite u. a.) 
m it dem MERENSKY-Platin-Horizont, Peridotite und Serpentine der kritischen 
Zone m it dem platinführenden stockartigen Dunit, Anorthosite der kritischen 
und der Hauptzone, Chromitite der kritischen Zone, Titaneisenerzlager der 
Hauptzone. Die B ild u n g  der in  einzelnen, weit anhaltenden Bändern so 
scharf voneinander getrennten Gesteine w ill H all  mehr auf eine D if fe re n 
t ia t io n  in  s itu ,  als auf voneinander getrennte Intrusionen zurückgeführt 
sehen. [Andere Auffassung auf S. 976 ds. Heftes.] Nur unter besonderen Um
ständen könne es anders sein, z. B. bei der In jektion des an Chromit reichen 
Magmas. Genetisch hänge, wie auch von anderen Forschern immer wieder 
betont, die Noritin jektion m it den zahlreichen Lagergängen (sills) in  den 
liegenden Sedimenten des Transvaal-Systems und m it den basischen Gängen 
zusammen. Die meisten dieser Injektionen seien Gabbro oder Diabas, dieser
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deutlich ophitisch. Sie entsprechen chemisch dem äußersten Rande des Norit- 
lopolithen. Die Gänge dringen durch den N orit durch.

Der G ra n it  entspricht der späteren plutonischen Phase des Komplexes. 
Die Gestalt der Granitmasse is t unbekannt, doch spricht manches fü r ein großes 
Injektionslager. Etwas von dem eigentlichen Bushveld-Granit weicht der 
„Magnet Heights Granit“  ab, der sicher in trusiv in  den N orit ist.

Die E in w irk u n g  a u f U n te r la g e  u n d  D ach des Komplexes füh rt 
zunächst zu einer eingehenden Behandlung der Metamorphose des Neben
gesteines wie der Einschlüsse verschiedener Massen. Der Kontakthof hat 
Ausmaße von 1,2—26 km, im  Nordostteile 11,2 km. Viele Einzelheiten, wie 
in  den anderen Abschnitten!

Als S a te ll i te n  außerhalb des Bushveld-Komplexes w ird eine Reihe 
von kleineren, zerstreuten Ausbissen saurer und basischer Gesteine aufgeführt, 
die wegen ihrer innigen petrographischen Ähnlichkeit m it dem einen oder 
anderen Gliede des eigentlichen Bushveld-Komplexes als diesem zugehörig 
angesehen werden. Die wichtigsten seien: Der große Gang in Süd- 
Rhodesien (483 km  lang, 5—8 km  breit), der Kanye-Komplex im  Betchuana- 
Land, die Crocodile Pools-Granitmasse und der Blaauwbank-Pyroxenit, 
In trus iv  in  die Waterberg-Schichten ist noch eine Zahl basischer Lager und 
Gänge von sicher Prä-Karroo- A lter. Sie werden auf ein wesentlich jüngeres 
Wiederaufleben der petrogenetischen Vorgänge im  Bushveld zurückgeführt.

Die A lk a lig e s te in e ,  m it ihrer Ganggefolgschaft, die im  Bushvelde und 
um dasselbe herum auftreten, die neuerdings von S. J. Shand  eine so ein
gehende Darstellung erfahren haben, werden im  wesentlichen auf Grund seiner 
Angaben eingehend behandelt [vgl. auch S. 977 ds. Heftes]. Die A lka li
gesteine werden auch durch ein späteres Wiederaufleben der eruptiven Tätig
ke it im  Tiefenkörper des Bushveld-Komplexes erklärt. [Diese Auffassung 
scheint Ref. nicht genügend gestützt; vgl. S. 977 ds. Heftes.]

E in  Abschnitt über die geo log ische  E n tw ic k lu n g  des K om p le xe s  
faßt die vielen vom Verf. gegebenen Einzelheiten k la r und übersichtlich 
zusammen, von denen einzelnes bereits in diesem Referat gegeben ist.

E in Schlußabschnitt behandelt die m in e ra lis c h e n  R o h s to ffe  des 
B u s h v e ld -K o m p le x e s , selbstverständlich besonders Platin, dann Zinn, 
Chromeisenerz u. a.

Dieses Referat kann, wie Referent gerne zugibt, dem reichen Inhalt 
dieses wichtigen Werkes in keiner Weise gerecht werden. Es sei noch auf die 
vielen Analysentabellen, Diagramme und viele andere gute Abbildungen hin
gewiesen. Erich Kaiser.

B. V . Lombaard: The fe ls ite s  and th e ir  re la t io n s  in  the  
B u s h v e ld  C om plex. (Trans. Geol. Soc. S.Africa. 35. Johannesburg 1932. 
125—190. M it 2 Taf. — Dissertation der Universität Zürich.) — Vgl. hierzu 
auch die Diskussionsbemerkungen von A. L. H all in : Proc. Geol. Soc. S.Africa. 
1932. L —L I I I .

[Diese inhaltsreiche, wichtige Arbeit, welche auf einer Durcharbeitung 
des vorliegenden Materials im  mineralogisch-petrographischen Institute in 
Zürich beruht, enthält so viele petrographische, petrochemische und petro-



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II.
Neue Analysen von Bushveld-Gesteinen,

[Zu S. 970—974]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Si02 . 53,93 65,43 77,78 75,13 55,81 77,78 76,13 55,81 75,76 74,00 75,54 72,81 74,58 67,77 70,19 72,03 71,97 75,69 52,48 35,12 17,26 53,20 48,22 60,31

T i0 2 . . . . 1,00 1,11 0,52 0,20 3,12 0,52 0,20 3,12 0,34 0,47 0,47 0,68 0,50 1,15 0,70 0,63 0,60 0,17 0,56 5,16 9,48 1,91 0,27 2,91

a i2o3 ........................ 11, 20 10,62 8,81 9,96 13,58 8,81 9,96 13,58 11,50 11,39 11,24 11,97 11,11 12,60 12,05 11,30 13,56 10,75 16,95 19,32 12,74 12,53 25,48 14,18

Pe20 3 ........................ 3,24 1,14 1,12 1,14 4,26 1,12 1,14 4,26 1,28 1,99 2,31 2,79 2,55 4,44 3,65 1,37 0,38 1,31 1,62 15,16 30,02 3,29 2,59 2,00

PeO 7,24 4,75 1,26 1,72 6,13 1,26 1,72 6,13 1,01 1,26 0,77 2,63 1,69 3,00 3,20 3,78 1,92 1,54 6,68 12,74 23,10 14,17 2,31 10,21

MnO 0,11 0,14 0,06 0,08 0.12 0,06 0,08 0,12 0,02 0,04 0,01 0,17 0,10 0,14 0,13 0,09 0,05 0,02 0,22 0,05 0,03 0,12 0,03 0,27

MgO . 10,68 4,11 2,78 2,20 2,95 2,78 2,20 2,95 0,12 0,15 0,04 0,00 0,00 0,12 0,12 0,05 0,72 0,20 7,50 1,90 1,68 1,08 4,71 5,90

CaO 8,04 4,42 0,37 1,08 3,28 0,37 1,08 3,28 1,12 0,91 0,19 0,06 0,06 1,72 0,12 0,81 0,74 1,25 11,06 8,11 3,80 6,58 12,68 9,49

Na20  . 1,88 3,46 2,57 1,89 7,38 2,57 1,89 7,38 3,40 3,48 2,75 3,34 4,46 5,16 4,07 5,09 4,75 3,55 2,50 1,95 2,09 2,73 2,53 2,10

K 20  . . 0,98 2,44 3,48 3,57 0,91 3,48 3,57 0,91 4,81 5,45 6,47 5,31 4,76 3,82 5,02 4,50 4,30 5,12 0,30 1,00 1,13 2,37 0,45 1,51

h 20 + .................... 1,73 2,19 1,10 1,96 1,34 1,10 1,96 1,34 0,68 0,57 0,62 0,64 0,53 0,39 0,31 0,66 0,76 0,58 0,30 0,58 0,83 1,68 0,13 0,88

h 20 -  . . 0,15 0,11 0,09 0,07 0,09 0,09 0,07 0,09 0,18 0,02 0,12 0,09 0,08 0,05 0,05 0,08 0,08 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02

........................ 0,17 0,42 0,29 0,12 0,72 0,29 0,12 0,72 0,09 0,13 0,15 0,15 Sp. 0,12 0,13 0,08 0,07 0,12 0,10 0,00 0,00 0,16 0,15 
Cr20 3 0,96

0,17

c o 2 ........................ — — 1,22 0,13 — 1,22 0,13 — 0,25
" " " " “ " S2 0,02 0,02

Summe . . . . 100,35 100,34 100,23 100,34 99,82 100,23 100,34 99,82 100,31 100,11 100,68 100,64 100,42 100,48 99,74 100,47 99,90 100,33 100,34 101,11 102,18 99,82 100,56 101,11

Spez. Gew. . . 2,92 2,73 2,65 2,66 2,82 — — — 2,62 2,63 2,60 2,63 2,65 2,74 2,73 2,68 2,64 — 3,24 — — — — —

N iG G L i’ sche M o le k u la rw e rte .

si 127 242 472 446 174 460 447 174 464 427 473 401 429 297 350 367 377 450 123 74 29 155 114 123

al . 15,5 23 31 35
25 31 35 25 41,5 38,5 41,5 39 37,5 32,5 35 34 42 37,5 23,5 24 13 21,5 36 20,5

fm . . 58 41 37 33,5 40 37 33,5 40 12 16,5 15 24 20 27 28 22 16 15 42,5 52,5 75,5 46 25,5 47

c . . 20,5 17,5 3 7
11 3 7 11 7,5 5,5 1 1 0,5 8 0,5 4 4 8 28 18 7 20,5 32 25

alk . 6 18,5 29 24,5 24 29 24,5 24 39 39,5 42,5 36 42 32,5 35,5 40 38 39,5 6 5,5 4,5 12 6,5 7,5

0,55
t i  8,2 12,2 — 0,56 5

k . 0,26 0,32 0,47 0,08 0,47 0,55 0,01 0,49 0,51 0,61 0,51 0,42 0,32 0,45 0,37 0,36 0,49 0,07 0,25 0,26 0,36 0,09 0,32

mg . 0,65 0,56 0,68 0,59 0,34 0,68 0,59 0,35 0,09 0,08 0,02 0,00 0,00 0,03 0,03 0,01 0,35 0,12 0,62 0,11 0,06 0,10 0,65 0,46

c / f m ........................ 0,35 0,43 0,07 0,21 0,28 0,07 0,21 0,28 0,61 0,38 0,10 0,01 0,02 0,29 0,02 0,20 0,26 0,52 0,65 0,35 0,09 0,45 — —

P 0,14 0,2

N orm

Q ............................ 6,24 21,36 44,64 44,04 0,84 _ _ 36,00 32,16 35,10 32,88 30,90 21,54 26,40 25,86 24,48 34,02 1,98 — — 7,44 _ _

6,12 14,46 20,57 21,13 5,56 _ _ 28,36 32,25 38,36 31,14 28,36 22,24 29,47 26,69 25,58 30,02 1,67 6,12 2,22 13,90 — _
16,24 29,34 22,01 46,24 62,35 _ _ _ 28,82 28,30 21,48 27,77 30,39 43,49 34,58 33,01 40,35 26,72 20,96 16,77 18,90 23,06 — —
18,90 6,12 0,28 4,73 1,11 _ — — 1,95 0,00 0,00 0,00 — 0,28 — — 2,78 — 34,47 40,31 — 15,01 — —

ac 0,00 0,92 1,39 0,00 6,47 — — 4,16 — 2,77 — — ne 9,66 — — —
ns 1,22 lc 3,49

( CaSi03 . . . . 8,47 I 5,57 ) 4,64 | 0,35 0,46 0,12 0,12 0,58 — 1,28 — 2,20 8,12 — — 7,08 _ _
di 1 MgSi03 . . . . 5,80 [ 16,25 3,30 [  10,85 —■ 3,20 l  8,90 _ _ 0,30 0,40 0,10 0,00 0,00 0,30 — 0,10 — 0,50 4,90 — — 0.90 _ _

1 FeSi03 . . . . 1,98 1 1,98 j
1,06 j 0,00 0,00 0,00 — 0,13 0,26 — 1,32 — 2,11 2,77 — 6,86 — —

( Mg2Si04 2,80 2,94

7,00 I u  22
4,22 ( U ’22

7,00 1 7 70
0,79 ] ’

[ Fe2S i04 1,63 1,43
1 MgSi03 . . . 

y \ FeSi03 . . . . * S S  1 « • "
5,50 ]
1,98 )  7’48 i S !  « ■

— — — 0,00 0,00 0,00
f  0,00 
{  1,46

0,00
2,11

— 0,30
1,72

0,00
4,62

1,80
2,11

— 13,80
7,66

0,50
0,26

1,80
13,33

— —

m t .............................
a p ............................
i l ................................
C ................................

4,87
0,34
1,98

1,62
1,01
2,13

1,62
0,67
0,91
0,61

1,62
0,34
0,46
1,22

6,26
1,68
6,93 —

— —

wo 0,81 
1,39 
0,34 
1,22 
0,00

1,04
1,86
0,34
1,52
0,00

0,00
1,16
0,34
0,91
0,00

0,00
4,18
0,00
1,37
0,92

0,46

0,91

2,44
6,50
0,34
2,13

5,34
0,24
1,37

0,34
1,22

0,70
0,34
1,22

0,46
0,34
0,43

7,32
0,34
1,06

22,04

9,88

43,62

18,09

1,12

4,87
0,34
3,65 — —

1I20  etc..................... 1,88 2,30 1,19 3,25 1,56 — — —
hm 0,32 

0,86
0,48
0,84

0,96
0,74

0,00
1,09 0,61 0,44 0,36 0,74 0,84 0,61 0,37 0,60 0,85 1,68 I

—

Summe . . . . 100,58 100,41 100,29 100,51 99,97 — — — 100,72 100,57 100,66 100,80 100,46 100,54 99,78 100,56 100,20 100,18 100,42 100,91 102,32 99,92 —
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genetische Angaben, daß es nicht möglich ist, im  Rahmen eines Referates 
allen Einzelheiten gerecht zu werden. Die neuen Analysen sind dem Referate 
beigefügt. Verwertet werden aber auch die vielen älteren Analysen.]

Verf. geht aus von den in  der Nachbarschaft der Premier-Diamantgrube 
auftretenden F e ls ite n . Die basischen Gesteine des Lagerganges sind quarz- 
und mikropegmatitführende Gabbros, die gebändert und oft verändert sind 
(Anal. 1) und in  „intermediäre“  Gesteine m it vie l M ikropegmatit und viel 
verändertem Pyroxen (Anal. 2), weiter in dichte, saure Felsite (Anal. 3— 4) 
übergehen, m it pseudomorphosenartigen dünnplattigen Quarzen, die ein
gehend beschrieben werden. An einigen Stellen bei der Grube treten weder 
intermediäre noch basische Gesteine m it dem Felsit zusammen auf, während 
dieser an einer Stelle auf Farm Zonderwater Nr. 173 in  einen A lbitsyenit 
(Anal. 5) übergeht, m it etwas Quarz, reichlich A pa tit (P20 6-Gehalt!), reichlich 
T i an Magnetit gebunden. -  Im  Verhältnis, wie die mikropegmatitische Grund
masse in  den Felsiten zunimmt, sind die Feldspäte verändert. — Der Mikro
pegmatit der basischen Gesteine muß prim är sein; die Intersertalstruktur 
wird durch die späte Kristallisation m it H ilfe der flüchtigen Bestandteile 
erklärt, die auch die Veränderung der Feldspäte und Pyroxene durch eine A rt 
von Auto-Pneumatolyse erklären. — Die ungewöhnliche Zusammensetzung 
der Felsite und die eigenartigen Quarzplatten sollen aus der Mischung zweier 
Magmen verschiedenartiger Zusammensetzung zu erklären sein, welche, im  
Gegensatz zu anderen früheren Angaben, in  einem Lagergang (sill) erfolgte. 
Die Intrusion erfolgte nach und nach, wobei jede jüngere Intrusion auf die 
ältere zu liegen kam; die Bänderung erfolgte durch Kris tallabsinken während 
jeder Intrusion. Die Mischung erfolgte zwischen Magmateilen verschiedener 
Intrusionen in  m ittleren Teufen unter Ausbildung von hybriden Gesteinen, 
welche besonders in  den intermediären Gesteinen vorliegen. — Die Felsite 
haben eine fü r solch saure Gesteine ungewöhnliche Zusammensetzung; sie 
sind sehr arm an Alkalien, ungewöhnlich reich an Magnesia und weichen auch 
sonst ab von N i g g l i ’ s gewöhnlichen Magmentypen. — Die Annahme wieder
holter Intrusionen soll die Unabhängigkeit der Veränderungen von der E nt
fernung vom Felsit und die Wiederholung einer gewissen Folge der E r
scheinungen erklären. Allmählich wurden die Intrusionen saurer.

Die Felsite der Umgebung der Premier-Grube gleichen denen des Olifants- 
River-Zinngebietes. Sie werden als „F e ls i te  des P re m ie r -T y p u s “  von 
den n o rm a le n  B u s h v e ld -F e ls ite n  abgetrennt, von denen sie sich 
wesentlich unterscheiden: Die letzteren haben einen vie l geringeren Mg- 
Gehalt und sind reicher an Alkalien (siehe unten). Die „Felsite des Premier- 
Typus“  stehen genetisch in Beziehung zu dem Bushveld-Granit und sind 
gleichaltrig m it ihm  und den Na-reichen syenitischen Gesteinen von Zonder
water und im  Olifants River-Gebiet.

Nähere petrographische Beschreibungen und Analysen (9—18 und ältere 
Analysen) hellen sodann die B ez ieh ung en  von  G ra n it ,  G ra n o p h y r 
un d  F e ls it  auf, wobei ausgegangen wird von einem Profile im  nordöstlichen 
Pretoria-Gebiete. Der Granophyr dieses Gebietes is t eine randliche Phase 
des Granites; Zwischenglieder führen vom Granit bis zum Granophyr. — 
Porphyrische Felsite zeigen als Ausscheidungen A lb it. Diese albitführenden
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Felsite seien richtige Extrusiva. Demgegenüber führen die intrusiven Felsite 
M ikroperthit.

Eine K la s s if ik a t io n  de r B u s h v e ld -F e ls ite  enthält folgende 
Übersicht: 1. Nichtporphyrische Felsite: a) Pseudosphärolithische Felsite, 
b) Granophyrische Felsite, c) Gleichmäßig feinkörnige Felsite. 2. Porphyrische 
Felsite: a) M it Albitausscheidungen. b) M it Mikroperthitausscheidungen.
3. Felsite m it F luidalstruktur. 4. Tuffe und vulkanische Breccien.

Die sauren Bushveld-Gesteine sind alle nahe verwandt; sie zeigen rote 
Farbe, Fe-Reichtum, in  der Norm vie l Quarz, Verwandtschaft m it richtigen 
Alkaligesteinen und gehören andererseits zu evisitischen Magmentypen.

Die Granophyre unterscheiden sich von den Schriftgraniten durch mehr 
Eisen und weniger Aluminium.

In  besonderen B em e rku n g e n  ü b e r den N o r itk ö r p e r  (Anal. 19—22 
und ältere Analysen) bespricht Verf. an Hand der chemischen Analysen 
und der petrographischen Beobachtungen die wichtige Frage, ob bei der 
Betrachtung des ganzen Noritlopolithen gesonderte Intrusionen oder D if
ferentiationen in situ stattgefunden hätten. Die sog. oberen Norite sind 
normale Differentiationsprodukte und stehen ihrer Zusammensetzung nach 
m itten zwischen dem normalen N o rit und den sauren Gesteinen. — Der 
Noritkörper müsse sich gebildet haben durch aufeinanderfolgende Magma
ausbrüche, wobei die Zusammensetzung dieser beeinflußt war von abyssischer 
Differentiation, die nach der Ausbildung eines granitischen Restmagmas ging. 
Innerhalb jeder dieser Intrusionen bildeten sich nun infolge eines gravitativen 
Kristallabsinkens in  situ bestimmte Lagen aus, die in  ihrer Zusammensetzung 
abhingen von dem in  der Tiefe entstandenen Magmanachschub, was dann 
zu solchen lagenartigen Körpern wie Pyroxenit, Anorthosit, Magnetit, Chro- 
m itit usw. führte. Aus der Folge der Geschehnisse ergibt sich auch, daß Fe 
und T i sich erst gegen Schluß der Differentiation in dem Tiefenmagma an
sammelten und nun in  dem oberen Teile des Noritkörpers auftreten und von 
dem komplementären Anorthosit überlagert werden.

Durch V a r ia t io n s d ia g ra m m e , nach der NiGGLi’schen Methode, 
wird die Tiefendifferentiation gegenübergestellt der „D ifferentia tion der 
basischen Gesteine“ , d. h. der D ifferentiation in  situ durch Kristallabsinken 
in  den frühen Intrusionen basischen Magmas. Eine längere Besprechung g ilt 
dem Nachweise, daß sich tatsächlich diese beiden Prozesse abgespielt haben. 
Der Bushveld-Komplex soll eine besondere A rt der Intrusion und Differentia
tion zeigen. Diesem Typus w ird die Bezeichnung „Z e n t ra l-K o m p le x “  
gegeben. Für einen solchen sei charakteristisch: 1. Die Vergesellschaftung 
von basischen und sauren Gesteinen, die gewöhnlich durch „intermediäre“  
verbunden sind. 2. Die sauren Gesteine seien von granitischer Zusammen
setzung, aber nicht abhängig von orogenen Bewegungen. 3. Im  allgemeinen 
seien sie großenteils entstanden durch Intrusionen oder Eruptionen von 
einem oder mehreren Zentren.

Das Bushveld w ird verglichen m it anderen Körpern des Zentraltypus 
in anderen Weltteilen.

Kurz wird auch die Rolle der Assimilation von Nebengestein bei der
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Ausbildung des Restmagmas behandelt. Assimilation soll nur eine neben
sächliche Bedeutung haben.

1. (20.)1 Quarzführender Gabbro, Carlsruhe Nr. 17, Pretoria D istrict.
L .2 Magmentypus: Normalgabbroid.

2. (19.) Intermediäres Gestein, Carlsruhe Nr. 17, Pretoria D istrict.
L. Nahe an normaldioririsch.

3. (17.) Felsit, Doornkloof Nr. 431, Pretoria D istrict. L.
4. (18.) Felsit, 125 m tief, Premier Mine, Pretoria D istrict. L.
5. (21.) Quarzführender Albitaugitsyenit, Zonderwater Nr. 173, Pre

toria D istrict. L. — Magmentypus: Zwischen quarznatronsyenitisch 
und natronlamprosyenitisch.

6. Felsit, Doornkloof Nr. 431, Pretoria District. L.
7. Felsit, von dem Nebengestein der Premier-Mine. L.
8. Mittelkörniger, quarzführender Albitaugitsyenit, Zonderwater Nr. 173, 

Pretoria D istrict. L.
9. (1.) Granit, Fairfield Nr. 30, Pretoria D istrict. P .2

10. (5.) Granophyrischer Granit, Fairfie ld Nr. 30, Pretoria D istrict. P.
11. (2.) Feinkörniger Granophyr, Südostecke K lipp laa td rift 207. L.
12. (6.) Felsit, nahe bei 11. L.
13. (4.) Knötchenartiger, z. T. sphärolithischer Felsit, Hartebeestfontein 

Nr. 404, Pretoria D istrict. L. Alkaligranitisch.
14. Dunkler Felsit, Spitsrand Nr. 265, Pretoria D istrict. P. Normal- 

granitisch bis evisitisch.
15. (9.) Dunkler, schwachporphyrischer Felsit, linkes Ufer des Elands 

River, Springfontein Nr. 351, Pretoria D istrict. L. Alkaligranitisch.
16. (7.) Dunkler, schwachporphyrischer Felsit, Südwest-Bake von 

Rietfontein Nr. 153, Pretoria D istrict. P. Alkaligranitisch.
17. (8.) Granitporphyr, nahe der alten A lbert Silver-Mine, Roodeportje 

Nr. 149, Pretoria D istrict. P. Engadinitisch bis rapakiwitisch.
18. (3.) Granit, Zaaiplaats Zinngruben, Potgietersrust. P. A lka li

granitisch.
19. (12.) Normaler Norit, Bon Accord-Steinbruch, Pretoria D istrict. 

Anal.: F. de Quervain. Normalgabbroid m it Neigung zu anortho- 
Sitisch-gabbroid.

20. (14.) Magnetit-Norit, zwischen dem mittleren und oberen Magnetit
bande, Magnet Heights, Lydenburg D istrict. Anal.: J. Jakob. 
Nach N i g g l i ’ s quantitativer Klassifikation: Leukogabbro. Magma
typus: Hornblenditisch, aber m it vie l niedrigerem mg-Werte 3.

21. (15.) Magnetitnorit, Übergangszone zu Norit, Magnet Heights, 
Lydenburg D istrict. Anal.: J. Jakob. Quantitative Klassifikation:

1 In  Klammern sind angegeben die Ziffern, welche die Analyse in den 
Analysenzusammenstellungen der im  folgenden referierten Arbeit von P. 
Niggh m it B. Lombaard „das Bushveld als petrographische Provinz“  führt.

2 L. bedeutet Analyse von B. V. Lombaard, P. von S. Parker.
3 Summe zu hoch wegen der Unmöglichkeit der genauen Bestimmung

des Oxydationsgrades von Fe und Ti.
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Gabbro. Magmentypus: Hornblenditisch-peridotitisch, aber m it 
vie l niedrigerem mg.

22. (11.) Oberer Norit, „Dachnorit“ , Tauteshoogte, Middelburg D istrict. 
Anal.: J. Jakob. „M ela-Quarz-D iorit“ . Magmentypus: Gabbro- 
dioritisch, m it einer niedrigeren mg-Ziffer.

23. (13.)4 Anorthosit bis noritischer Anorthosit. Dwars River bei 
Chromitbändern der Brücke. P. Modale Volumprozente: über 
70 % Labrador-Bytownit, gegen 20 % Orthaugit +  diopsidischer 
Augit, 4 .B io tit +  Chlorit, ca. 5 Erze, 1 Akzessorien.

24. (1 6 )1 Gabbro, Anna’s Rust, Vredefort-Gebiet. P. Etwa 50 %
Labradorit, über 40 %  diopsidischer Augit m it etwas B io tit (3) 
und Magnetit (2). Etwas aus Pyroxen entstandene Hornblende. 
Dazu Chlorit und Akzessorien. Erich Kaiser.

P. Niggli m it B. Lombaard: Das B u s h v e ld  als p e tro g ra -  
ph isch e  P ro v in z . (Schweiz. Min.-Petr. M itt. 18. 1933. 110—186. M it 
21 Tab. und 27 Textfig.)

Diese in  bezug auf Einzelheiten der magmatischen Provinz des Bushveldes 
wie in  bezug auf allgemeinere petrochemische Ausblicke außerordentlich 
inhaltreiche Arbeit knüpft an über 100 Gesteinsanalysen an, von denen 
etwa |  neu sind. [Diese letzteren sind im  vorhergehenden Referate der Arbeit 
von L ombaard bereits wiedergegeben. Hinzugefügt wurden dort auch die 
neuen Analysen 23 und 24 aus dieser hier besprochenen Arbeit. Weitere 
Analysen der Bushveld-Gesteine sind in dies. Jb. 1925. I I .  A. 234—235.
1931. I I .  270—276, 840—845, 847—852. 1933. I I .  503, 504, 505, 506, 507, 
973. Beil.Bd. 5 7 .  A. 1928. 631— 664 m itgeteilt worden.]

Die analysierten Gesteine werden nach ihren chemischen, mineralogischen 
und geologischen Beziehungen zueinander näher untersucht, woraus dann 
ein B ild  der magmatischen Intrusions- und Differentiationsprozesse entworfen 
wird. Es is t nicht möglich, im  Rahmen eines Referates einen vollen Überblick 
über alle Einzelheiten dieser wichtigen Arbeit zu geben, und es muß nur ver
sucht werden, einige allgemeinere Ergebnisse hier anzuführen:

Verx. halten 7 Untereinheiten der magmatischen Provinz des Bushveldes 
auseinander:

A. N o r itk ö rp e r .  1. Basale Zone, z. T. als feinkörnige, re la tiv dünne 
Zone (Chill-Zone) erkennbar, jedoch auch einen Teil der Übergangszone 
(Transition-Zone) A. L. Hall ’s umfassend. M it in  letzterer auftretenden 
Pyroxenitlagern w ird zugleich der Übergang zur höherer Zone gegeben.
2. Kritische Zone m it wechsellagernden Anorthositen, Noriten, Pyroxeniten, 
Chromitlagern u. a. Extrem : Basische Durchbrüche (Dunit, Hortonolith).
3. Haupt- und Mittelzone m it großer Einheitlichkeit im  unteren Teile, m it 
Wechsellagerungen von Anorthosit bis zu Titanmagnetitlagern im  oberen.
4. Oberste Zone des Noritkörpers re lativ homogen, jedoch soweit bekannt 
nach oben si-reicher werdend. Dunkle Quarzdiorite bis Syenitdiorite-

1 Die beiden neuen Analysen 23 und 24 sind der in Anm. 1 [S. 973] er
wähnten Arbeit entnommen, so daß alle die in  jener Arbeit verwerteten 
Analysen hier zusammengefaßt sind.
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B. G ra n it -F e ls itk ö rp e r ,  den Noritkörper überlagernd. 5. Granite, Grano- 
phyre, Felsite, pyroklastische Gesteine. Zumeist als heterogen angesehen 
m it den Felsiten und Tuffen als ältesten Gesteinen, den Graniten als jüngeren 
Bildungen. C. 6. Gang- und stockartige N achschübe  bas ischen  b is  
sauren C h a ra k te rs ; chemisch zum Hauptkomplex des Bushveldes gehörig, 
sowie randliche oder selbständige E ruptiva des Transvaalsystems. D. 7. A lk a 
l i  s ch e E ru p  t  i  vge s t  e in  e, jünger als die Haupterstarrung der Bushveldmasse.

P. N i g g l i  gibt in  dieser Arbeit eine Methode der Berechnung der Mole
kularverteilung der Hauptbestandteile, worauf später in  einem besonderen 
Referate eingegangen werden soll. Nach dieser Methode werden fü r die ein
zelnen unterschiedenen Einheiten in  Tabellen Molekularwerte wie Basiswerte 
gegeben und diskutiert. Ebenso werden die danach gezeichneten Differen
tiationsdiagramme eingehend erläutert. W ir begnügen uns damit, die „höchst 
schematische und nur das Prinzip“  des Differentiationsvorgangs im  Bushveld- 
Körper erläuternde „Generalübersicht“  zu geben.

si al fm c alk k mg

316 28 32 15 25 0,45 0,8
Felsit 375 37 26 3 34 0,5 0,1

430 41 15 6 38 0,4 0,0
iied rocks“ Granophyr

oder { 430 43 12 7 38 0,5 0,1

Granit Granit
Felsit 450 37,5 15 8 39,5 0,5 0,1

237 29,5 33,5 14,5 22 0,39 0,07
Dachzone Dachzone 155 21,5 46,5 20,5 12 0,36 0,10

Anorthosit 154 39,5 11 34 15,5 0,2 0,3
N o rit 148 21,5 42 25 11 0,2 0,3
M agnetitnorit 54 18,5 64 12,5 5 0,25 0,1

Hauptzone Magnetit 1 1 98 0,5 0,5 — 0,1
Anorthosit 139 44,5 7 38 11 0,07 0,1

/ 128 31 28 34,5 5,5 0,06 0,6
N orit i 118 21,5 44,5 29 5 0,06 0,065

Anorthosit 120 45,5 5 45,5 4 0,1 0,4
N orit 110 25 46 25 4 0,1 0,8
Pyroxenite ( 97 2,5 95 2 0,5 0,0 0,83

Anorthosit 120 37 21 37 5 0,1 0,7
Kritische N orit 110 25 46 25 4 0,1 0,8

Zone Pyroxenit ±  Chromit | 96 7 82 9,5 1,5 0,0 0,75

Anorthosit 114 36 25,5 32 6,5 0,1 0,65
Chromit 11 38,5 59 2,5 — — 0,4

Norite 110 25 46 25 4 0,1 0,8

Oasalzone Basalzone, N orit , 120 25,5 | 43 27 4 0,04 |o,55
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Mindestens ein Teil der Felsite und Granophyre wie die Granite stellen 
jü n g e re  Bildungen dar als der Noritkomplex [welche Altersstellung im  Gegen
sätze zu der Auffassung mancher anderen Autoren steht]. Vielleicht ist die 
Gesamtmasse der „red rocks“  mehr oder weniger gleichaltrig, wobei jedoch 
die Feldbeobachtungen und die Analysen dafür sprechen, daß das Empor
dringen der sauren Magmen lokal m it einer explosiv-vulkanischen Phase 
begann, der mächtige Nachschübe, die z. T. in trusiv blieben, folgten. Weiter 
findet man innerhalb der Felsite eine Weiterentwicklung der Veränderungen, 
die den Übergang von der Hauptzone der Norite zur Dachzone charakteri
sieren. Die Felsite schließen sich im  Variationsbilde unm ittelbar an die 
Dachzone des Noritkörpers an. E in  scharfer Gegensatz zwischen basischen 
und sauren Gesteinen besteht nicht. Die „red rocks“  bezeugen aber, daß 
lagenartiger Aufbau der Eruptivmasse durch sukzessiven Magmaaufstieg 
und durch Überfließen zustande kommen kann.

Wenn auch im  Bushveld Schichtenbau im  großen wie im  kleinen vor
handen ist, so läßt sich doch die reine Theorie der fraktionierten Kristallisation 
in  situ, schon wegen des rhythmischen Charakters der Schichtung, nicht an
wenden.

Nachdem eine im  besonderen Falle zu beachtende Bestimmung des Be
griffes „magmatische Differentiation“  gegeben ist, w ird der Magmenaufstieg 
durch folgende Annahmen erläutert: Während des langsamen, ruhigen, 
periodisch intensivierten Magmenaufstieges sank das Gebiet zentripetal trog- 
förmig. Im  allgemeinen finden sich die ältesten magmatischen Gesteine unter 
den jeweils jüngeren, d. h. es fand ein Überfließen statt. Der \organg der 
Magmentektonik w ird m it der Bildung einer Geosynklinale verglichen. Statt 
der Sedimentbildung in  der Geosynklinale von oben hat im  Bushveld-Trog 
von unten ein ständiger Zufluß vom Magma stattgefunden, wobei sich der 
Trog vertiefte. Die Bänderung Anorthosit-Norit-Pyroxenit bezw. Chromitit 
bezw. Magnetit sei größtenteils als sekundäre, in  situ erfolgte Differentiation 
einzelner Schübe anzusehen. — Hatte während der Bildung der magmatischen 
Geosynklinale ein in der Tiefe vorhandenes Magma Kristallisationsdifferen
tia tion  erlitten, so mußten die sukzessiven, eine Auffüllung des Troges zur 
Folge habenden Magmenschübe die beobachteten Änderungen zur Folge 
haben (vgl. die Generalübersicht, S. 975), Auch das granitische Magma ist ein 
n o tw e n d ig e s  Differentiationsprodukt aus einem basischen Magma der Tiefe. 
Zwei verschiedene Differentiationsvorgänge, einer in der Tiefe und einer in 
situ, sind auseinander zu halten. Auch in anderen Vorkommen, als der 
Bushveld-Provinz, komme der Assimilation nur eine sekundäre, die K ris ta lli' 
sationsdifferentiation begleitende Rolle zu. Dies w ird eingehend erläutert.

Von besonderer Bedeutung sind auch die Erörterungen über die Stellung 
der Alkaligesteine im  Bushvelde (Pilansberg, Franspoortlinie, Sekukuni- 
land). Die letzten Erstarrungsprodukte der eigentlichen Bushveld-Masse 
zeigen schon den Übergang von Magmen der Kalkalkalireihe zu Magmen 
der Alkalireihe. Das geologische Auftreten der Gesteine und die chemisch 
mineralogischen Beziehungen der verschiedenen Gesteinstypen zueinander 
stützen die Ansicht, daß die jüngeren syenitisch-foyaitischen Magmen des 
Bushveldes normale Differentiationsprodukte darstellen, die sich hinsichtlich
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si und k  zu den granitischen Magmen mehr oder weniger komplementär ver
halten. [Wenn es auch in dem Gebiete des Bushveldes nicht vo ll beweisbar 
ist, so scheint doch die Zuzählung der Alkaligesteine zu dem Bushveld-Körper 
selbst noch wenig gesichert. Ihrem geologischen Auftreten nach gehören die 
Alkaligesteine des Bushveldes, wie die abseits davon in Südafrika auftretenden, 
zu typischen Gesteinen des Kratogens im  Sinne von K ober. Bei vielen von 
ihnen, aber nicht im  Bushvelde selbst, muß man auf jungmesozoisches A lter 
schließen. Der Differentiationsherd in  der Tiefe fü r die Extrusion der A lka li
gesteine des Bushveldes müßte also durch sehr lange Zeiten zumindest in  einem 
Restmagma liqu id  geblieben sein. Ref.]

Dies lange Referat is t vie l zu knapp, um den reichen Inha lt der Arbeit 
auszuschürfen oder auch nur anzudeuten. Erich Kaiser.

S. J. Shand: Z usam m ense tzung  u n d  Genesis der A lk a l i 
ge s te in e  S ü d a fr ik a s . (Min. u. Petr. M itt. 44. 1933. 211—216. M it 
2 Textfig.)

Nach Shand is t ein Gestein ein Alkaligestein, in  welchem die Alkalien 
das Verhältnis 1 : 1 : 6  überschreiten, wobei entweder ein Defizit an A120 3 
oder an S i02 auftreten kann. Hauptziel der Erforschung der Alkaligesteine 
ist, den Grund zu entdecken, warum dieser Mangel an A120 3 oder S i02 entsteht.

Die verschiedenen Theorien über den Ursprung der Alkaligesteine werden 
diskutiert. An einigen südafrikanischen Alkaligesteinsvorkommen versucht 
dann Verf. die Brauchbarkeit der Theorie Daly ’s darzulegen. Die Vorkommen 
von Pilansberg, Sekukuniland und Palabora werden kurz skizziert und petro- 
graphisch beschrieben. Unter Berücksichtigung der ÜALY’schen Theorie 
würden diese Vorkommen verschiedenen Stadien des Assimilationsprozesses 
entsprechen. Chudoba.

W . P. de Kock: The p h o n o lite  occu rrences  N o rth w e s t of 
R e ho bo th . (Zs. Vulkanologie. 14. 1933. 288—296. M it 2 Taf. u. 1 Textfig.)

Die beschriebenen Phonolithvorkommen liegen in einer Zahl von Hügeln 
üm Duruchaus Spitzkop und nördlich davon. Sie finden sich noch 30—50 km 
NNW  von Rehoboth (Südwestafrika). Eine allgemeine geologische Übersicht 
wird vorausgeschickt; die Phonolithe haben die ältesten geologischen Schichten 
Südwestafrikas durchbrochen. Über das genaue A lter der Extrusionen der 
Phonolithe lassen sich keine genauen Angaben machen.

Als Gemengteile des Phonoliths werden B io tit, Aegirin, Nephelin, Sanidin, 
Grundmasse und Magnetit beschrieben. Chemisch is t Phonolith von der 
Klein-Spitzkop durch folgende chemische Zusammensetzung charakterisiert: 
52,59 % S i02, 21,78 A120 3, 0,14 T i0 2, 2,07 Fe20 3, 1,39 FeO, 2,43 CaO, 0,66 MgO, 
5,81 K 20, 8,74 Na20, 0,02 MnO, 4,31 H aO + ,  0,11 H 20  — , Spur P20 6’, 
0,00 C02, 0,00 Cl2, 0,00 S03, 100,05 Summe (Analytiker: Verf.). Der Phonolith 
181 nephelinitoid.

Gleichzeitig werden 2 Basalt- und ein Trachytvorkommen beschrieben. 
Auch fremde Einschlüsse im  Phonolith, wie Museovit-Quarzite, Granite und 
Grthogneise, sowie basische Konkretionen werden erwähnt. Chudoba.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II. 02
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André Lenoble: L a  série  s c h is to -q u a r tz o -c a lc a ire  dans le 
c e n tre  de M adagascar. (C. R. 196. 1933. 947.)

A. L acroix hat zwischen Ambatofinandrahana und Ambositra diese 
Serie zuerst erkannt (Min. Madag. 1. 1922. 39). Die Schiefer-Quarzit-Kalk
serie erstreckt sich im  Innern von Madagaskar von Betafo bis Manambaroa 
von N  nach S und von Ambositra bis Bongolava von 0  nach W. Sie bildet 
Gebirge, deren Gipfel die höchsten Erhebungen der Insel sind und besonders 
aus Quarziten bestehen. Die Serie besteht aus Glimmerschiefern, Schiefern 
und Cipolinen. Die Quarzite stellen zwei Typen dar: Itacolumite, vornehmlich 
in den Schiefer-Kalk-Komplexen, und glasige Quarzite. Die Itacolumite 
enthalten Rippelmarks und zeigen Kreuzschichtung.

Zwei Bewegungen treten hervor: eine tektonische Intrusion, hervor
gerufen besonders durch Gabbros, alkalische Granite und Syenite in  der 
Gegend von Ambatofinandrahana und eine jüngere allgemeine. Letztere ist 
vorherrschend und hat Veranlassung zur Faltenbildung in Richtung NNW bis 
SSO gegeben, die in  der Gegend von Ambatofinandrahana ziemlich dicht 
zusammengepreßt und spitz sind.

Das Zentrum der Maximalintensität der Bewegungen scheint nahe und 
ein wenig östlich des Massivs von Saronara zu sein. Der Druck kam von NO 
gegen SW. E r is t deutlich zu erkennen durch das Granitporphyroidmassiv 
von Ambatoentrano bei Itremo, sowie durch die Monzonitgranitmassive der 
Gegend von Midongy, welche NN W —SSO-Dcformationen aufweisen.

IY1. Henglein.

Nordamerika.

Sch a lle r  Waldemar T .: The crystal cavities of the New Jersey zeolite region. 
(U. S. A. Geol. Surv. Bull. 832. 1932. V I I I  +  90 S. M it 32 Taf.) -  Ref. 
dies. Jb. 1933. I. 297-300.

Edward S. C. Smith: The G eo logy o f th e  K a ta h d in  A rea . 
1. A new r h y o l i te  fro m  th e  s ta te  o f M aine . (Am. Journ. of Sei. 219.
1930. 6—8.)

Dies neue Vorkommen im  Staate Maine t r i t t  zu den schon bekannten 
des Aroostock-Vulkangebietes, des Mount Kineo und von Coburn Mountain 
hinzu. Dies neue Vorkommen (5 engl. Quadratmeilen umfassend) liegt nördlich 
und östlich vom Mount Katahdin. Das Gestein wechselt von schwarzem oder 
grünschwarzem Rhyolith bis zu einem blaugrünen oder blauschwarzen Felsit. 
F lu ida lstruktur zuweilen wunderbar erhalten. Mächtigkeit wenigstens 

300 m.
Ausscheidungen von Orthoklas, Plagioklas (' ' Ab5An3), Quarz, Magne 1 »• 

Sericit; grüne Hornblende, wenig A pa tit und T itan it (?). Vulkanoklastische- 

Gesteine fehlen.

I. Rhyolith, Traveller Mountain. I I .  Rhyolith, Pogy Mountain.
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I. I I .
S i02 .................... . . 71,42 71,74
A 1 A  ................ . . 13,22 13,26
F e O .................... . . 1,82 1,74
F e A .................... . . 3,21 3,09
M g O .................... . . 0,51 0,61
C a O .................... . . 2,00 1,92
Na20  ................ . . 4,40 4,49
K 20 .................... . . 3,51 3,34
H 20 .................... . . Spur 0,00
T iO » .................... . . 0,23 0,23
P A .................... . . 0,05 0,06
M n O .................... . . Spur Spur
B a O .................... . . 0,00 0,00

Summe . . . . 100,37 100,48
Erich Kaiser.

W illiam  M. Agar: The Hodges N ic k e l P ro sp e c t, T o r r in g to n ,  
C o n n e c tic u t. (Am. Journ. of Sei. New Haven 1930. 219. 185—194. M it 
7 Abb.)

Ein Sulfide führendes Hornblendegestein dringt in  einen Hornblende- 
d iorit ein, der selbst in trusiv is t in  metamorphe Gesteine unbekannten Alters. 
Die Hornblende des Diorites w ird trotz ihrer dem Schiller gewisser Pyroxene 
ähnlichen Einschlüsse als primär angesehen. — Die Hornblende des sulfid
führenden Gesteines is t uralitisch. Die Eigenschaften des primären Augites 
sind verwischt m it Ausnahme seltener Kristallumgrenzungen und mancher 
gestreckter Restkörper von Magnetit und feinen dunklen Staubes. In  Teilen 
des Uralites bildeten sich Chlorit und Carbonate auf Kosten der Hornblende.

Lösungen oder Dämpfe durchtränkten das Gestein und führten Sulfide 
ein. Während an dem 13 km  entfernten Prospect Mountain nickelführende 
Peridotite und Pyroxenite die Sulfide als Zwischenfüllung zwischen den Sili
katen und keine Uralitisierung zeigen, eben liquidmagmatische Sulfide führen, 
ging in dem hier beschriebenen Vorkommen Uralitisierung und Chloritisierung 
der Erzzufuhr voraus. Alle Vorgänge waren aber mehr oder weniger fo rt
laufende Phasen eines magmatischen Zyklus. Es treten Magnetkies, Kupfer
kies und Pentlandit auf, von denen die letzteren beiden jünger als ersteres 
Mineral sind; alle drei sind nahezu gleichzeitig gebildet. Pentlandit ist z. T. 
Von Sprüngen aus ersetzt durch ein unbekanntes Mineral.

Erich Kaiser.
W ilb ur G. Foye: A b a s a lt ic  v e n t o f t r ia s s ic  age a t D u rh a m , 

C o n n e c tic u t. (Am. Journ. of Sei. 219. New Haven 1930. 151—157. M it 
6 Abb.)

Diese vulkanische Röhre zeigt die Erscheinungen an der Grenze einer auf
brechenden basaltischen Injektion („stoping“ ) in  Arkosesandsteine in  der 
Nähe einer großen Störungszone. Es bildeten sich Agglomerate aus eckigen 
ünd halbeckigen Bruchstücken in  einer basaltischen Füllmasse aus. Die 
Bruchstücke sind metamorphosiert, auch abgerollt infolge Bewegung an-

I I .  62*
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einander. Die metamorphen Sandsteine zeigen in dem umkristallisierten 
Feldspate der Sandsteine reichliche Entwicklung einer blaugrünen Horn
blende. Die Eruption des Basaltes, welche zur Loslösung der einzelnen Neben
gesteinsbruchstücke führte, muß ruhig, ohne besondere Explosionserschei
nungen erfolgt sein. Erich Kaiser.

Katharine Stevens Fowler: The A n o r th o s ite  A rea  o f th e  
L a ra m ie  M o u n ta in s , W yo m in g . Part 1: G eo m o rp h o lo g ie  H is to ry .  
(Am. Journ. of Sei. 219. New Haven 1930. 305—315. M it 6 Abb.) Part I I :  
P e tro g ra p h ie  and S t ru c tu ra l D is c u s s io n : P e tro lo g y  and D e 
s c r ip t io n  o f th e  R ocks o f th e  L a ra m ie  M o u n ta in s . (Ibidem. 373-403. 
M it 11 Abb. u. 3 Taf.)

Der Anorthosit streicht in einem etwa 60 : 20 km großen, N —S ge
streckten Massiv in  präcambrischen kristallinen Gesteinen an dem erodierten 
Bogen der Laramie-Berge aus. Unter wesentlicher Anlehnung an E. Black- 
welder werden die stratigraphischen und tektonischen \  orgänge der E nt
wicklung des Gebietes gegeben.

Der Anorthosit enthält kleine Flecken oder zerstreute Kontaktmassen 
gabbroider Typen. Titanmagnetitlinsen kommen im  Anorthosit vor. Der 
„SHERMAN-Granitbatholith“  umgibt den Anorthositkörper und dringt in  ihn 
ein. Dieser Granit enthält Einschlüsse des präcambrischen Komplexes 
kristalliner Schiefer, von denen gelegentlich auch Bruchstücke im  Anorthosit 
auftreten. Dieser Granitbatholith ist jünger als die Anorthosite, wenn beide 
auch demselben Magma entstammen.

Analysen (anal. W. H. H erdsman, Glasgow) von Durchschnittsproben.

S i02 . . . 
A1A . ■ • 
Fe20 3 . .
FeO . . . 
MgO . . . 
CaO . . .  
Na20  . . . 
K 20  . . . 
TiOü . . • 
P A  . . . 
MnO . . . 
N i, Co, Zn
S ................
c o 2. . . . 
H 20  — 105° 
H 20  +  105»

Anorthosit
53,02
28,04
0,46
0,87
0,33

10,94
4,19
0,81
0,40
0,16

Gabbro SHERMAN-Granit
45,50 73,75
15,46 14,60

4,04 0,73
■ 11,01 0,49

4,95 0,32
10,40 1,35
2,50 3,80
0,68 4,19
3,48 0,30
1,09 —
0,22 —

0,10
0,84

Spur —
0,30 0,25
0,44 0,35

Summe 100,16 100,07 100,03
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Quarz........................ . . . . 0,36 — 32,10
O rthok las ................ . . . . 5,00 3,89 25,02
A lb i t ........................ . . .  35,63 20,96 31,96
A n o r t h i t ................ . . .  53,38 29,19 6,95
C e ls ia n .................... . . . 0,61 — 1,12
I lm e n it .................... . . . 0,76 6,69 0,61
M a g n e t i t ................ . . . 0,70 5,80 0,70
Hypersthen . . . . . . . 1,46 16,96 0,80
A p a t i t .................... . . . 0,34 2,69 —
D io p s id .................... . . .  — 13,21 —
O liv in ........................ . . .  — Spur —
H ä m a t i t ................ . . .  — — 0,16

I, 5, 4, 3 I I I ,  5, 4 ,1 I, 4, 3, 3
Labradorose Auvergnose Amiatose

Spez. Gew. . . . . . . . 2,7067 3,0681 2,667

Der frisch blaue A n o r th o s it  zeigt dunkle Körner von Titanmagnetit, 
Hornblende, Chlorit und Epidot besonders in der Nähe der G ranitinjek
tionen, welche Beimengungen im  Zentrum des Anorthositkörpers zurück
treten, der gleichmäßiger, körniger und massiger als die Randpartien ist. 
Der Anorthosit besteht hauptsächlich aus Labradorit. — Eine kataklastische 
Struktur fehlt dem Innern, is t aber gewöhnlich an den Rändern des Anorthosits, 
wo sie sich in aufgeblätterten und zerbrochenen Kristallen zeigt. Diese Struktur 
ist Folge der fortgesetzten Bewegung des inneren Teiles des Magmas, nachdem 
die randlichen Teile abgekühlt waren. Eine protoklastische Körnelung, welche 
sich u. d. M. in  feinen, körnigen Feldspatmassen um größere Feldspäte herum 
zeigt, soll sich entwickelt haben, nachdem das Magma halb verfestigt war.

Der fein- bis mittelkörnige, dunkle G abbro  is t fein zerbrochen; er t r i t t  
in linsenförmigen Massen im  Anorthosit oder in der Nähe des Kontaktes auf. 
Er ist feinkörnig am Kontakt, gröber im  Innern. E r is t am Kontakte des 
Anorthositkörpers gneisartig infolge paralleler Anordnung der einzelnen Be
standteile. Der Gabbro fü h rt bis 25 %  Magnetit.

Der G ra n it ,  als jüngste Injektion, steht im  K ontakt m it allen prä- 
cambrischen Gesteinen. Die den Anorthosit durchsetzenden granitischen 
Gänge sind frischer und quarzreicher als die Hauptmasse des Granitbatho- 
lithen, welche in  syenitische Gesteine übergeht. Der Granit is t z. T. syntek- 
tisch, durch die Assimilation fremden Materials gebüdet. — Die extremen 
Enddifferentiate des Granites bilden Pegmatite und Schriftgranite m it Über
gängen bis zu reinen Quarzgängen.

Der präcambrische G n e is -S c h ie fe rk o m p le x  füh rt verschiedenfarbige 
Granitgneise, Biotitschiefer, Quarzite, Dolomit, Hornblendeschiefer m it 
typischer Augenstruktur durch körnige Massen von Quarz, saurem Feldspat, 
Chlorit, Sericit und Zoisit, m it gelegentlichen Hornblendekristallen. Dies 
Gestein sei aus D ioritporphyriten hervorgegangen. E in großer Teil dieser 
kristallinen Schiefer is t stark in jiz ie rt von granitischen Gesteinen und auch 
° f t  weitgehend assimiliert.
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Durch viele Profile w ird der V e rb a n d  der einzelnen Gesteine besonders 
erläutert. Namentlich an den Anorthositkontakten t r i t t  die intrusive Natur 
der Granite hervor. Der Anorthositkörper hat kegelförmige Umrisse, in die 
kristallinen Schiefer vordringend. Der Granit, als eine mobilere Masse, hat die 
Lagerung der kristallinen Schiefer weniger beeinflußt und sich den S truktur
linien dieser Gesteine besser angepaßt als die Anorthosite, welche die Schiefe
rungsflächen des Nebengesteines häufig aufgebogen haben. — Der Gabbro 
sei ein Differentiationsprodukt des Anorthosites und zeige häufiger gneis
artige Ausbildung und schichtige Struktur.

Die S t r u k tu r l in ie n  des A n o r th o s ite s , die K lüfte und Gänge sind 
auf einer besonderen tektonischen Karte dargestellt. Auffallend ist dabei 
die Umbiegung aller tektonischen Elemente, welche darin eine Erklärung 
finden soll, daß m it der In jektion des Anorthositkörpers eine Drehung desselben 
verbunden gewesen sei.

Der A n o r th o s it  müsse als M agm a in j iz ie r t  worden sein und könne sich 
nicht durch Gravitationsdifferentiation aus einem anderen Magma gebildet 
haben. Jedoch müsse das Magma recht zähflüssig gewesen sein.

Erich Kaiser.

George P. Barbour: O r ig in  o f t l ie  Bedford A ugen-G neiss . (Am. 
Journ. of Sei. 219. New Haven 1930. 351—358.)

In  dem Gebiete von Bedford, nordöstlich xon New York, das durch die 
Mineralführung der Pegmatite bekannt is t (Luquer and Ries 1896, Fettke 
1914), treten Augengneise m it (bis über 10 cm) großen, rosaroten Feldspäten 
in  annähernd paralleler Anordnung in  einer dunkelgrauen, gebänderten 
Grundmasse auf. Das Nebengestein ist ein etwas wechselnder Quarzfeldspat
biotitgneis, Quarzbiotitschiefer bis blättriger Arkosequarzit, m it einigen 
amphibolitischen Lagen. Die Feldspataugen wechseln von mikroskopischer 
Größe bis über 10 cm Länge, wobei augenreiche Lagen m it armen wechseln. 
Das einzelne Auge besteht aus einem Karlsbader Zwilling, z. T. gut, z. T. un
regelmäßig begrenzt oder örtlich zerquetscht oder gekörnelt. Eine A rt Fluidal- 
s truk tu r w ird  durch die parallele Anordnung in  der feinen dunkeln Grund
masse hervorgerufen.

M itten durch das Gebiet ziehen körnige Pegmatitgänge, welche nach 
Luquer and Ries wesentlich jünger als die Augengneise sein sollten. Verf. 
hebt aber die engen mineralogischen und chemischen Beziehungen der Feld
späte in  den Pegmatiten zu denen in den Augengneisen hervor, zeigt auch, 
daß der ganze Gneiskomplex die typischen Erscheinungen einer metamorphen 
sedimentären Folge m it lit-pa r-lit-In jek tion  erkennen läßt.

Die Augen selbst sollen die ersten Folgen einer magmatischen Injektion 
sein, deren Endphase sich in  den Pegmatiten zeige. Die In jektion soll nach 
der Periode besonders starken Stresses eingetreten sein; aber die Hauptmasse 
wurde so plastisch, wie Fältelung und Zerknitterung der Bänderung zeigen, 
daß die Augen in  dem weichen Medium durch ihre eigene Kristallisationskraf 
idiomorphe Gestalt annehmen konnten. Daß noch einmal spaterer Druc 
einsetzte, zeigt sich in einer gewissen Ausquetschung der neugebildeten 

Feldspäte. E rich  K a iser-



Mittelamerika und Westindien. 983

Mittelamerika und Westindien.

P. J. Pijpers: G eo logy  and P a le o n to lo g y  o f B o n a ire  (D.W .I.). 
(Geogr. en Geol. Mededeelingen. Publ. u it het geographisch en u it het min.- 
geol. Ins tituu t d. Rijksuniversiteit te Utrecht. Physiogr.-geolog. Reeks. 8. 
Utrecht 1933. 103 S. M it 2 Taf., 1 geol. Karte, Prof. u. 147 Abb.)

Die ältesten Ablagerungen der Insel, als „W a s h ik e m b a -F o rm a tio n “  
bezeichnet, haben wohl obercretacisches A lter und sind vulkanischen U r
sprungs: Laven und Tuffe, hauptsächlich Diabase und Porphyrite, m it 
Zwischenschaltungen von Hornsteinbändern und Kalken. Stöcke, Gänge und 
Lagergänge von Porphyrit und Diabas durchsetzen die Schichtenfolge. — 
Ebenfalls noch der Kreide gehört eine Folge von Kalken, konglomeratischen 
Kalken und Konglomeraten an, welche als „R in c o n -F o rm a t io n “  zu
sammengefaßt sind. Auffallend is t das Auftreten von Gerollen aus Granodiorit 
und granodioritischen Apliten. —- E in Konglomerat, wenig jüngeren Alters 
als die Rincon-Formation, zeigt eine große Zunahme an fremden Gerollen: 
Granodiorite, granodioritische Aplite, Gneise, Quarzite u. a. („S oe b i B lanco - 
K o n g lo m e ra t“ ). — O bereocän is t reich an Fossilien, besonders an Fora
miniferen, deren Beschreibung mehr als die Hälfte der Arbeit umfaßt.

Aus der W a s h ik e m b a -F o rm a tio n , mindestens 5000 m mächtig, 
werden viele verschiedene Typen von diabasischen und porphyritischen Ge
steinen, wie Tuffen unterschieden und eingehend petrographisch beschrieben. 
Nichtvulkanische Gesteine treten stark zurück, geben aber die Anhaltspunkte 
fü r die Altersbestimmung. — Die D iabase  zeigen enge Zusammengehörigkeit; 
sie sind zumeist nichtporphyrisch; reichlich Mandelsteinbildung m it ver
schiedenartiger Ausfüllung der Hohlräume. An primären Bestandteilen 
waren in den Diabasen nur zu beachten Feldspat und Pyroxen und in  den 
quarzführenden Typen Quarz. O livin fehlt völlig. — Auch die P o rp h y r ite  
zeigen engen Zusammenhang. Quarzführende Porphyrite und Quarzporphyrite 
sind recht zahlreich. Hervortreten von Feldspat. Sonst neben Quarz und 
?Glimmer keine primären Bestandteile. — Die W a s h ik e m b a -T u ffe  sind 
ihrem Mineralbestande nach sehr einförmig, zeigen aber in  bezug auf Aussehen, 
Farbe, Körnung, Schichtung und S truktur eine große Variation.

In  der R in c o n -F o rm a t io n  enthalten die auftretenden Kalke zahlreiche 
Gesteins- und Kristalleinschlüsse, im  allgemeinen zusammen m it vielen 
Chloritaggregaten. Die Gesteinseinschlüsse entsprechen der Washikemba- 
Formation; die Kristalle bestehen hauptsächlich aus Andesin und Quarz.

In  dem Soebi B la n c o -K o n g lo m e ra t treten der Insel fremde Gerolle 
in größerem Maßstabe auf als in  der Rincon-Formation: Granodiorit, Grano- 
d ioritaplit, Plagiaplit, A lb itap lit, brecciöse Aplite, Gneise (Mikroklingneis, 
Flagioklasgneis, Mikroklinplagioklasgneis, Albitgneis, Albitmikroklingneis, 
Frecciöser Dioritgneis, Hornblendegneis), Zoisitquarzfeldspatschiefer, Quarzit, 
Grauwackequarzit, Quarzepidotfels, polygenes Konglomerat, verkieselter 
Glimmerschiefer, Am phibolit, Uralitdiabasporphyrit. Dazu kommen die 
Gesteine der Washikemba- und der Rincon-Formation. Diese Gesteine sollen 
hüs dem Küstengebiet Venezuelas stammen.



984 Regionale Petrographie.

Während der oberen Kreide hätten geosynklinale Ablagerungsbedingungen 
bestanden bis zur Hauptorogenese in obercretacischer Zeit.

Auf die zahlreichen Dünnschliffuntersuchungen kann nur hingewiesen 
werden. Erich  K aiser.

J . H . W e s te rm a n n : The G eo logy o f A ru b a  (N e tli.  W es t In d ie s ). 
(Geogr. en geol. Mededeelingen. Publ. u it  het geogr. en u it  het min.-geol. 
Ins tituu t der Rijksuniversiteit te Utrecht. Physiogr.-Geol. Reeks. 7. Utrecht
1932. I I I  +  129 S. M it 3 Taf., 1 geol. Karte 1 : 50 000 u. 24 Abb.)

Als älteste Ablagerungen treten vulkanische Produkte, wahrscheinlich 
der Kreide angehörig, als Bildungen in  flachem Wasser auf (radiolarien- 
führend). Am Ende des Mesozoicums oder zu Beginn des Tertiärs wurde diese 
vulkanische Gesteinsfolge gefaltet (0 —'W-Streichen) und zur selben Zeit von 
einem D io r i tb a th o l i th e n  m it mannigfachen Differentiationsmassen in tru- 
diert. Danach tra t Abtragung eines großen Teiles des Batholithen ein. Erst 
im  älteren Quartär wurde ein großer Teil der Insel unter den Meeresspiegel 
versenkt, m it Absatz von Kalken auf die denudierten und abradierten älteren 
Gesteine. Nachher tra t noch eine schwache Aufwölbung ein. Mehrere Ände
rungen in  der Lage des Meeresspiegels sind durch Abrasionsterrassen an
gezeigt. — Gegenüber den benachbarten Inseln Cura^ao und Bonaire sind auf 
Aruba tiefere Lagen der Kreide entblößt.

Unterschieden werden Diabas-Schiefer-Tuff (ihrem A lte r nach durch 
Fossilfunde auf Aruba nicht festgelegt; cretacisches A lter aber aus dem. Ver
gleich m it benachbarten Antillen-Inseln zu erschließen); Quarzdioritbatholith 
m it seinen D ifferentiaten; junge Kalke und Schuttmassen. Die D ia b a s - 
S c h ie fe r -T u f f -F o rm a t io n  is t stark gefaltet. Die normalen Diabase sind 
im allgemeinen phanerokristallin; abweichende, besonders mikroporphyritische 
Typen sind im  allgemeinen.aphanitisch. Diabase und Uralitdiabase konnten 
nicht scharf voneinander getrennt werden. Letztere treten hauptsächlich im  
Gebiete der stärkeren Faltung der älteren Formation auf. Die Uralitisierung 
ist, außer an die Faltung, noch besonders geknüpft an die D ioritbatholith- 
Intrusion. Die völlige Uralitisierung is t eine A rt Kontaktmetamorphose, die 
bis auf 2 km  Entfernung vom Kontakte wirkte. — Schieferig-tuffige Gesteine 
sind in  der älteren Formation weit verbreitet. Der schieferige Charakter 
hängt m it einer Amphibolitisierung zusammen, wobei Hornblendeschiefer 
gebildet sind; örtlich sind auch Chlorit und Epidot Hauptbestandteile. 
Z. T. sind diese Hornblendeschiefer sehr stark in jiz ie rt und bestehen aus ge
bänderten Massen, z. T. fein gefältelt, Lagen von ungleichmäßiger Dicke, 
gestreckten, flach linsenförmigen und unregelmäßig gestalteten abwech
selnden Bändern von metamorphem Tuff und dioritischem Gangmaterial. 
Von der D ioritin trusion gingen magmatische und hydrothermale Lösungen 
längs Spalten und feinen K lüften aus, die zu gleicher Zeit in  den Bereich 
orogener Bewegungen kamen. Diese Lösungen hatten eine starke Resorptions- 
k ra ft, namentlich in  bezug auf den je tz t von dem Gangmaterial eingenom
menen Raum. Die Amphibolitisierung der Tuffe soll m it der Uralitisierung der 
Diabase verglichen werden können und ist eine Folge sowohl von Dynamo-
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wie Kontaktmetamorphose. Die starke Gangintrusion fehlt in  dem Gebiete 
der weniger metamorphen und nichtamphibolitisierten Tuffe.

Der Q u a rz d io r i tb a th o l i th  füh rt hauptsächlich Quarzhornblende- 
b iotitd iorite, weniger Quarzhornblendediorite, während Quarzbiotitdiorite 
von geringer Bedeutung sind. Die Plagioklase aller Typen sind sericitisiert 
und epidotisiert; in  vielen Fällen steht letzteres in Zusammenhang m it Epidot
adern. Starke Albitisierung ist m it starker Epidotisierung verbunden. Pres
sungsfolgen zeigen sich hauptsächlich bei Plagioklas und Quarz; gepreßte 
Plagioklase sind undulös, gebogen, zerbrochen. Die Amphibole zeigen oft eine 
feine Zwillingslamellierung nach (100). Umwandlung in Chlorit, Epidot und 
seltenen Calcit is t nicht häufig. Viele B iotite sind ±  verändert in  Chlorit 
m it T itan it. Die meisten Diorite führen mehr Plagioklas als Hornblende. — 
Im  ganzen sind nur verwitterte D iorite aufgefunden (Wollsackbildung! 
Felsenmeere). — D io rit t r i t t  n icht nur als Bestandteil des Batholithen, 
sondern auch in  Gängen in  den älteren Gabbro- und Hooibergit-Massiven auf 
wie in  Gängen in der älteren Diabastuff-Formation. Der D io rit istporphyritisch 
an den Salbändern und geht dort in  V in tl it  über.

Vor der Verfestigung des Hauptbatholithen sind am Dache desselben 
einzelne Teile des Magmas, bei rascher Abkühlung, feinkörnig auskristallisiert; 
sie treten in  Schollen im  D io rit auf.

Als H o o ib e rg it-G e s te in e  werden dunkelgefärbte Gesteine beschrieben, 
deren große Hornblendekristalle besonders auffallen. Sie werden in trud iert 
von zahlreichen Gängen und Adern heller, aplitischer und dioritischer Ge
steine, so daß der dunkle, meist grobkörnige Hooibergit älter ist. Dieser w ird 
zusammengesetzt aus großen oder kleineren idiomorphen Hornblenden, 
welche in einer feinkörnigen, grünen, braungrünen oder braungrauen Grund
masse schwimmen. Neben vorwiegender Hornblende noch Plagioklas und 
Quarz. Außer durch die andere Beteiligung der einzelnen Bestandteile zeigen 
die Hooibergite gegenüber den Dioriten Idiomorphie der Hornblende gegenüber 
dem allotriomorphen Plagioklas und Quarz. Hornblende (normale grüne) ist 
älteste Ausscheidung; das restliche Magma erstarrte zu einer ±  aplitischen 
Masse von Plagioklas und Quarz zwischen den bereits ausgeschiedenen Horn
blendekristallen. Abgetrennt werden noch Pyroxenhooibergite und pyroxen- 
führende Hooibergite wie Übergangsgesteine. Die Pyroxenhooibergite 
gehen an den Grenzen gegen Eruptivgänge in  Hooibergite über, d. h. der 
Hornblendeanteil n im m t an den Grenzen auf Kosten des Pyroxens zu. Die 
Hooibergite, bei geringer Abweichung von Dioriten, gehören zu demselben 
H ioritbatholithen, sind aber etwas älter als die Diorite. Verf. faßt die Hooi
bergite als erste Ausscheidungsdifferentiate in dem Batholithen auf.

G abbro  t r i t t  als dunkles, mittelkörniges Gestein in kleineren Ausbissen 
in einem größeren Massiv auf. Auch hier werden nach dem Hornblende-, 
Hyroxen- und Quarzgehalt verschiedene Typen unterschieden. Diorite und 
Gabbros sind eng miteinander verknüpft, wenn auch die Gabbros etwas älter 
als die Diorite sind und als eine innere Kontaktphase des Batholithen auf
gefaßt werden.

Diorite gehen durch Zunahme von Orthoklas in G ra n o d io r ite  über, end
lich in B io t i tg r a n ite ,  die da und dort innerhalb des Batholithen auftreten.
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G a n g d io r ite ,  G a n g g ra n o d io r ite  und G a n g g ra n ite . Jünger sind 
innerhalb des D ioritbatholithen Gänge von P o r p h y r i t  und Y in t l i t  (m it 
Quarzeinschlüssen und bemerkenswerten Reaktionssäumen von Hornblende). 
An Lamprophyren: M a lc h it ,  S p e s s a r t it ,  A u g i t o d in i t ;  an leukokraten 
Ganggesteinen: A p l i te  verschiedener Zusammensetzung, Q u a rz -A lb i t i te ,  
G ra n itp e g m a tite .

Die K o n ta k tg e s te in e  finden auch noch eine eingehende Behandlung, 
wobei namentlich die Genesis der Amphibolitgesteine besonders erörtert wird.

Auf die zahlreichen Einzelheiten der petrographischen Darstellung kann 
hier nur hingewiesen werden. Neue Analysen werden nicht gegeben.

Erich Kaiser.

Südamerika.
M oraes, Luciano Jaques de: Beryllo e outros mineraes de glucinio. (Servico 

Geológico e Mineralógico do Brasil. Boletim 60. 1932.) — Ref. dies. Jb.
1933. I I I .  367—368.

G u im a räe s , D jalma: Contribuirán á Geología do Estado de Minas Geraes. 
(Servido Geológico e Mineralógico do Brasil. Boletim 55. 1931.) — Ref. 
dies. Jb. 1933. I I I .  369—370.

J. G. M a c M illa n : Rocas p re c á m b ric a s  de C o lo n ia  (U ru g u a y). 
(Inst. de Geología y  Perforaciones, Inform, y  Notas prelim. 8. Montevideo
1931. 1—15. M it 3 Abb.)

Auch in  dieser Schrift weist Verf. den kristallinen Schiefern und alten 
Eruptiven des uruguayischen Grundgebirges ein präcambrisches A lter zu, 
ohne seine Ansicht zu begründen. Nur w ird an einer Stelle auf die Ähnlich
ke it eines der vorliegenden metamorphen Schiefer m it solchen vom Pearl Lake 
in  Porcupine (Ontario) hingewiesen. Von der L ite ratur über die untersuchte 
Gegend wird außer Darwin’s Geol. Beobachtungen nur eine Arbeit von
J. Frenguelli [Apuntes de Geol. uruguaya, s. Referat in dies. Jb.] erwähnt. 
Verf. g ibt zunächst einige Beobachtungen nahe der von Montevideo nach 
Colonia bezw. Mercedes führenden Bahnlinie. Wenig vor Erreichen des 
„M a l Abrigo“  genannten Knotenpunktes derbeidenStreckenfindensich Schiefer, 
die entsprechenden Produkten aus der ,,Minas-Serie“ des Verf.’s im  0  des Landes 
ähneln sollen. [Betr. den genannten stratigraphischen Komplex s. die Referate 
über frühere Arbeiten des Verf.’s dies. Jb. 1933. I I .  517.] Wahrscheinlich 
liegen jedoch metamorphe Lamprophyre vor, die in Kieselschiefer und Quarz
porphyre übergehen. Das auffallende nordwestliche Streichen westlich des 
genannten Knotenpunktes w ird dem Druck zwischen den Granitmassen der 
Sierra Mahoma einer- und der Gegend von Cufré andererseits zugeschrieben. 
Das Gestein des ersten Vorkommens zeigt Einschlüsse von Quarzporphyr. 
Es folgen einige Beobachtungen über diese Granite sowie metamorphe Produkte 
der Nachbarschaft, unter denen sich auch marmorartige Kalke befinden. 
Der unregelmäßige Umriß dieser Vorkommen [nach d. Verf. präcambrischen 
Alters] „läß t daran denken, daß sie aus der Anhäufung mariner Konchylien 
sich herleiten“ . Erkundungen an den Graniten von Rosario und Barker, 
sowie der Strecke nach Colonia schließen sich an; das Gebiet des erstgenannten
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Ortes wird von „typisch archäischem“  Gneis unterlagert, der von granitischen 
Eruptiven durchsetzt wird.

Die La Plata-Küste bei der letztgenannten Stad t besteht aus Quarzit (esquisto 
cuarzoso), der verschieden is t von dem eben erwähnten Gneis und ostwestliches 
Allgemeinstreichen zeigt. [A. Windhausen hat in seiner Geologia Argentina — 
Referat in  dies. Jb. 1932. I I I .  219—223 — erwähnt, daß er auf Inseln, die 
der uruguayischen Küste bei Colonia vorgelagert sind, Konglomeratgneise 
im  Wechsel m it Quarzit beobachtet habe, alle m it ostwestlichem Streichen. 
Nach der Ansicht des Ref. dürften diese Gesteine zusammen m it Hornblende
schiefern die ältesten Bildungen des Landes darstellen. Quarzite, ver
schieden von denen der sog. Minas-Serie MacMillan’s, verbinden sich sowohl 
im  Dep. Colonia wie bei Montevideo m it den Silikatschiefern, bei der Haupt
stadt gleichfalls m it Streichen EW. Ref.] Die Faltung des Quarzits le itet Verf. 
von der Intrusion des Granits her. E r wendet sich dann den Cerros de San 
Juan und Chato zu, die zwischen der La Plata-Küste und dem Wege von 
Colonia nach Conchillas gelegen sind. Sie bestehen teils aus porphyrischem 
Hornblendegranit, teils aus Granit- und Felsitporphyr. Aus der Metamorphose 
derartiger „sauerer Effusive“  le itet Verf. benachbarte Sericit-, Clorit- und 
Quarzitschiefer ab, welch letztere bei Conchillas ein wertvolles Talkschiefer
lager einschließen. [Der „Quarzporphyr“  des Verf.’s ist ein Quarzglimmer- 
dioritporphyrit, der nach der einen Seite und in metamorpher Fazies Quarzit
schiefer, melanokrat aber Chloritschiefer liefert. Sicher ist auch die sedi- 
mentogene Komponente — u. a. bei dem erwähnten Talkschiefer — beteiligt, 
wie kohlige, tonige und kalkige Schiefer der Nachbarschaft zeigen. Des Ref. 
in  Deutschland wie in Montevideo veröffentlichte Notiz über den genannten 
ideal reinen Talkschiefer blieb dem Verf. verborgen. Man möge die dort 
(Zs. D. Geol. Ges. 66. 1914. 408) gegebene topographische Skizze m it dem 
oben Gesagten vergleichen, den „G ranitporphyr“  durch den namhaft 
gemachten basischeren Typus ersetzen und die a. a. 0. geschilderte Ver- 
quarzung dem Grundgebirge, nicht der Gondwana-Formation zuweisen. Ref.]

Einige Betrachtungen über tertiäre Sedimente folgen am Schlüsse.
K. Walther.

E. H. Kranck: G e o lo g ic a l in v e s t ig a t io n  in  th e  c o rd il le ra  of 
T ie r ra  de l Fuego. (Acta Geographica. 4. Nr. 2. Helsinki 1932. 6—231. 
M it 32 Taf., 1 geol. Karte u. 60 Textabb.)

Das Untersuchungsgebiet w ird zunächst geographisch gegliedert in  die 
(nordwestliche) Randkordillere, die, nur geographisch, den argentinischen 
Präkordilleren entspricht, die Zentralkordillere, die von der Halbinsel Bruns
wick zur Südküste der Hauptinsel des Feuerlandes zieht — ih r gehört der 
bekannte Monte Sarmiento, 2500 m, an, der aber überragt w ird von den weiter 
östlich gelegenen Granitgipfeln der Darwin-Kordillere — , die Küstenkordillere, 
Womit nur ein regionaler Begriff, n icht eine tektonische oder morphologische 
Einheit aufgestellt wird.

S tra t ig ra p h ie :  Die in älteren Untersuchungen zusammengefaßte „T on
schiefer-Formation“  am östlichen Beagle-Kanal verte ilt sich auf Devon, 
Jura und Kreide. Wegen der noch nicht behobenen Trennungsschwierigkeiten
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in  dieser durch Metamorphose beeinflußten Schichtfolge w ird der neutrale 
Name „Yaghan-Formation“  vorgeschlagen. Die hochmetamorphen Schiefer 
der Zentralkordillere, quarzreiche Glimmerschiefer und Quarzitschiefer ver
gleichbar den alpinen Casanna-Schiefern, sind wahrscheinlich umkristallisierte 
Flachwassersedimente; doch kommen daneben auch Kalkphyllite  vor. Auch 
Radiolarite und Ophiolithe, die Steinm ann  noch in  den Anden vermißte, 
fehlen nicht, so daß man auch hier von typischer Geosynklinalsedimentation 
sprechen kann.

Auch noch die weniger stark metamorphe Yaghan-Formation füh rt 
ophiolithische Grünsteine und saure Eruptive, insbesondere die „Buckland- 
Formation“  als partielles Äquivalent der Yaghan-Formation hat eine Liegend
zone m it Quarzporphyren und ihren Tuffen, die m it radiolaritischen Schiefern 
wechsellagern, so daß erstere als submarine Eruptionen zu deuten sind. 
Zwischen dieser Buckland-Serie und den hochmetamorphen Schiefern der 
Darwin-Kordillere besteht eine Diskordanz. Die Metamorphose is t n ich t 
überall eine Folge der Intrusion der Andendiorite, wie Bonarelli meinte. 
Die Hangendzone der Yaghan-Formation der Insel Navarino und der Halb
insel Dumas füh rt Grauwacken, die einerseits basisches Eruptivgesteins
material aufbereitet enthalten, andererseits aber komplizierter gebaute Radio- 
larien als die Buckland-Serie und auch Globigerinen. Dieser Umstand kann 
vielleicht zur künftigen Aufteilung der Yaghan-Formation führen, deren 
Hauptte il etwa dem Devon entsprechen Könnte.

Nach der Tekenika-Bucht der Ostküste der Insel Hoste heißen die früher 
m it der Yaghan-Formation verwechselten Tekenika-Schichten, in  denen 
Pflanzenreste Vorkommen, die von Halle als jurassisch bestimmt wurden.

Cretacisch sind die flyschartigen Sedimente der Halbinsel Brunswick, 
der Insel Dowson usw.

Die Magellan-Schichten des nordöstlichen Feuerlandes sind tertiären 
Alters.

T e k to n is c h  ergibt sich folgendes B ild : Die Yaghan-Formation liegt 
teilweise nordwärts überfaltet, wobei sich Mylonitisation bemerkbar macht. 
Dagegen is t südlich des Beagle-Kanals die Faltungsintensität geringer bei 
zugleich schwächerer Metamorphose. Aber die hochmetamorphen Zentral
schiefer haben eine Schubbewegung wohl von mehreren Meilen erfahren. Auch 
in  dieser Deckenzone beobachtet man stellenweise Mylonitisation.

Die Darwin-Kordillere ste llt einen Kulm inationspunkt der andinen 
Faltungsachse dar, nach 0  zu senkt sich der südamerikanische Faltungsfirst 
gegen den Atlantischen Ozean. Eine südliche Virgation erstreckt sich über 
die Gordon-Insel in  Richtung auf Kap Horn bei abnehmender Faltungs
intensität.

E in  Abschnitt der Gebirgsbildung is t nachjurassisch, und zwar, da die 
Flyschsedimente jungcretacisch sind, vermutlich laramisch. Aber die Faltung 
der Geosynldinalsedimente muß vie l früher, wohl schon im  Perm, erfolgt sein. 
Die Phase der intensivsten Deformation, die „Feuerland-Phase“ , dürfte etwa 
der nevadischen Phase Nordamerikas gleichzusetzen sein. Somit ergibt sich 
ein gewisser Gegensatz zu den Annahmen der argentinischen Geologen über
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Lage und Rolle der permischen Patagonidenfaltung im  Feuerland. Der 
frühesten, wohl altpermischen Orogenese im  Feuerland folgten die Quarz
porphyrergüsse, die der Yaghan-Formation angehören.

Der Hauptunterschied zwischen der Tektonik der mittelsüdamerikanischen 
Anden und derjenigen des Feuerlandes besteht darin, daß hier die paläo
zoischen Geosynklinalsedimente im  Faltungskörper eine beherrschende Rolle 
spielen, während man dort von Geosynklinalsedimenten spricht, die erst m it 
dem Lias beginnen. Vielleicht sind dort aber die älteren Bildungen nur weit
gehend bedeckt geblieben. M it der spätjurassischen Feuerland-Phase treten 
andesitische und basaltische Eruptionen auf. Am Schlüsse der Orogenese 
erschienen Granitintrusionen, während schon im  mittleren Jura die Anden- 
diorite intrudierten.

Die tertiäre Faltung des Kreideflysches wird als „andine Phase“  bezeich
net. Schließlich erfolgte im  Jungtertiär noch eine Heraushebung des Landes 
um 400—600 m, wie Terrassen- und Plateau-Bildungen vermuten lassen.

Die Hauptteile der Abhandlung sind regional gegliedert. Überall wird 
auf die petrographische Untersuchung der gesammelten Gesteinsproben be
sonderer W ert gelegt. Unter anderem, werden eingehender behandelt: Die 
ophiolithischen und prasinitischen Grünsteine der Zentralkordillere, die 
Granatquarzitschiefer, Glaukophangranatschiefer und Zoisitchloritprasinite 
der Plüschow-Bucht, ferner aus der Yaghan-Formation der Radiolarit von 
Puerto Tristeza, und radiolarienführende Phtanite und Grauwacken von 
Puerto Toro und der Insel Navarino und der ophiolithische Grünstein vom 
Monte Olivia. Von dem Kreidekonglomerat der Inseln Nassau und Dawson 
Werden die Geröllarten (Granodiorite und Porphyrite) bestimmt. Unter den 
vielen untersuchten Massengesteins Vorkommen sind zu nennen der Porphyr
granit des Darwin-Gletschers und Italia-Gletschers, der Metabasalt der Tres- 
Brazos-Bucht, der Andesit der Douglas-Bucht und der Melaphyr der Insel 
Carlos.

E in großes Kapitel ist den Andendioriten des Feuerlandes gewidmet. 
Ihre Haupttypen sind: 1. Adamellitischer Plagioklasgranit (dominanter 
dunkler Gemengteil B io tit), 2. Quarzdiorit (Plagioklase zonar gebaut, Horn
blenden, bisweilen auch Pyroxen und B io tit), 3. Gabbro. Zweigmagmen 
dieses Hauptstammes sind Monzonit (abstammend vom basischen Teil der 
Hauptserie) und Hornblendit. Die Kristallisationsfolge war: O livin, Klinoen- 
statit, diopsidischer Augit, cummingtonitischer Amphibol, B io tit. Der Bau 
der Feldspäte läßt auf rhythmischen Temperaturwechsel infolge Druck
schwankungen unter rhythmischer Gasentbindung schließen. Während der 
Hurchbewegung der Gesteine erfolgte Epidotisierung und zugleich Chloriti
sierung des Biotits. Im  ganzen liegt der pazifische Zyklus der Gesteins
entwicklung m it nur schwacher mediterraner Tendenz vor, ähnlich wie in  der 
Sierra Nevada. Während der Intrusion war das Magma noch ziemlich homogen, 
die D ifferentiation ist hauptsächlich mise-en-place. Gegenüber der wesentlich 
Postorogenetischen Intrusion der Diorite waren die Granitintrusionen der 
Zentralkordillere intensiver durch Faltungsorogenese beeinflußt.
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Analysen (L. L okka):

1. 2.

S i02 ........................ 69,33 62,65

T i0 2 ........................ 0,36 0,74

Z r02 ........................ 0,01 0,03

a i2o 3 ......................... 17,05 16,13

Fe20 3 .................... 0.82 2,16

F e O ........................ 1,10 3,30

M n O ........................ 0,06 0,09

M g O ........................ 0,42 2,76

C a O ........................ 3,34 5,69

B a O ........................ 0,05 0,05

Na20 ........................ 5,21 2,89

K 20 ........................ 1,66 3,11

P A ......................... Spur 0,15

C02............................ n.best. n.best.

S ................................. n.best. n.best.

F ................................. n.best. 0,20

H 20 + ..................... 0,86 0,18

H 20  .................... 0,05 0,11

Summe . . . 100,32 100,24

5. 6.

S i02 ......................... 46,69 46,98

T i0 2 ........................ 0,35 2,38

Z r0 2 ......................... n.best. n.best.

A 1 A ........................ 18,51 16,60

Fe20 3 ........................ 3,87

F e O ......................... 7,63 6,24

M n O ......................... 0,11 0,15

M g O ........................ . . 14,85 6,89

C a O ........................ 8,94 8,59

B a O ........................ n.best. n.best.

Na20 ........................ 0,89 3,12

K 20 ........................ 0,52 2,09

P A ............................. . — 0,01

co2. . . . . . . . . . . . . . n.best.

s ............................., . n.best. n.best.

F ................................ . . n.best. n.best.

H 20  + ................ . . 0,61 2,68

H 20  ................ . . 0,09 0,30

Summe . . . . 99,85 99,90

1. Plagioklas-Granit, Insel Londonderry.
2. Augit-B iotit-Hornblende-Diorit, Insel Nelson.
3. Monzonit, Insel Navarino, Insel Nelson.
4. Diopsid-Hornblende-Gabbro, Insel Nelson.

3.
57,59
0,83
0,01

18,33
3,00
2.71 
0,15
1.71 
5,76 
0,07
4.61
4.62 
0,24

n.best.
n.best.

0,21
0,34
0,13

100,31

7.
48,08
1,21

n.best.
17,61

2,49
6,02
0,11
4,31
9,04
0,03
2,98
1,13
Spur
5,36

n.best.
n.best.

1,22
0,77

lÖO^T

4.
39,84

3,11
n.best.

17,32
7,37
7,05
0,21
5,28

17,21
n.best.

0,89
0,58
0,43

n.best.
0,07
0,18
0,72
0,11

lm 3 7

8.
57,60

1,92
n.best.

15,64
0,50
6,61
0,19
3,69
4,87

n.best.
4,24
0,21
Spur
2,01
o ,n

n.best.
2,61
0,06

” 10026
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5. Olivin-Gabbro, Insel Duntze, Cockburn-Kanai.
6. Spessartit, Insel Duntze, Cockburn-Kanai.
7. Melaphyr, Insel Carlos.
8. Metabasalt, Insel Gordon, Tres-Brazos-Bucht. W etzel.

Indischer Ozean.
S. J. Shand: The la va s  o f M a u r it iu s .  (Q. J. G. S. London. 89.

1933. 1—13.)
Die vulkanische Natur von Mauritius is t seit langem bekannt, aber die 

bisherigen petrographischen Angaben waren mangelhaft oder falsch, so daß 
beispielsweise der phonolithische Trachyt des zentral gelegenen „Satte l
berges“  (La Seile), der stellenweis schichtig struiert ist, in  der älteren Literatur 
als metamorpher Schiefer figuriert.

Der Olivinbasalt von Petite Riviere besteht nach einer Probe, die nahe 
einem interessanten Lavatunnel entnommen wurde, aus 17,6 %  Olivin, 
18,8 % Augit, 5,6 %  Erz, 57,9 % Plagioklas der Zusammensetzung AbiAn.,. 
Dasselbe Gestein liegt von Baie du Cap vor, sowie in  blasiger, re lativ grob
körniger Ausbildung von Mahebourg. Zum letzteren Fundorte gehört folgende 
Analyse: S i02 46,9, T i0 2 3,31, A120 3 15,05, Fe20 3 1,11, FeO 10,46, MnO 0,16, 
% 0  8,41, CaO 10,92, Na20  3,13, K 20 0,27, H 20  +  0,27, H 20  — 0,23. Hier
durch w ird der Basalt als Pacifit (B arth ) gekennzeichnet. Weitere Fundorte 
dieses Olivinbasaltes sind Station Le Val, Ostabhang des La Seile und Baie 
du Grand Port.

Basalt, ein olivinfreies dichtes schwarzes Gestein, wird von La Nicoliere 
erwähnt.

Phonolithischer Trachyt findet sich als hellgrünlichgraues m ikrokristal- 
lines Gestein auf dem La Seile und westlich Chamarel. Auf letzteren Fundort 
bezieht sich folgende Analyse: S i02 60,69, T i0 2 0,15, A120 3 19,(4, Fe20 3 1,92, 
FeO 2,33, MnO 0,17, MgO 0,01, CaO 1,02, NaaO 7,95, K 20  5,50, H 20  +  0,58, 
HaO — 0,28, CI 0,06. Dem entspricht die Mineralzusammensetzung Anortho
klas 89,7, Ägirin 5,5, (Fe, Mn)Si03 4,6.

Die (unbekannte) Ursache, die hier das basaltische Magma veranlaßt 
hat, pazifitisch zu kristallisieren, wird wohl zugleich die Absonderung einer 
Festschmelze ermöglicht haben, aus welcher der phonolithische Trachyt 
erstarrte. Dann läge ein ähnlicher Sonderfall der Magmendifferentiation vor, 
Avie bei den von Lehmann beschriebenen Gesteinen des Stöffel. W etzel.

Arktis.
G. W . Tyrrell: The P e tro g ra p h y  o f Some K a in o z o ic  Igneous 

F ocks , and th e  Cape P a rry  A lk a lin e  C o m p le x , E a s t G reen land . 
(Geol. Mag. 69. 1932. 520—527.)

Die von I. M. W o rdie  während der C a m b r id g e -E x p e d it io n  nach 
Dstgrönland gesammelten Gesteinsarten werden in ihren Hauptzügen kurz 
beschrieben und einige Analysen neueren Datums wiedergegeben. Die Basalt- 
F va (Anal. 1) von Jackson Island ist ein Gestein von feinem Korn; die Grund- 
toasse besteht aus Plagioklasleisten (AbjAuj) und Körnern von Augit und etwas
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Magnetit, auch finden sich Pseudomorphosen und Serpentin nach O livin 
und etwas Gesteinsglas vor.

Dies Gestein w ird verglichen m it einem Basalt Scoresby Sound (Anal. 2). 
Beide Gesteine gehören wohl demselben Typ an. Die Abweichungen in  ihrem 
Aufbau gegenüber dem Magmatyp der Gesteine A  können auf Gravitations
differentiation zurückgeführt werden.

Das basaltische Gestein von der Spitze des Ladder Mountain (Anal. 3) 
zeigt im  Dünnschliff Augit, serpentinisierten O livin in einer Grundmasse 
von Augit, Eisenerz, Labrador (?). Auch Orthoklas und Nephelin sollen 
sich der Analyse entsprechend am Aufbau der Grundmasse beteiligen. Es be
steht eine gewisse Ähnlichkeit m it einem Ankaram it von Jan Mayen (Anal. B). 
Als Glied derselben Gesteinsserie w ird der Olivin-Trachy-Basalt oder A ug itit 
von Hare Island (Anal. 4) gehalten.

Anschließend werden in kurzer Kennzeichnung die folgenden Gesteine, von 
denen Analysen n icht beigefügt sind, erwähnt: E in  frischer, feinkörniger Olivin- 
Essexit oder Essexit-Dolerit von Walrus Island; der Mineralgehalt ist O livin, Ti- 
tan it, Grundmasse besteht aus Labradorleisten, Biotitschüppchen undMagnetit.

E in  ähnliches Gestein wurde auf dem Hasenberg auf Sabine Island ge
funden; zwar is t der petrographische Charakter dieses Essexit-Dolerites von 
dem obenerwähnten verschieden, es soll jedoch eine gewisse Ähnlichkeit 
m it dem holokristallinen O livin-Tholeit von M ull bestehen. Ebenso wird 
ein ophitischer O livin-Dolerit von der Sabine-Insel erwähnt, ferner von anderen 
Lokalitäten ein Rhyolith-Tuff und ein Quarzdolerit.

A lk a li-T ie fe n g e s te in e  wurden von andern Forschern auf Grönland 
schon gefunden. Die Cambridge-Expedition ergänzte unsere Kenntnisse 
über das Vorkommen von Alkali-Gesteinen. Es werden kurz die anstehend 
gefundenen Gesteine genannt: Ägirin-Riebeckit-Granit, Quarz-Ägirin-Rie- 
beckit-Syenit, Syenit-Porphyr, Natronfelsit, Quarz-Orthoklas-Porphyr, saure 
Tuffe und Breschen. Als Geröll wurden gesammelt: Ägirin-Granit, Quarz- 
Riebeckit-Syenit-Porphyr und sphärulitischer Riebeckit-Traehyt oder Solvs- 
bergit (Anal. 5). Die Zusammensetzung eines Orthoklas-Quarz-Porphyres

g ib t die Analyse 6 wieder.
Das A lter dieser alkalischen Gesteine ist noch umstritten. Nach KooB 

soll es carbonisch bis permisch sein, nach des Verf.’s Meinung is t jedoch 
tertiäres A lter nicht unwahrscheinlich.

1. B a s a lt la v a , Jackson Island, Gael Hamkes Bay, Ostgrönland. Anal- 
F. H erdsm an .

2. B a s a lt la v a , südl. Scoresby Sound, Ostgrönland. Anal. H. F. Harwood-
A. M i t te l  von  3 B a s a lta n a ly s e n  von Mull (porphyritischer

Zentralmagmatyp). Mem Geol. Surv. Scotland. 1924. 24.
3. Ultrabasischer augitreicher O liv in -B a s a lt  (Ankaram it oder Monchi- 

quit), Ladder Mountain, Ostgrönland. Anal. F. H erdsm an .
4. Melanokr. O liv in -T ra c h y b a s a lt- (A u g it) .  Hare Island, West

grönland. Anal. H . F. H arwood .
B. A n k a ra m it,  Hope Bay, Jan Mayen. Anal. W. H. H erdsm an .

5. Spherulit. R ie b e c k it -T ra c h y t ,  Cape Parry, T ra ill Island, Ost' 
grönland. Anal. F. H erdsm an .
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6. Q uarz-O rth o k la s -P o rp h y r ,  Gang, Cape Fletscher, Canning Land, 
Ostgrönland. Anal. N. Sahlbom.

1. 2. A. 3. 4. B. 5. 6.

S i02 ................ 48,64 46,84 47,8 43,20 42,57 46,73 64,82 75,14

AljOs ................ 12,62 17,11 19,8 8,57 14,40 9,30 14,29 12,50

Fe20 3 . . . . 4,34 4,95 4,5 5,00 3,54 3,25 2,04 1,20

F e O ................ 7,34 5,01 4,3 6,24 8,39 5,37 4,27 0,87

M g O ................ 7,33 5,72 5,0 12,00 6,78 14,93 1,00 0,43

C a O ................ 11,85 10,21 12,3 15,65 11,71 14,50 1,55 0,83

N a ,0 ................ 1,85 1,61 2,4 1,30 2,70 1,32 5,62 3,00

K aO ................ 0,31 0,69 0,3 0,78 2,38 1,14 5,51 3,50

H 20  +  . . . . 1,05 2,53 1,4 2,40 2,05 0,50 0,20
- 2,55

H aO — . . . . 2,25 1,63 0,1 0,80 0,21 0,45 0,20

TiOa ................ 2,20 3,98 1,3 3,60 5,07 1,90 0,33 0,16

M n O ................ 0,12 0,16 0,2 0,14 0,10 0,29 Spur Spur

Pa0 5 ................ 0,18 0,19 0,3 0,36 0,12 0,25 0,13 —

co2.................... Spur 0,00 0,1 Spur 0,00 0,00 0,00 —

s .................... 0,00 0,05 — 0,00 0.00 0,04 0,00 —

(Ni, Co)0 . . . Spur 0,00 — Spur 0,00 0,00 0,00 —

C I .................... — Spur — — — — — —

Cra0 3 ................ — ? Spur — — — 0,15 — —

vao3 ................ — 0,01 — — — — — —

B a O ................ — Spur — — — — — —

SrO.................... — 0,00 — — Spur — — —

Summe . . 100,08 100,69 99,8 100,04 99,98 100,12 99,96 100,18

— 0,02

100,67

1. 2. A. 3. 4. B. 5. 6.

Quarz................ 4,9 7,4 2,1 - — — 6,2 41,9

Orthoklas . . . 1,7 3,9 1,7 4,4 13,9 6,7 32,8 20,6

A lb i t ................ 15,7 13,6 20,4 5,5 3,5 6,8 42,4 25,2

Anorth it . . . 25,3 37,5 42,3 15,3 19,7 16,1 — 4,2

Nephelin . . . — — — 3,0 10,6 2,3 — —

Korund . . . . — — — — — — — 2,3

A km it . . . . — — — — — — 4,2 —

Diopsid . . . . 26,3 10,2 13,6 46,5 29,9 42,9 5,9 —

Hypersthen . . 12,0 9,6 8,6 — — — 5,2 1,5

Olivin . . . . — — — 7,1 5,0 15,3 — —

Magnetit . . . 6,3 4,6 6,5 7,2 5,1 4,6 0,9 1,9

Umenit . . . . 4,3 7,6 2,4 6,8 9,7 3,7 0,6 0,3

Häm atit . . . — 1,8 — — — — — —

Apatit . . . . 0,3 0,3 0,6 1,0 0,3 0,5 0,3 —

Chromit . . . — — — — — 0,15 — —

Si-Zahl . . . . 82 123 35 — 91 - 1 8 9 — 138 103 698
O. Z ed litz .

M. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. II . 63
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Angewandte Geologie1.

Allgemeines.
G rengg , R .: Anwendung mineralogischer und petrographischer Erkennt

nisse auf die technische Materialprüfung nichtmetallischer anorganischer 
Stoffe. (Kongr. In t. Verb.-Materialprüfung. Zürich 1931. 524—540.) 
— Bespr. in  Zs. prakt. Geol. 41. 1933. 118—119.

R ies , H. and T. L. W a tso n : Elements of Engineering Geology. (New York, 
John W iley and Sons Iuc. 411 S. M it 290 Abb. $  3.75.)

F. Kogler: Das I n s t i t u t  f ü r  M a te r ia lp rü fu n g  n e b s t E rd b a u 
la b o ra to r iu m  zu F re ib e rg . (B lätter d. Bergakad. Freiberg. 1932. Nr. 8.)

Nächst der Untersuchung von Quetschhölzern fü r den Bergbau, deren 
Einlage dem Ausbau gegenüber dem Gebirgsdruck eine gewisse Beweglichkeit 
verleiht, interessieren hier die geotektonischen Arbeiten. Das Ins titu t stellt 
sich die Aufgabe, der Frage nachzugehen, wie sich die verschiedenen Gebirgs- 
und Bodenarten unter Belastung verhalten und welche Bodeneigenschaften 
dabei maßgebend sind. Die größten Schwierigkeiten bieten die jungen Ab
lagerungen. Die Erforschung der geotektonischen Eigenschaften gerade der 
lockeren Sedimente is t gegenüber den sonstigen Materialprüfungen der Tech
nik weit zurückgeblieben. Auf Grund ihrer physikalischen Eigenschaften, 
wie Wassergehalt, Porenvolumen, Zusammendrückbarkeit, Zeitsetzung, 
Durchlässigkeit, Elastizitätsgrenzen, Reibung und Kohäsion, is t eine Klassi
fizierung und Identifizierung der Sedimente nach wissenschaftlichen Gesichts
punkten bereits einwandfrei möglich. Das Ins titu t, das seit 1924 besteht, hat 
eine Reihe erdbaumechanischer Sonderprobleme aufgegriffen und der Lösung 
näher gebracht.

Um die Spannungsverteilung in  Schüttungen unter örtlichen Lasten an 
der Oberfläche zu untersuchen, wurden 150 Meßdosen in eine Sandschüttung 
eingebaut. Die Versuche ergaben in  der Nähe der Lastfläche erhebliche Ab
weichungen von den bisherigen Annahmen über die Druckverteilung. Im

1 Vgl. auch die Abschnitte: Wasser und seine Wirkungen, Verwitterung 
(Bodenkunde) und besonders Lagerstättenlehre in  diesem Bande.
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Anschluß daran wurde die Sohldruckverteilung unter Platten und Schwellen 
versuchsmäßig bestimmt. Auch hier wichen die Ergebnisse ab. Ferner wurde 
die Setzung von verschieden großen und geformten Platten und Schwellen 
auf Sand untersucht, die den Boden auf der Oberfläche oder in gewisser Tiefe 
belasten. Die Ergebnisse über den Einfluß der Flächengröße und Gründungs
tiefe sind von großer W ichtigkeit fü r die Setzungsanalyse von Bauwerken 
aller A rt.

Prüfungen im  Gelände erstreckten sich auf den zulässigen Bodendruck 
und die Bettungsziffer. Es w ird ein Apparat zur E rm ittlung der Boden
festigkeit abgebildet, der im  engen Bohrloch verwendbar ist. E r ermöglicht 
ein Abtasten des ganzen Tiefenprofils mittels Seitendruck. Sowohl der Druck 
wie auch die Zusammendrückung der Schichten werden über Tage abgelesen.

Aus einem Druck-Porenziffer-Diagramm des Tones is t heute die Be
stimmung des Druckes, unter dem das Sediment früher einmal gestanden 
hat, möglich. Man vermag Altersbestimmungen geologischer Schichten, 
Gletscherdruck. Größe der Erosion, Druck, unter dem sich Kohle und Erdöl 
gebildet haben, aus objektiven Versuchsergebnissen an den sie begleitenden 
Tonen auszurechnen.

Für Bergschädenerörterungen t r i t t  die Trennung folgender beiden Fragen 
in den Vordergrund: Is t das Auftreten von Rissen an Gebäuden im  Bergbau
gebiet auf Abbausenkungen oder auf den Baugrund als solchen zurück
zuführen? Durch geeignete Bodenuntersuchungen kann hier entschieden 
werden. ' M - Henglein.

H. Q u irin g : D ie  S chäch te , S to lle n  u n d  A b b a u rä u m e  der 
S te in z e it  u n d  des A lte r tu m s . (Zs. Berg-, Hütten- u. Salinenw. im  

Preuß. Staate. 80. 1932. B. 244.)
In  der Umformung der Strecken- . und Stollenquerschnitte sind drei 

Phasen zu unterscheiden:
1 stein- und Kupferzeit: Der Streckenquerschnitt hat die Form eines 

liegenden Rechtecks oder einer Ellipse. Die Streckenhöhe is t geringer als 

die Breite.
2. Bronzezeit, Eisenzeit und römische Kaiserzeit: Der Streckenquerschnitt 

hat annähernd die Form eines stehenden Rechtecks. Die Höhe der Strecken 

ist größer als die Breite.
3. M itte la lter und Neuzeit: Der Streckenquerschnitt nähert sich quadra

tischer Form.
Die Zeittafel des Bergbaus der Steinzeit und des A ltertums zeigt fü r die 

einzelnen Epochen die Entwicklung der Stein- und Erzgewinnung, der Metall
darstellung, der Aufschluß- und Abbauweise, der Wetterführung und Wasser
haltung, sowie der Hauerwerkzeuge. M. Henglein.

Hans Udluft: S il ik o s e  a ls  u n f a l l v e r s ic h e r t e  B e r u f s k r a n k 
h e it .  (Zs. prakt. Geol. 41 1933. 32.)

Sandsteinarbeiter sind in  einer höheien Beitragskasse versichert als die 
Quarzit- und Grauwackenbetriebe. Verf. zeigt, daß es zwischen den ver
schiedenen Typen klassischer Gesteine keine Grenzen gibt, sondern nur all-

I I .  63*
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mähliche Übergänge. Besonders wenn Tonschiefereinlagerungen zwischen 
Quarziten anstehen, sind in den meisten Steinbrüchen petrographisch mehrere 
Gesteinstypen nachweisbar. Von medizinischer Seite is t nachgewiesen, daß 
Quarzite und Grauwacken als quarzige oder quarzhaltige Gesteine genau wie 
Sandsteine zu Silikoseerkrankungen führen können. Der gefährlichste Staub, 
der Mühlsteinstaub, is t in  der Regel Quarzitstaub.

Verf. legt weiterhin dar, daß die Quarzit- und Grauwackenbetriebe wie 
die Sandsteinbetriebe behandelt werden müssen. M . Henglein.

O. Ruff, E. Ascher und F. Bresler: D ie  W irk u n g  von  S preng- 
schüssen in  k o h le n s ä u re fü h re n d e n  S te in k o h le n flö z e n . (Zs. Berg-, 
Hütten- u. Salinenwesen i. Preuß. Staate. 80. 1932. B. 211.)

Die von 0. R u ff  erörterte Möglichkeit, daß Schwingungen die Sättigungs
konzentration von Lösungen beeinflussen und Gasausbrüche begünstigen 
könnten, fanden sich nur insofern bestätigt, daß örtlich in den Schwingungs
knoten eine Änderung der Konzentration von wässerigen COa-Lösungen 
durch energische Schwingungen nachgewiesen werden konnte. Die Änderung 
is t aber zu geringfügig, als daß sie nach Sprengschüssen eine wesentliche 
Rolle spielen könnte. Die Ausbruchfähigkeit einer Kohle hängt ab von der 
S truktur des Flözes, dem Gasdruck im  Flöz und der Geschwindigkeit der 
Entspannung des gelösten Gases. M. Henglein.

Sieben: V e rsu ch  e in e r A n a ly s e  der U n fa llg e fa h r  im  B e rg 
bau. I I .  Ü b e r das W esen de r S te in fa llg e fa h r .  (Ebenda. B. 221.)

Es w ird der Charakter der Steinfallgefahr untersucht und angegeben, 
wie sich im  Grubengebäude die Stellen der absolut größten Häufung von 

Steinfallunfällen verteilen und wo die Gefährdung =  - x ------  am°  Gefahrdungsdauer
höchsten ist. M . Henglein.

H . M an n : D ie  V e rs a tz w ir ts c h a ft  im  w e s to be rsch le s isch en  
S te in k o h le n g e b ie t. (Zs. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen i. Preuß. Staate. 
80. 1932. B. 157.)

Der Bedarf an Versatzgut steht in direktem Verhältnis zu der Menge 
der jeweils im  Versatzbau gewonnenen Kohle. Es werden zunächst die Abbau
verhältnisse in  West-Oberschlesien allgemein untersucht und festgestellt, 
welche Stellung im  besonderen der Versatzbau einnimmt. Dann fo lg t die 
E inteilung des Versatzgutes nach seiner Verwendung bei den einzelnen Ver
satzverfahren, wie Handversatz, Blasversatz, Spülversatz. Versatzmaterial 
w ird bei den Untertagebetrieben durch die Ausrichtungs- und Vorrichtungs
arbeiten, sowie durch den Abbau, wo Flöze m it Nachfallpacken oder Berge
m itte ln  verhauen werden bezw. Blindortbetrieb angewendet wird, gewonnen. 
Für das im  Bergwerksbetrieb nicht von selbst anfallende Versatzgut kommen 
fast ausschließlich Sandlager in  Betracht. Es w ird die Geologie der west
oberschlesischen Sandvorkommen beschrieben, die diluvialen Ursprungs und 
an das Vorhandensein von Talgebieten gebunden sind. Außerhalb des Haupt
bergbaugebietes finden sich größere Sandablagerungen im  Tal der Oder auf
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der Ostseite und im  Nebental der Klodnitz. Die Beförderungen zu den 
Schachtanlagen werden beschrieben. Es w ird auch die Frage aufgeworfen, 
welches Versatzverfahren in  Zukunft den Vorzug haben wird. Die ver
schiedensten Fragen bedürfen zu ihrer Lösung noch eingehender Unter
suchungen. Daran sind alle westoberschlesischen Gruben in gleichem Maße 
interessiert. Es muß ausgegangen werden von dem gegenwärtigen Stand der 
Versatzwirtschaft. M. Henglein.

Erd- und Grundbaugeologie.
K v r ie le is ,  W .: Grundwasserabsenkung bei Fundierungsarbeiten. (2. Auf!.,

neu bearb. von W. Sic h a r d t . Berlin, Julius Springer, 1930.)

E. W . Görner: Ü b er den E in f lu ß  der F läch en g röß e  a u f d ie  
E in s e n k u n g  von  G rü n d u n g s k ö rp e rn . (Geologie u. Bauwesen. 4. 
Wien 1932. 173—211. M it 38 Textbildern.)

Verf. sucht die im  T ite l gestellte Frage durch planmäßige Belastungs
versuche zu beantworten, insbesondere die Frage, welcher Zusammenhang 
zwischen den Ergebnissen aus Versuchen m it einer kleinen Probelastfläche 
und einem größeren Gründungskörper besteht. Zu diesem Zwecke wurden 
unter verschiedenen Versuchsbedingungen m it starren kreisrunden Platten 
verschiedener Flächengröße Einsenkungsmessungen auf Sandschüttungen 
durchgeführt und die Beziehungen zwischen Einsenkung und Fläche erm ittelt. 
Beschreibung der Versuchseinrichtungen.

Im  Spannungs-Absenkungs-Schaubild lassen sich drei Teilgebiete unter
scheiden: ein erstes geradlinig (proportional), m it Verdichtung der oberen 
Schichten und elastischer Zusammendrückung der unteren. Sodann die E in
senkung re lativ rascher anwachsend (seitliche Massenverschiebungen), end
lich steil abfallende Bruchzone (Bildung von Gleitungen und Aufquellung). 
Dieses Diagramm beweist u. a., daß die „Bettungsziffer nicht, wie man 
bisher geglaubt hat, fü r eine bestimmte Bodenart konstant, sondern von der 
Spannung abhängig ist.

In  ähnlichen Versuchen wurden nun die Einflüsse der verschiedenen 
Faktoren, z. B. Lagerungsdichte, Elastizität, Gründungstiefe, auf die E in
senkung bestimmt. Der Einfluß der Flächengröße is t sehr verwickelt: bei 
sehr kleinen Flächen und großen Spannungen werden die Einsenkungen um 
so größer, je kleiner die Fläche is t („P fahlw irkung“ ). Bei großen Flächen 
dagegen wachsen die Einsenkungen m it der Fläche. Die Bettungsziffer is t 
nicht allein von der Spannung, sondern auch von der Größe der Druckfläche 
abhängig. Bei festen Sandschüttungen kann der proportionale Bereich des 
Absenkungsdiagrammes bis zur Hälfte jener Spannung angenommen werden, 
die der Grenzbelastung entspricht. Diese selbst wächst innerhalb des unter
suchten Bereiches annähernd proportional dem Radius der Druckfläche. 
Der Elastizitätsgrad der Sandschüttungen nim m t m it größeren Flächen zu. 
Die zunehmende Gründungstiefe vermindert (wenigstens bei kleineren Platten) 
die Einsenkung. E in Anhang referiert über ähnliche Versuche anderer Ver

fasser.
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Aus den fü r die praktische Baugrunduntersuchung sehr wichtigen E r
gebnissen sei hervorgehoben:

Für Probebelastungen sollen Flächen und Spannungen benutzt werden, 
bei denen der proportionale Bereich der Absenkungskurve nicht überschritten 
wird. Ferner reichen zur Beurteilung der Einsenkung eines größeren Funda
mentkörpers die Ergebnisse m it einer einzelnen Probebelastungsfläche nicht 
aus. Als zulässige Belastung soll die Spannung angesehen werden, bei der 
ein bestimmtes Maß der Einsenkung erreicht w ird oder nicht überschritten 
werden darf. Kieslinger.

P. Groeber: In fo rm e  sobre las con d ic io n e s  geol. de un  d iq u e  
de em balse ( =  S taudam m ) en R in c ó n  de l B on e te  y  de la  cuenca 
ab a rca d a  p o r e l lago. (Becken, das von dem Stausee eingenommen 
wird.) (Inst, de Geol. y  Perf. 17. Montevideo 1932. 1—91. M it 11 Textfig1.)

[Es handelt sich um ein Gutachten über die Geologie eines stark 
mäandrierten Abschnittes des Rio Negro, d. h. des bedeutenden Flusses, 
der m itten durch die Republik Uruguay, von NO nach SW in  Richtung auf 
den die Grenze zwischen diesem Lande und Argentinien bildenden R. Uruguay 
verläuft. Während der südlich gelegene Teil, m it Ausnahme wesentlich der 
Grenzgebiete gegen Brasilien, von dem sog. kristallinen Grundgebirge ein
genommen wird, setzt sich der nördliche Abschnitt hauptsächlich aus Gond
wanabildungen zusammen. Die in der Überschrift genannte Gegend wurde 
in  einem Projekte zur Anlage eines großen Kraftwerkes ausersehen; sie baut 
sich aus den jüngsten Bildungen der genannten Formationsgruppe, den Laven 
der Serra Geral (W h it e ), auf. Die Arbeiten von B. v. F keyberg  und dem 
Ref. waren dem. Verf. offenbar nicht bekannt.] Als Aufgabe seines Gutachtens 
stellt er die Behandlung folgender drei Themen auf:

1. Die Geologie des Gebietes im  H inblick auf Wasserfassung und vorüber
gehenden oder dauernden Wasserdurchlaß der Gesteine.

2. Die Untergrundverhältnisse an dem geplanten Staudamm auf Grund 
der ausgeführten Bohrungen. Diskussion der quer zum Flußlauf 
gelegten Profile m it Rücksicht auf die eventuellen Kosten der Anlage.

Außer den Lavadecken treten in der vorliegenden Gegend [infolge eines 
großen Hiatus, s. das Referat über F alconee , Terrenos gondwánicos del 
Depto. de Tacuarembó] die Itararé-Sandsteine des ältesten Gondwana auf. 
Verf. schreibt ihnen eine Wasseraufnahmefähigkeit von 10—15 Vol.-%  zu. 
Die Effusivgesteine bezeichnet er als „Melaphyre“  und weist auf das bekannte

1 [Ohne Numerierung sind noch beigegeben: a) 1 geol. Skizze des mittleren 
und nördlichen Uruguay m it verschiedenen Profilrichtungen (ohne Profile), 
b) 1 kleine Skizze des Rincon de Bonete nebst geol. Deckblatt und c) Pro
file  1, 2, 5 m it Deckblättern (ohne Richtungsangabe). Im  Text w ird auf 
diese Beilagen wenig Bezug genommen. Die hier, wie angegeben, numerier
ten Profile sind im  Text m it I, I I ,  V  bezeichnet, der Verlauf von I  und V ist 
auf der Skizze b angegeben. Im  Text w ird noch von den Profilen IV , V I I  
und V I I I ,  sowie I  vom Rincon de Cabrera gesprochen, doch ist ihre Lage 
nicht verzeichnet.]
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Vorkommen von Spaltenergüssen, sowie das Fehlen von Vulkanschlöten hin. 
[Die Ansicht, daß die Bezeichnung „A ug itpo rphyrit“  dem Olivingehalt vieler 
Vorkommen nicht gerecht werde, läßt sich wohl nicht aufrechterhalten, 
wenn man an den in  Uruguay so verbreiteten Navit-Typus denkt. Der Name 
,,Melaphyr“  hat einen stratigraphischen Beigeschmack. B. v F r eyberg  hat 
1927 das Vorkommen von Tuffen aus Südbrasilien beschrieben, was an analoge 
aus argentinischen Bohrungen bekannte Vorkommen erinnert. Ref.] Die 
Ergüsse m it ihren nach außen sich häufenden Gasporen — ursprünglich in 
senkrechten Zonen angeordnet, die sich später in  der Stromrichtung um
bogen — bedeckten sich schnell m it einer Kruste, die durch nachfolgende 
Fließbewegung zu einem später wieder verkitteten Trümmerhaufwerk wurde. 
Als Folge der schnelleren Strömung an der Oberfläche im  Vergleich zu der
jenigen der Unterlage is t die Bildung von Gleitflächen anzusehen, die sich 
als Pakete angenähert horizontaler Diaklasen aussprechen und dünnplattige 
Absonderung bewirken. Säulenförmiger sowie zwiebelschaliger Zerfall sind 
bekannt. Als Erscheinungen der primären Verwitterung eines basischen 
Ergusses werden dann beschrieben: erstens die Entglasung, die von der 
Oxydierung vorhandenen Pyrits und der Bildung von Schwefelsäure be
gleitet sein soll. Unter H inzu tritt des C02[anhidrido de carbono-] Gehaltes [?] 
der Komponenten S i02, A120 3, CaO, Na20, FeO, Fe20 3 und MgO bewirkte die 
Säure die Allophanisierung und Bildung des CaC03 der Hohlräume. Freie 
SiO» in basischer Lösung filtr ie r t in  tiefere oder benachbarte Gesteinsteile 
ein. Als d ritte r Verwitterungskomplex sind Fe-Oxyde und -Hydroxyde zu 
bezeichnen. Gesteine von dichtem Korn sind erheblich widerständiger. Der 
Abschluß dieses ersten Kapitels der Verwitterung ist m it der Erschöpfung 
des primären Gesteinsschwefels erreicht und es erfolgt dann die sekundäre 
subaerische Zerstörung. In  einem ersten Falle, wo ein frischer Erguß (a) 
schon während oder gleich nach der primären Verwitterungsphase von einer 
neuen Decke (b) überlagert wird, erfolgt eine F rittung und eine aus der 
Deshydrisierung von Eisenoxyden herzuleitende Rotfärbung. Das Wasser 
bleibt im  oberen Teile des zugedeckten Ergusses stehen. Im  zweiten Falle, 
d. h. bei einer Pause zwischen a und b, erleidet das erste eine Aufarbeitung, 
deren Intensität bekanntlich vom Klim a abhängt. In  Anlehnung an jung
vulkanische, tro tz genügender Niederschläge aride Gegenden im  östlichen 
Andenvorland muß man annehmen, daß die uruguayischen Melaphyrdecken 
seit langem von zirkulierendem Wasser teils ihrer primären Verwitterungs
produkte beraubt, teils an anderer Stelle damit angereichert wurden. Es 
folgt hieraus die Entstehung von Wasserhorizonten, auf denen, wie die 
Bohrungen zeigten, die Flüssigkeit teilweise noch heute in Bewegung ist, 
und von Wasserkissen (bolsas de agua). Als praktische Anwendung des 
geschilderten Gedankenganges kommt Verf. auf den „Verwitterungshorizont“  
des Kärtchens b zu sprechen, der sich an dem „Rineon de Bonete“  genannten 
Mäander im  Niveau der tiefsten Flußterrasse durch weinrotes, stark toniges 
und bröckeliges Material (x) darstellt und auf einige Kilometer zu verfolgen 
ist. Es w ird von festem, graugrünem Melaphyr (y) überlagert. Die Grenz
fläche fä llt gegen den N—S gerichteten Sporn ein und Verf. meint, daß das 
frische Gestein durch In filtra tion  des Flußwassers in der von ihm vorher



1000 Angewandte Geologie.

dargestellten Weise umgewandelt sei. [Dieser Meinung kann sich Eef. nicht 
anschließen. Denn, während y ein stark zerklüftetes, feinkörniges, spilit- 
artiges und grob kugelschalig abgesondertes und etwas amygdaloides Gestein 
darstellt, is t x  ein schwammartiger Mandelstein, bei dem die unzähligen, m it 
CaC03 erfüllten Poren nur durch geringe Mengen einer kryptomeren Substanz 
verbunden werden. Die Grenze zwischen x  und y  is t nach dem Yerf. scharf; 
es dürfte sich um eine wie so oft anscheinend ganz w illkürlich eingeschaltete 
Mandelsteinlinse handeln, die im  vorliegenden Falle leicht zu einem sub
fossilen lateralen Versickerungshorizont des Flußwassers wurde, vielleicht 
aber auch ihre Zermürbung rezenter und deszendenter Wasserzufuhr zu
schreiben mag.]

Es folgt dann eine Darstellung der Bohrungen der Profile I, I I  und V  
(1, 2, 5), die in  einem Falle bis zu dem liegenden Sandstein niedergebracht 
wurden. Ihn  überlagern rund 160 m Melaphyr, bei dem 8 Decken unter
schieden werden. Die seitliche In filtra tion  des Flußwassers allein vermag 
ihre Verwitterung nicht zu erklären, es muß auch die Tätigkeit der von den 
Verlandungsstreifen eines alten, in  weitem Bette hin und her pendelnden 
E io Negro ausgehenden humosen Lösungen berücksichtigt werden. Verf. 
ste llt 7 Verwitterungstypen auf [die naturgemäß etwas w illkürlich umgrenzt 
sind. Es ist schwer, dabei gewissen geringfügigen, aber fü r den Verwitterungs- 
typ  doch bedeutungsvollen Verschiedenheiten der Gesteinstextur und -Struktur 
gerecht zu werden. Eef.] Das nächste Kapitel über die S truktur der zwischen 
zwei Widerlagern aus kristallinem Grundgebirge gelegenen Eio Negro-Senke 
kann hier nur gestreift werden. Westlich der Eio Tacuarembó-Linie [s. Keferat 
über F alconer , 1. c.] läßt sich die fü r das südbrasilische Gondwana-Gebiet 
geltende westliche Schichtneigung kaum irgendwo direkt feststellen. Verf. 
hä lt sich darum an den Kontakt der Eruptivdecken m it „den Sandsteinen“  
im  Liegenden. [Diese sind jedoch verschiedenen Alters; zwischen Eivera, 
Tacuarembó und Achar gehören sie dem Obergondwana, am Eio Negro 
infolge des erwähnten Hiatus dem ältesten Gondwana an. Daß der K ontakt 
im  N bedeutend höher liegen muß, ist klar. Eef.] Infolge schwachen west
lichen Einfallens in  der vorliegenden Gegend und von annähernd meridional 
gerichteten, sich gegen W zum E. Uruguay verstärkenden Verwerfungen 
befindet sich der Melaphyr hier in  der Tiefe.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen fo lg t die Beschreibung der in  
der Überschrift genannten, ganz von den Eruptivdecken fundamentierten 
Gegend. Sie is t teilweise von Dünen bedeckt, die ihrer Unterlage beträcht
liche Wassermengen zuführen. In  anderen Fällen ist die Verwitterung des 
Untergrundes von auflagernden Flußterrassen, Sümpfen u. dgl. abhängig. 
Wasserdurchlässige Horizonte wechseln im  Melaphyr m it undurchlässigen, 
gebildet teils aus frischem, teils sekundär verstopftem Material. Der ganze 
vorliegende stratigraphische Komplex ist nur sekundär, d. h. durch im  wesent
lichen offen gebliebene K lü fte  permeabel. An einem schematischen Profile, 
das die angegebene Schichtneigung im  Einfluß auf den mäandrierenden 
Fluß zeigt, werden die Gesetze des Wasserein- und -austritts erläutert. Zu 
betonen is t dabei, daß das Einfallen keineswegs uniform das angegebene ist. 
E in Wasserhorizont kann eine stärkere Neigung aufweisen als die dem Fluß-
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Spiegel eigene. Stauwasserhorizonte in  den Eruptivdecken sind die 
Folge.

Angeschlossen ist die Betrachtung des Wasserverlustes durch In filtra tion  
von dem geplanten Staubecken aus. Sein Spiegel muß am Rincon de Bonete
5_g m tiefer liegen als die m ittlere Höhe der „Cuchilla“  (Teilwasserscheide,
die in  den großen Mäander e in tritt), um Verluste zu vermeiden. E in  Ab
fließen auf größere Entfernung hin hä lt Verf. deshalb fü r nicht möglich, weil 
bei dem K lim a des Landes alle unter dem Spiegel der Wasserläufe gelegenen 
durchlässigen Horizonte schon wassergetränkt seien. Auch die Sandsteine 
im  Liegenden sollen keine Gefahr fü r ein Entweichen beträchtlicherer Mengen 
nach W zum R. Uruguay darstellen. Am Schlüsse werden noch einige fü r die 
Errichtung des Staudamms wichtige Beobachtungen und bei den nötigen 
Ausschachtungen zu berücksichtigende Daten mitgeteilt. Zur Anlage des 
Dammes wird die Strecke des Profils I  (1) empfohlen. K. W alther.

K. Pusch: E in  B e itra g  z u r B oden sen kung s le h re . (Montani
stische Rundschau. 23. 1931. 1 5.)

Unter Zuhilfenahme einer schematischen Skizze wird an Hand auf
gestellter Gleichungen gezeigt, wie Auflockerung und Senkung über einem 
verbrechenden Hohlraume das Hangende in eine Unzahl von Bruchhöhen 
und Auflockerungsresten zerlegen. Die rein hypothetischen Überlegungen 
beschränken sich nur auf den Fall lotrechter Senkungsvorgänge. Die Be
einflussung der Raumvermehrung des zu Bruch gehenden Hangenden unter 
der Einwirkung seitlicher Schübe und Nachrutschungen wird nicht berück
sichtigt Die in Go ldr eic h ’s Werke: „D ie Theorie der Bodensenkungen in 
Kohlengebieten“  geäußerten Ansichten werden z. T. kritisch beleuchtet.

Fr. Buschendorf.

A. Kum m : Ü ber d ie  U rsachen vo n  T o n ru ts c h u n g e n  im  E rd -  
un d  B ergbau . (Zs. Deutsch. Geol. Ges. 82. 1930. 535.)

Kom biniert man die mechanisch zunächst indifferent erscheinenden 
Werte des Kalk- und des Feinkorngehaltes ( <  0,005 Korndurchmesser) zu 
einem Produkt aus jenem und den Grobkorngehalt (100 Feinkorngehalt), 
so würde es sich bei einem Produktwert von unter 360 um Rutschton, bei
einem solchen von höherem W ert um standfesten Ton handeln.

E. Christa.
V . Pcelincev and J. Semenov: The L a n d s lid e  „C lie rn y  B u g o r“  

on th e  s o u th e rn -c o a s t o f th e  C rim ea. (Transact. of the United 
Geol. Prosp. Servic. of USSR. 200. Leningrad 1932. 1 -4 5 . W ith  1 map and 
7 plates. Russ. m it engl. Zusammen!)

Der unter dem Namen „Tscherny Bugor“  bekannte Erdrutsch fand 
statt am Kilometerstein 51 der Chaussee Sebastopol—Jalta.

Die heutige Fläche der Verschiebungen des Erdrutsches stellt nur einen 
Bruchteil eines größeren Erdrutschgebietes dar, welches schon seit langem 
bekannt ist. Die intensive Bewegung des „Schwarzen Bugor“  wird besonders 
durch die Steilheit des hohen Hanges bedingt, bei der sich die von vielen 
Spaltrissen durchzogene schiefersandige Schichtfolge im  labilen Zustand 

befindet.
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Die Orographie und die Geologie der Umgebung wird genau geschildert. 
Dann fo lg t die Beschreibung der Schürf- und Untersuchungsarbeiten. Diese 
hatten den Mechanismus des Erdrutsches allerdings nicht ganz klären können. 
Am  Schluß werden die schwierigen technischen Fragen erörtert, welche die 
Bekämpfung des Erdrutsches zum Gegenstand hatten. N. Polutoff.

E. G aber: N euere G e s te in s u n te rs u c h u n g e n  de r V e rs u c h s 
a n s ta lt  f ü r  H o lz , S te in , E isen  an der Techn. H o ch sch u le  K a r ls 
ruhe . (Zs. D. Geol. Ges. 82. 1930. 348—367. M it 21 Textabb.)

Die Arbeit verdient die vollste Beachtung der Geologen und Petrographen; 
handelt es sich doch um das F e s t ig k e its v e rh a lte n  der Gesteine, das hier, 
wenn auch vom rein technischen Gesichtspunkte aus, nach zumeist ganz 
neuartigen und allgemein interessierenden Methoden za h le n m ä ß ig  zu er
fassen versucht wird. Nachdem die auf Jahrtausende zurückgehende Vor
herrschaft des Natursteins durch den Beton gebrochen war, blieb das Natur
produkt als S c h o tte r  und P f la s te rs te in  immer noch das wichtigste 
Konstruktionsglied fü r Herstellung der Straßendecken. Hier aber haben sich 
durch den Umschwung im  modernen Verkehr Transportgeschwindigkeit und 
Achsenlast um ein Vielfaches erhöht, so daß die mechanische Material
beanspruchung je tz t weit weniger einen statischen, als vielmehr infolge des 
neu auftretenden Erschütterungsmomentes einen dynamischen Charakter 
trägt. Unter diesen Gesichtspunkten w ird die bisher so sehr in  den Vorder
grund gestellte Eigenschaft der D ru c k fe s t ig k e it  als „praktisch fast wertlos“  
bezeichnet; ja  sie kann, wenn sie auf Kosten der wichtigeren Z ä h ig k e it  
geht, bei hinzukommender Sprödigkeit sogar schädlich wirken. Von aus
schlaggebender Bedeutung ist einerseits die A rt des Kraftangriffes, anderer
seits d ie  W id e rs ta n d s fä h ig k e it  gegen w ie d e rh o lte n  D ru c k  und  
S ch lag  a u f k le in e  F lä c h e n , K a n te n  u n d  E cken . Die S ch u b 
fe s t ig k e it  beträgt beispielsweise nach Versuchen am Granit nur tV der 
Druckfestigkeit (Würfelfestigkeit) und is t im  Sinne des Verf.’s wesens
verschieden von S c h e r fe s t ig k e it ,  weil bei Schub die Flächendimensionen 
des aus dem Probekörper herausgeschobenen Stückes sich nicht ändern, die 
Angriffskraft aber größer w ird und der Bruch durch übergroße Schubspannung 
zustande kommt, bei Scherung aber die K ra ft konstant bleibt und in  der 
Bichtung der Trennung die Einschnittfläche unter übergroßer Druckspannung 
sich verkleinert. Aus Druck- und B ie g e fe s tig k e it  errechnet sich die Z u g 
fe s t ig k e it ,  deren Wertgröße eine noch geringere is t wie diejenige der Druck
festigkeit. Doch wird in Schub- und Biegefestigkeit allenfalls ein Maßstab 
fü r die praktisch ausschlaggebende Zähigkeit des Materials erblickt. Und so 
is t auch die Festigkeit gegen sc h le ife n d e  A b n ü tz u n g  eine technisch 
bedeutsame Eigenschaft, m it der auch in  der Geologie genugsam operiert 
wird; Zu den hier nicht zu vernachlässigenden Wertgrößen gehört endlich 
die V e r w it te r b a r k e it  des Gesteins.

Mag auch an den theoretischen Erwägungen in  der Abhandlung des 
Verf.’s wohl noch manches in der Schwebe liegen, so erscheint dieser Umstand 
dadurch wieder wett gemacht, daß allenthalben das empirische Moment zum 
Durchbruch gelangt. So w ird auch in  allen Fragen der mechanischen Be
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anspruchung ein großes R a u m g e w ic h t des technisch in  Betracht kom
menden Materials fü r erforderlich angesehen, weil die Trägheit des Körpers 
oder die Größe der Masse im  physikalischen Sinn die Widerständigkeit er
fahrungsgemäß erhöht. Auch g rößere  K a n te n lä n g e  des Probekörpers 
is t insofern) von wesentlichem Vorteil, als sie die Streuung der Festigkeits
werte verringert. Kleine W ürfel oder gar Probekörper von kreiszylindrischer 
Form hinwiederum haben erfahrungsgemäß höhere Festigkeit.

Unter Beigabe von Lichtbildern einer Reihe m a s c h in e lle r  E in r ic h 
tu n g e n  erläutert Verf. die verschiedenen sinnreich erdachten Prüfungs
methoden. Genannt seien hier nur der Druck-, Schub- und Biegeversuch in 
der 500-Tonnen-Presse, die Prüfung auf Wasseraufnahmefähigkeit durch 
Behandlung des wassergesättigten Probestücks im  elektrischen Trockenofen 
sowie auf Frostbeständigkeit am Ammoniakkompressor m it angeschlossener 
Gefrieranlage, die Oberflächenabnützung im  Sandstrahlgebläse des W ind
kessels, die Beanspruchung des Gesteins in der Schleifdreh- sowie in der m it 
Sprungscheibe ausgestatteten Schleifstoßmaschine, die Erprobung der Stoß
festigkeit bei Schlag gegen Flächen, Kanten und Ecken in  der Trommel
mühle usw. Bedeuten all diese Versuche auch nur eine, wie Verf. sagt, „ve r
zerrte“  Nachahmung der natürlichen Verhältnisse unter abgekürztem Zeit- 
ablauf so mag bei diesen technischen Methoden die sorgfältig berechnete und 
exakt gehandhabte A rt der Durchführung und Auswertung gerade in  unserer 
Zeit wo die geologische Forschung wiederum Wege des Experiments zu be
schreiten im  Begriffe steht, sich immerhin als vorbildlich und nutzbringend

Als ein sehr wichtiger Faktor, der bei a ll diesen an einer ganzen Ver
suchsreihe vorzunehmenden Proben in Rechnung zu setzen ist, g ilt die sog.

wobei n die Anzahl der Versuche am gleichen Block und e die Abweichung 
des Einzelversuchs vom Durchschnittswert bedeutet. Jener W ert gibt zu
nächst Aufschluß über den wichtigen Betrag der Streuung des Verfahrens. 
Aus fehlertheoretischen Erwägungen heraus aber kann erst dann, wenn die 
gefundenen Durchschnittswerte einer Prüfung an zwei Gesteinsproben um 
mehr als das Dreifache jenes Wertes voneinander verschieden sind, eine 
technisch wirksame unterschiedliche Inhomogenität des Gesteines sicher 

angenommen werden.
Unter Würfelflächendruck wie auch im  Sandstrahlgebläse und im  Ab

nützungsverfahren, besonders aber in letzterem, erweisen sich Basalte im  
allgemeinen erheblich fester als Granit; bei letztgenannter Methode zeigt 
beispielsweise Porphyr günstigere Werte als dieser. Die Dauerschlagfestigkeit 
ergab maximal beim Basalt 24 800, beim Granit 1700, beim Sandstein gar nur 
20 registrierte Zerstörungsschläge. Verf. versäumt dabei nicht, immer wieder 
darauf hinzuweisen, daß verlässige Werte nur durch jahrelang fortgesetzte 

Versuche sich erzielen lassen.
Interessant ist endlich auch die an die Methoden der Metallurgie sich 

anlehnende rechnerische A rt der Auswertung des Prüfungsergebnisses, wobei

erweisen.

m it t le re  A b w e ic h u n g
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die Versuchszahlen, denen überdies verschiedene Wertigkeiten zukommen, 
zunächst auf gleiche Größenordnungen zu bringen sind, ferner den sog. Güte
ziffern je 5 Hauptsummanden zugrunde gelegt werden und aus der Häufig
keitskurve, welche die im  Laufe der Jahre ermittelten Güteziffern ersichtlich 
macht, auch finanztechnisch verwertbare Güteklassen sich aufstellen lassen. 
Das fü r den Geologen und Petrographen wichtige Fazit aber w ird gerade von 
technischer Seite darin erblickt, daß nach Yorliegen ausreichender Versuchs
zahlen und Erfahrungen eine gese tzm äß ige  A b h ä n g ig k e it  der te c h 
n isch  w ic h t ig e n  Eigenschaften des Gesteins von dessen Z usam m en
se tzu ng  und in n e re m  A u fb a u  m it der Zeit gefunden und so das zeit
raubende kostspielige technische Prüfungsverfahren schließlich erspart 
werden kann. Christa.

Technische Gesteinsuntersuehung’.
( E in s c h i.  B a u s te in e  u n d  ih r e  V e r w i t t e r u n g . )

J e r tz ,  K arl: Über die Prüfung von Gesteinen auf Abnützung durch den
Laboratoriumsversuch. (Dissert. Hannover 1932. 52 S.)

Stübel: K r it is c h e  B e tra c h tu n g  der M a te r ia lp rü fu n g s e rz e u g 
nisse ü b e r n a tü r l ic h e  G este ine. (Zs. Wasser- und Wegebau. 1931. 
Nr. 20 u. 21.)

Verf. verlangt fü r ein praktisches brauchbares Prüfungsergebnis, daß 
nicht nur die Probeentnahme sachgemäß erfolgt, so daß die Prüfungsergebnisse 
tatsächlich als Durchschnittsergebnisse angesehen werden können, sondern 
daß auch die Prüfverfahren selbst einwandfrei sind, die Ergebnisse der ein
zelnen Prüfungen an gleichen Maßstäben gemessen werden und daß vor allem 
die Bezeichnung besonders hinsichtlich des Sprachausdrucks k la r ist und von 
allen verstanden wird. Für manche Prüfungsergebnisse fehlt noch jeglicher 
Vergleichsmaßstab.

Verf. kritis iert, daß bei der Druckfestigkeitsprüfung nicht nur Angaben 
darüber fehlen, ob die Probewürfel aus einem oder mehreren Blöcken ge
schnitten worden sind, sondern es fehlt auch jede Erläuterung dahingehend, 
welche Schlußfolgerung man aus der Erweichungszahl auf die Frostbeständig
keit des Gesteins ziehen kann und soll. Auch die E rm ittlung der Abnutzbar
keit, Schlagfestigkeit, Kantenfestigkeit und des Widerstands gegen Schlag 
m it der Stopfhacke genügen nicht zur Beurteilung eines Gesteins, weil Ver
gleichswerte und -maße fehlen. Ferner entbehren die Versuchsergebnisse zur 
E rm ittlung der einfachen Wasseraufnahme, des Sättigungskoeffizienten und 
der Frostbeständigkeit jeglicher Hinweise, was die Zahlenwerte der einzelnen 
Versuche zu besagen haben. Die Abhandlung ist recht kritisch, was wohl in 
dem Gebiet der Gesteinsprüfung selbst liegt. M. Henglein.

K . Stöcke: W echse lbez iehungen  zw ischen  G efüge u n d  te c h 
n ische n  E ig e n s c h a fte n  von  G este inen . (Fortschr. Min., K rist. u. Petr.
17. 1932. 450.)

Es werden die Wechselbeziehungen zwischen petrographischen Merk
malen und technischen Eigenschaften erläutert, sowie auf die Untersuchungen
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des Staatlichen Materialprüfungsamtes Berlin-Dahlem hingewiesen, wo 
Gesteine, die als Baustoff Verwendung finden sollen, technologisch geprüft 
werden.

Die Ergebnisse eingehender mikroskopischer Untersuchungen werden m it 
denen der technologischen Prüfung in Beziehung gebracht.

M. Hengiein.

Ernst Trapp : M a te r ia lp rü fu n g  von  n a tü r lic h e n  G este inen  
fü r  b a u te c h n is c h e  Zw ecke u n te r  besonde re r B e rü c k s ic h tig u n g  
der Z ä h ig k e it .  (Diss. Berlin 1929.)

Der Hauptwert bei der Prüfung der natürlichen Gesteine, die zum 
Straßenbau verwendet werden sollen, ist neben den Druckversuchen auf die 
Zähigkeitsbestimmung zu richten, und zwar in Verbindung m it der m ikro
skopischen Untersuchung der Probestoffe. Zur Feststellung der Zähigkeit, 
also des Widerstandes der Gesteine gegen Schlag und Stoß, dürfte sich das 
Verfahren des Schlagversuchs am Schotter bei Verwendung eines Fallbärs 
von 50 kg sehr gut eignen. Nach Verf. gibt das Verfahren nach F öppl zweifel
hafte Werte- er möchte es durch diesen Schotterschlagversuch ersetzen. 
B a s a lt verhält sich gegen Schlag und Druck einheitlich. Das S trukturbild 
wird untersucht Je feinkörniger die Grundmasse und mineralogisch gleich
artiger die Einsprenglinge sind, desto gleichmäßiger ist die Widerstands
fähigkeit gegen Druck und Schlag. Beim Q u a rz p o rp h y r , der eine sehr 
feinkörnige Grundmasse gegenüber großen Einsprenglingen enthält, zeigt sich 
deutlich dessen unterschiedliches Verhalten gegenüber den mineralogisch 
ähnlich zusammengesetzten, aber gleichmäßig grobkörnigen Graniten. Ein 
D iaba s  und ein in  der S truktur sehr ähnlicher Basalt besteht aus einem 
filzartigen Gewebe von breiten Feldspatleisten, zwischen denen Augit- und 
Olivinkörner liegen. Das filzartige Gewebe der Feldspatleisten erhöht die 
Zähigkeit, während die gut spaltbaren Feldspäte die Druckfestigkeit mehr 
oder weniger herabsetzen. Henglein.

Otto B urre: Z u r F rage  eines N o rm eng es te ins . (Stein-Ind.

1933. 19.)
Die Einführung eines Normengesteins fü r alle Gesteine und alle Eigen

schaften ist unzweckmäßig und undurchführbar. Dagegen ist die Aufstellung 
je eines Normengesteins fü r verschiedene Verwendungszwecke möglich und 
wünschenswert. Es würde dadurch ein Vergleichsmaßstab geschaffen, der 
die Bewertung und den Vergleich von Gesteinen auf Grund der zahlenmäßigen 
Ergebnisse der einzelnen Untersuchungsmethoden erleichterte.

Bei der Wahl eines Normengesteins is t folgendes zu berücksichtigen: 
Das Gestein muß in  sich so gleichmäßig sein, daß die Untersuchungsergebnisse 
möglichst geringe Streuungen aufweisen. Es muß in  solcher Menge Vorkommen, 
daß eine baldige Erschöpfung der Lagerstätte ausgeschlossen erscheint, damit 
auch später noch Vergleichsversuche angestellt werden können. Jedenfalls 
muß Probematerial in  ausreichender Menge sichergestellt sein. E in Gestein 
m it abnorm hoch oder tie f liegenden Werten is t ungeeignet, da sich sonst 
die Prozentzahlen in zu weiten Grenzen bewegen und nicht mehr miteinander
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vergleichbar sind. Es ist zu vermuten, daß sich nach Einführung dieser 
Methode der Begriff „Normengestein“  in den Begriff „Normalgestein“  wandelt. 
Bei richtiger Festlegung der Normeneigenschaften, die sich leicht zu Normal
eigenschaften umwandeln würden, ließe sich vielleicht ein Gütemaßstab 
gewinnen, der bei Lieferungsbedingungen zugrunde gelegt werden könnte.

M. Henglein.

Annemarie Schm ölzer: Z u r F rage  eines N o rm g e s te in s . 
(Ebenda. 38.)

Verf. n im m t Stellung zu dem vorhergehend referierten Aufsatz von
0 . B urre  und kommt zu dem Schluß, daß die Angabe von Grenzfestigkeits
zahlen (wie vorzüglich fest, fest, mittelfest, mittelverschleißfest, mürbe für 
die Druckfestigkeit usw.) allgemein den Zweck erfüllt, die Werte eines Prü
fungszeugnisses anschaulich zu machen, in  höherem Grade als die Angabe 
von Normgesteins-Yergleichsziffern. Dieselben sind durch Norm oder Ver
einbarung festzulegen. Die Annahme verschiedener Grenzziffern fü r die 
verschiedenen Gesteinssorten, wie dies H irschw ald  fü r die Druckfestigkeits
angaben eingeführt hat, erscheint im  allgemeinen überflüssig.

Hierzu bemerkt 0 . B u r r e , daß zahlenmäßige Angaben des Verhältnisses 
zum Einheitswert ( =  Normengestein) sich wegen der größeren Genauigkeit 
besser zum Vergleich der Prüfungsergebnisse eignen als „Grenzfestigkeits
zahlen“  von Eigenschaften, wie „fest, wenig fest“  usw. M . Henglein.

H . Udluft: W as is t  e in  M arm or?  (Stein-Ind. 1933. 25 u. 39.)

Die Kurkölnische und Jülich-Bergsche Bergordnung sind die einzigen, 
die den Marmor zu den bergbaufreien Mineralien stellten. So sind bis zum 
Jahre 1865 bei Alme, Brilon, Enkhausen, Mecklinghausen, Niedersalvei, 
Suttrop, Venholthausen Marmorfelder verliehen worden [auch in  Warstein, 
Rcf.]. Diese Marmorvorkommen gehören den devonischen Kalkzügen des 
Rheinischen Schiefergebirges an, die in SW—NO-Richtung an tektonische 
Aufsattelungen oder Einmuldungen gebunden sind. Diese Kalkmassen sind 
m it Unterbrechungen von Elberfeld über Iserlohn, Balve bis nach Brilon 
zu verfolgen und außerdem treten sie in  der Attendorn—Elsper Doppelmulde 
und dem Hirschberg—Warsteiner Sattel neben einigen weniger bedeutenden 
Vorkommen auf.

Diese Kalksteine sind von weißem Kalkspat mehr oder weniger durch
zogen. Daher finden sie Verwendung, obwohl nach petrographischen Be
griffen nur ein Teil als Marmor bezeichnet werden kann, nämlich die Kalkspat
adern.

Verf. setzt sich nun m it dem Marmor und dem Bergrecht und den ver
schiedenen Marmordefinitionen auseinander, sowie m it dem Begriff Polier
barkeit und dem Marmor im  Zolltarif. Die Petrogenese der Kalkgesteine 
w ird beschrieben. Zusammenfassend ergibt sich, daß die wissenschaftlich 
petrographische Definition scharf ist, aber vie l enger als die der Praxis. Die 
Ursache der Schwierigkeit liegt darin, daß man gelernt hat, einen „K a lk “  zu 
polieren und ihn an einer solchen Stelle zu verwenden, an der man sonst 
echten Marmor verwandte. Aus Unkenntnis der petrographischen Eigen
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schäften und aus Geschäftsgründen hat man die Bezeichnung „M arm or“  
benützt, da sich ja die Verwendungsart deckte. Eine Definition, die dem 
gegenwärtig herrschenden Brauche in der Praxis gerecht würde, müßte die 
Fassung haben: Handelsmarmor is t jeder polierbare, dichte oder körnige, natür
liche Kalk- oder Dolomitstein von auffallenderer Farbe oder Zeichnung. E r 
muß zu Erzeugnissen der Kunst bezw. zur kunstgewerblichen Herstellung von 
Gebrauchsgegenständen verwendbar sein und sich in  größeren Platten und 
Blöcken brechen lassen. Verf. is t der Meinung, daß vom Standpunkt des 
Geologen aus am wünschenswertesten wäre, wenn die Bezeichnung „M arm or“  
fü r körnige, vollkristalline, metamorphe Kalke reserviert bleiben könnte, 
als rein petrographische Bezeichnung dominierte und alle andern nur m ikro
kryptokristallinen Kalke eben als „polierbare Kalksteine“  in  den Handel 
gebracht würden.

Eine Begriffsnormung wäre richtig. Man müßte analytisch die Reinheit 
der Kalke bestimmen, die petrographische Struktur, die Textur und Korn
größe messen und eine Angabe über die nach einem bestimmten Verfahren 
erzielte Polierbarkeit machen. Dann ließe sich sehr wahrscheinlich eine 
exakte Möglichkeit der Begriffsbestimmung finden, die leicht nachzuprüfen 
und von allen Seiten anerkannt wäre. M- Henglein.

K ie s lin g e r ,  Alois: Zerstörungen an Steinbauten, ihre Ursachen und ihre 
Abwehr. (Verlag Franz Deuticke, Leipzig u. Wien 1932. V I I I  +  346 S. 
M it 291 Abb. im  Text u. 13 Zahlentaf. Preis geh. RM. 25.— , in Ganz
leinen RM. 27.—.) — Vgl. Bespr. in  CB1. Min. 1933. B. 527—528. 

C o tte r,  A. G. de P.: The specific gravity and porosity of Indian building 
stones. (Rec. Geol. Surv. India. 66. Calcutta 1932. 348—355.) 

W arnes, A. R .: Building stones, their properties, decay and preservation. 
(London, Benn, 1926.)

H a b e r la n d t,  Herbert: Travertin, der moderne Verkleidungsstein. (Öster
reichische Bauzeitung. Wien 1932. 8. 180—181.)

K ie s lin g e r ,  A .: Verwitterungserscheinungen an Bausteinen. (M itt. d.
Geogr. Ges. Wien. 75. 1932. 364—372.)

R ü th ,  G.: Technische Sicherungsmaßnahmen am Dom zu Nordhausen. 
(Die Denkmalpflege. 1931. H eft 2/3. 77 u. f.) Betr. Verwendung von 
Gips zu Bauzwecken; angeführt nach A. K ie s l in g e r , Zerstörungen an 
Steinbauten. Leipzig u. Wien 1932. S. 189.

K ie s lin g e r ,  A .: Gebogene Steine. (Die Umschau. 35. F rankfurt 1931. 436.) 

S to is , A .: Schalenverwitterung an Marmor. (Architektur u. Bautechnik. 
19. Wien 1932.)

K ie s lin g e r ,  A .: Überblick über die Verwitterung an Bauwerken. (Monats
schrift Wiener Bauhütte. 24. 1930. Heft 4 u. 5.)

F lü g g e , R .: Die Feuchtigkeit im  Hochbau. (Halle a. d. S. 1931.) 
L a u r ie , A. P. and J. M iln e : The evaporation of water and salt Solutions 

from surfaces of stone, brick and mortar. (Proc. R. Soc. Edinburgh 
1926/27. 52—68.)

S t ilb a c h , H .: Der Marmor und seine Verwendung für die Innenarchitektur 
in Dresden. (Steinindustrie. 1931. 222 u. f.)
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D e rv il le ,  H .: Le marbre Henriette, banc récitai construit par des algues 
calcaires. (C. R. 190. Paris 1930. 1434.)

—■ Le marbre Lunel, ses variétés. Le Lunel fleuri. (C. R. 190. Paris 1930. 
1572.)

S e ipp , H .: Comersee-Marmor und seine Verwendung. (A rchitektur u. Bau
wesen. 18. Wien 1930. Heft 23. 368 u. f.)

— Die Pfarrkirche zu H a ll in  Tirol. Eine werkstoffliche Studie. (Architektur 
u. Bauwesen. 18. Wien 1931. Heft 3. 39.)

W in te r ,  A .: Die österreichischen Marmore und Serpentine. (Architektur u.
Bauwesen. 18. Wien 1931. Heft 15—16.)

P a p p , F .: Die Marmore Ungarns. (Architektur u. Bauwesen. 19. Wien 1932.) 

F a b e r, G.: Fressende Wunden im  Luxemburger Sandstein. (Monatsber. 
d. Ges. Luxemburger Naturfreunde. N. F. 24. 1930. 148—151.)

Alois Kieslinger: D e r „W ie n e r S a n d s te in “  als B a u m a te r ia l.  
(A rchitektur u. Bautechnik. Wien 1931. 380—390.)

Zeigt die Verwertung des Materials, dessen Verwitterung (Verfärbung 
infolge des Eisengehaltes, Frostwirkung, Schalenbildung [Diffusionskrusten], 
Zementwirkung), sowie die mikroskopischen Verhältnisse der Gesteine.

Erich Kaiser.

S to is , A .: Über Versuche m it Steinschutzmitteln. Prüfung der Wirkungs
weise und Dauerhaftigkeit von Steinschutzmitteln m ittels Zugfestigkeit. 
(Der Bautenschutz. 4. Berlin 1933. 1—10.)

K ie s lin g e r ,  A .: Wetterfestigkeit von keramischen Baustoffen. (Beilage zu: 
Die Bau- u. Werkkunst. 7. Wien 1931. Heft 15.)

—  Pflanzenwuchs auf Wiener Gebäuden. (Architektur u. Bautechnik. 17. 
Wien 1930. 249—254.)

A. Kieslinger: V e rw it te ru n g  im  In n e rn  von  G ebäuden. Ih re  
U rsa che n  u n d  ih re  B e k ä m p fu n g . (A rchitektur u. Bautechnik. 17. 
Wien 1930. 293—310.)

Unter Heranziehung von vielen älteren Literaturangaben beschreibt der 
auf dem Gebiete der Untersuchung von Verwitterungserscheinungen an 
natürlichen Bausteinen so emsig tätige Verfasser (vgl. auch das Referat 
CB1. Min. 1933 B. 527 über das neueste zusammenfassende Werk sowie 
die im  folgenden angeführten Arbeiten des Verf.’s) die verschiedensten 
Feuchtigkeitsschäden, welche an Wiener Bauten festgestellt wurden und belegt 
seine Ausführungen durch viele gute Abbildungen. Besprochen werden ein
gehender folgende Vorgänge: 1. Baufeuchtigkeit, 2. Feuchtigkeit durch E in
dringen von Wasser von oben (In filtra tion), 3. Seitliche Einpressung der 
Feuchtigkeit durch Wind, 4. Aufsteigende Grundfeuchtigkeit, 5. Luftfeuchtig
keit, aufgenommen durch Absorption, 6. Feuchtigkeit durch Kondensation 
feucher Lu ft, welche durch Öffnungen eindringt, 7. Feuchtigkeit als Erzeugnis 
des Wohnbetriebs. Wenn hierbei auch mehr bautechnische Einzelheiten er
örtert werden, so sind doch viele die allgemeine Verwitterung behandelnde 
Einzelheiten besprochen. Erwähnt sei, daß auch der E influß von schädlichen 
Bestandteilen in den Bauten selbst besprochen wird. Erich Kaiser.



Technische Gesteinsuntersuchung. 1009

A. Kieslinger: Schäden an G ra b s te in e n , ih re  U rsa che n  un d  
ih re  V e rm e id u n g . (Architektur u. Bautechnik. 18. Wien 1931. 456—465.)

Viele gute und lehrreiche Abbildungen!
Freistehende Grabdenkmäler sind oft besser haltbar, als solche in Arkaden

grüften. Polierte Granite sollen niemals Krustenbildung zeigen. Kalkstein 
(Marmor) verliert sehr rasch seine Politur und sollte höchstens in  matter, 
höchstens geschliffener Fläche verwandt werden. Erich Kaiser.

A. Kieslinger: D ie  R e s t a u r i e r u n g  d e s  S t e p h a n s 
t u r m e s  v o l l e n d e t .  (A rchitektur u. Bautechnik. 19. Wien 1932.
14—16.)

Die Schäden sind nicht auf das Material (Kalkstein von St. Margareten), 
sondern auf die Verwendung von Eisen bei der Befestigung zurückzuführen. 
Auch Vergießen m it Blei schützt nicht vor der Rostwirkung. Die Bedeutung 
der Wetterseite — Abwaschung durch Regen. Ansetzen von Ruß auf der 
Gegenseite —• w ird näher besprochen. Erich Kaiser.

A . Kieslinger: K ru s te n b i ld u n g  an B a u s te in e n . (Der Bauten
schutz. 2. Berlin 1931. 25—29.)

Dieser Aufsatz enthält wie die anderen hier besprochenen Mitteilungen 
des Verf.’s Vorarbeiten zu dem im  CB1. f. Min. 1933. B. 527 besprochenen 
Buche des Verf.’s. Das Wandern der Feuchtigkeit in  dem Baustein und das 
Wiederhervortreten an die Oberfläche werden näher geschildert. E in Teil der an 
die Oberfläche gebrachten Stoffe (hauptsächlich CaC03 und CaS04) bleibt in  den 
oberflächennahen Teilen des Gesteines und verdichtet sie (Innenkruste oder 
Diffusionskruste). E in Teil t r i t t  durch die Poren aus, bleibt aber an regen
geschützten Stellen außen als Sinter in  den mannigfachsten Formen, meist 
als „Zäpfchensinter“ , haften (Außenkruste). Der Rest wird durch Regen,Wind 
usw. entfernt und geht meist verloren. E r kann ausnahmsweise in  der Nach
barschaft des Entstehungsortes wieder zum Absatz kommen (Fortgeführte 
Stoffe). Die Unterscheidung von Innen- und Außenkruste ist, wie Verf. m it 
Recht betont, von grundsätzlicher Bedeutung [und sollte auch bei den Ver
witterungserscheinungen in  der freien Natur besser beachtet werden. Ref.].

Die Innenkruste besteht aus Kalkcarbonat und -sulfat. Unter der Kruste 
t r i t t  eine sandig-mehlige Zwischenschicht auf. Je dichter die äußere Kruste 
wird, um so stärker ist das darunter befindliche Gestein aufgelockert. Die 
Dicke der Innenkruste hängt von der Korngröße und der Verteilung der 
Poren im  Gestein ab. Die Kruste kann sich lange halten, dann t r i t t  aber, 
durch verschiedene äußere Ursachen bedingt, ein rascher Verfall ein.

Die Außenkruste w ird einerseits aus Auslaugungsstoffen aus dem Ge
stein, andererseits aus Verunreinigungen der L u ft gebildet. Die Außen
kruste besteht, abgesehen von Ruß usw., immer in der Hauptsache aus K a lk
carbonat, m it einem wechselnden, aber nicht hohen Gehalt an Kalksulfat. 
An großporigen Gesteinen kann sich ein Zäpfchensinter bilden, während 
feinporige zu mehr oder weniger glatten Sinterkrusten führen, beide nur 
an regengeschützten Stellen, vornehmlich an der Unterseite von überhängenden 
Gesteinsteilen. Erich Kaiser.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. n . 64



1010 Angewandte Geologie.

H a b e r la n d t,  H .: Über eine neue Anwendung der Analysen-Quarzlampe
zur Untersuchung von Handelsmarmoren. („D ie  Stein-Industrie“ .
Berlin 1931. 106.)

— Yerwitterungserscheinungen an Wiener Marmor-Verkleidungen. (Öster
reichische Bauzeitung. 7. Wien 1931. 411—413.)

— Verwitterungsstudien an Epitaphien des St. Stephans-Domes in  Wien.
(Die Denkmalpflege. 5. 1931. 99—104.)

A . Kieslinger: R a u m g e w ic h t, P o ro s itä t  u n d  W assera u fna hm e . 
(Geologie u. Bauwesen. 2. Wien 1931. 228—232.)

Die oft geübte Angabe der Wasseraufnahme in  Gewichtsprozenten is t 
aus mehreren Gründen äußerst unvorteilhaft, so daß die Berechnung als 
Volumprozente gefordert werden muß. Die Berechnung des theoretischen 
Porenvolumens (aus spezifischem Gewicht und Raumgewicht) ermöglicht 
eine Nachprüfung der Zuverlässigkeit der durch Versuche bestimmten Wasser
aufnahme. Erich Kaiser.

Alois Kieslinger: I s t  d ie  K ru s te n b i ld u n g  an B a u s te in e n  
schä d lich?  (Geologie u. Bauwesen. Wien 1933. 5. 64—67.)

Es w ird die Frage erörtert, ob man neugebildete Krusten entfernen solle 
oder nicht. Verf. wendet sich m it Recht gegen jede Verallgemeinerung. Aus 
den Einzelangaben sei folgendes hervorgehoben:

Wenn sich eine noch ziemlich lockere Außenkruste [über die Begriffe 
Außen- und Innenkruste vgl. das Referat auf S. 1009 dieses Heftes und das Werk 
des Verf.’s „Zerstörungen an Steinbauten“ , Wien 1933; kurze Angabe der 
Begriffsbestimmungen auch in  der Besprechung CB1. Min. 1933. B. 527/8] 
und nur leichte Verdichtung darunter, also der Beginn einer Innenkruste, 
entwickelt hat, dann kann eine einmalige gründliche Reinigung und später 
eine in nicht zu langen Zeiträumen wiederholte Waschung allen Erfolg 
bringen, den man vernünftigerweise von solchen Maßnahmen überhaupt er
warten darf.

Wenn sich bereits eine deutliche Innenkruste, darunter aber noch keine 
Auflockerung („sandig-mehlige Zwischenschicht“ ), gebildet hat, dann kann 
die Entfernung dieser Innenkruste die Lebensdauer dieses Steines um viele 
Jahrzehnte verlängern. Is t jedoch unter der Innenkruste das Gestein bereits 
stark angegriffen, dann würde die Entfernung der Innenkruste den raschesten 
Zerfall des Gesteines zur Folge haben. „Solche Steine können überhaupt 
nicht gerettet werden.“  Verf. wendet sich m it Recht gegen eine Im prä
gnierung der lockeren Schalen.

[Man wolle auch beachten, daß die Verwitterungsschäden an unseren 
Monumentalbauten gewöhnlich erst dann zur Untersuchung gelangen, wenn 
dies letztgenannte Stadium des Fortschrittes der Krustenbildung eingesetzt 
hat und eine Rettung n icht mehr möglich ist. Ref.] Erich Kaiser.

S ym p o s iu m  on W e a th e r in g  C h a ra c te r is t ic s  o f M a s o n ry  M a 
te r ia ls ,  held a t the 34 annual meeting of the American Soc. for testing 
materials, Chicago, 111., June 22—26, 1931. (Proc. of the American Soc. for 
testing materials, Philadelphie, Penna. 31. Part I I .  128 S.)
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Diese fü r die Auffassung der Verwitterungsvorgänge an Bausteinen 
äußerst wichtige Zusammenfassung, aus der w ir das geologisch Wichtige 
entnehmen, enthält folgende Arbeiten:

D. W . Keßler: I n t r o d u c t io n  (a. a. 0. 3).

Die gegebene Zusammenfassung soll den augenblicklichen Standpunkt 
des Fragenkomplexes zur Verwitterung der Bausteine darstellen und als 
Ausgangspunkt zu einer eingehenderen Bearbeitung anregen.

H. S. B rig h tly : E c o n o m ic  aspects o f m a so n ry  decay fro m  
w e a th e r in g  (a. a. 0. 4—12).

Vom wirtschaftlichen Standpunkte aus werden die einzelnen Schädi
gungen besprochen. Als Typen des VerwitterungsVerfalls werden aufgeführt:

I .  Frostwirkung. 2. Chemische Verwitterung, umfassend die Ab
waschung oder Abätzung und das Verschwinden der Oberflächenschicht 
durch von Rauchgasen herrührende Säuren in Regenwasser und feuchter 
Lu ft. 3. Ausblühen oder Ausschwitzen löslicher Salze, die aus dem Bausteine 
oder dem Mörtel durch eingedrungene Feuchtigkeit ausgelöst wurden, welche 
später an der äußeren Oberfläche verdampfte. Die Feuchtigkeit kann kapillar 
vom Boden aufgestiegen, aus eindringendem Regen oder schmelzendem 
Schnee hervorgegangen, durch Kapillarw irkung aus angrenzenden anderen 
Bauteilen übergewandert oder aus dem Ruß und anderen Anhäufungen auf 
vorstehenden Teilen des Baues übergetreten sein. 4. Biologische Wirkungen, 
aus Pflanzen oder Stickstoffbakterien hervorgehend. 5. Druckwirkungen 
infolge wechselnder Durchfeuchtung und Austrocknung, Erhitzung und Ab
kühlung im  Gefolge des Niederschlags- und Jahreszeitenwechsels. — Nament
lich der vereinigten W irkung verschiedener Vorgänge sollte mehr Beachtung 
geschenkt werden. Den verschiedenen Gefahren könnte E inhalt geboten 
werden, wenn man das Material zum Bau vorsichtiger auswählen würde.

Ephrem Viens : The p e rfo rm a n c e  o f con c re te  in  exposed 
s tru c tu re s  (a. a. 0. 13—32).

Zeigt Vergleiche in der Verwitterung von Kunststeinen, Zement, Beton 
gegenüber der Verwitterung von Naturbausteinen auf.

J. W . M cBurney: The w e a th e r in g  o f s t r u c tu r a l c la y  P ro 
du c ts : A R e v iew  (a. a. 0. 33—46).

Die Verwitterung der Tonwaren im  weiteren Sinne, die der Backsteine usw. 
wird eingehend erörtert. Viele Literaturangaben.

G. F. Loughlin: N otes  on th e  w e a th e r in g  o f n a tu ra l b u ild in g  
stones (a. a. 0. 47—55).

Die meisten Eruptivgesteine geben, wenn sie in  frischem Zustande im 
Bau versetzt werden, keinen Anlaß zu besonderen Verwitterungserscheinungen. 
Sobald Granite leicht gute Politur annehmen, sind sie auch gegen die E in
flüsse der chemischen Verwitterung gesichert.

Dolomitmarmor ohne Eisengehalt und ohne die sonst so häufigen feinen 
Risse widersteht der Verwitterung sehr viel länger als Calcitmarmor.

I I .  64*
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Die Dauerhaftigkeit der Sandsteine hängt ganz von dem Bindemittel 
ab. Sandsteine m it kalkigem Bindemittel leiden durch Fortführung des 
Bindemittels, womit die Sandkörner ihren H a lt verlieren. Sandsteine m it 
tonigem Bindemittel zeigen ebenfalls raschen Verfall.

Die meisten Vorgänge der chemischen Verwitterung von Naturbau
steinen verändern nur das äußere Aussehen, setzen aber den Bau als Ganzes 
nicht in  Gefahr. [Diese Äußerung des Verf.’s dürfte nicht überall bestätigt 
werden. Ref.]

C. H. Behre jr .:  The w e a th e r in g  o f s la te  (a. a. 0. 56—62).

Physikalische Verwitterung zeigt sich in  einer Aufblätterung wie in 
einem Aufspringen nach oft kaum sichtbaren Querklüften. Frostversuche 
lassen leicht die brauchbaren von den unbrauchbaren Schiefern unterscheiden.

Chemische Verwitterung is t zumeist gering wegen der Widerstandsfähig
ke it der die Schiefer aufbauenden Verwitterungssilikate. Die am wenigsten 
widerstandsfähigen Schiefer sind die, welche Ca-, Mg- oder Fe-Carbonate 
bezw. deren isomorphe Mischungen enthalten. Die Verwitterung erfolgt 
unter M itw irkung von Kohlensäure der L u ft und schwefliger Säure aus der 
L u ft oder aus P yrit des Schiefers selbst. Neugebildeter Gips übt dann auch 
eine physikalische Sprengwirkung aus. Häufig erleiden die Schiefer nur eine 
Veränderung durch Verlust des Glanzes und der Farbe.

Loring O. Hanson: W e a th e r in g  o f aggrega tes (a. a. 0 . 63—76).

Die Dauerhaftigkeit von zerkleinertem Gestein und Mörtel wird näher 
untersucht. Um die natürliche Verwitterung zu beschleunigen, wurden 
Frostproben durchgeführt.

F. H . Jackson: W e a th e r in g  te s t  p ro ced u res  fo r  concre te  
(a. a. 0. 77—82).

H . D. Foster: W e a th e r in g  te s t  p ro ce d u re s  fo r  c la y  p ro d u c ís  
(a. a. 0. 83—86).

D. W . Keßler: W e a th e r in g  te s t  p ro ced u res  fo r  s tone  (a. a. 0  
87—91).

A u f diese, abgekürzte Wetterbeständigkeitsuntersuchungen gebenden 
Darlegungen seien die Geologen hingewiesen, welche sieh m it der Beurteilung 
von Bausteinen befassen.

D. W . Keßler: B ib lio g ra p h y  on w e a th e r in g  o f n a tu ra l s tone  
(a. a. 0 . 92—101).

F. R. M cM illan: B ib lio g ra p h y  on th e  w e a th e r in g  o f concrete 
(a. a. 0. 102—109).

F. O. Anderegg : B ib l io g ra p h y  on w e a th e r in g  o f con c re te  
m a s o n ry  u n its  (a. a. 0. 110—112).

Douglas E. Parsons: B ib l io g ra p h y  on th e  w e a th e r in g  o f 
s t r u c tu r a l  c la y  p ro d u c ís  (a. a. 0. 113—122).
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Auf diese Literaturübersichten, welche auch manche Arbeit in  deutscher 
Sprache und z. T. eine ganz kurze Charakteristik des Inhaltes der Arbeit 
bringen, sei kurz hingewiesen. Erich Kaiser.

G. W . Bain: S pontaneous E x p a n s io n . (Bull. Geol. Soc. America.
12. 1931. 236—237.)

An einigen Marmoren in  Vermont w ird eine spontane Expansion bei den 
im  Verlauf der Steinbruchtätigkeit neu freigelegten Teilen beobachtet. Ob
wohl es sich zweifellos um eine Volumenvermehrung handelt, konnte die 
Expansion nur in  einer Richtung gemessen werden, und zwar zu 0,0067 Zoll 
per Fuß.

Verf. glaubt, daß diese plötzliche Ausdehnung durch die Kompression 
bedingt ist, die das Gestein während der Faltung erfahren hat. In  den oberen 
20 Fuß des Profils zeigte sich keine Expansion. Curt Teichert.

H. W öhlbier: U n te rs u c h u n g e n  an G este inen der Z e c h s te in 
fo rm a t io n  z u r K lä ru n g  vo n  G e b irg s d ru c k fra g e n  im  M a n s fe ld e r 
K u p fe rs c h ie fe rb e rg b a u  u n d  im  K a lib e rg b a u . (Kali. 25. 1931.
167—171, 177—180, 198—200, 215—217, 230—232, 243—246, 258—263.)

Versuche über die Druckfestigkeiten wurden m it einer 100-t-Baustoff- 
presse vorgenommen. Von den ermittelten Druckfestigkeiten seien die M itte l
werte wiedergegeben:

1. Kupferschiefer senkrecht zur Schichtung (Wolfsschacht, 10. und
8. Sohle): 1040 (min. 860, max. 1290),

2. Kupferschiefer senkrecht zur Schichtung (Vitzthumschacht, 8., 9. und
10. Sohle): 920 (min. 775, max. 1095),

3. Kupferschiefer parallel zur Schichtung (Wolfsschacht, 8. u. 9. Sohle, 
nach 1 Min. Bruch): 810,

4. Kupferschiefer parallel zur Schichtung (Wolfsschacht, 8. Sohle, nach 
30 Min. Bruch): 1240,

5. Zechsteinkalk (Wolfsschacht, 9. Sohle): 2060,
6. Zechsteinkalk (Wolfsschacht, 10. Sohle): 1820,
7. Zechsteinkalk (Vitzthumschacht, 8. Sohle): 1400,
8. Zechsteinkalk (Vitzthumschacht, 10. Sohle): 1900,
9. Anhydrit (Wolfsschacht, 6. Sohle): 1200,

10. Gips (Wolfsschacht, 7. Sohle): 870,
11. älteres Steinsalz (6. Sohle): 435,
12. jüngeres Steinsalz: 320,
13. Hartsalz: 315 (alle Daten in kg/qcm).

Weiter wurden ausgeführt Versuche über die Kompression der Gesteine 
(an Kupferschiefer, Zechsteinkalk, Anhydrit, Gips und jüngerem Steinsalz), 
Versuche über Rißbildung im  Gestein, Versuche über die Verformbarkeit 
der Gesteine (nach der KiCK’schen Methode), Versuche nach der v. K arman- 
schen Methode und Elastizitätsversuche an Prismen m it den Kantcnlängen: 
9 X 9 x  18 cm, die Längenänderungen wurden m it H ilfe der MARTENs’schen 
Spiegelgeräte gemessen.
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Tabelle der E-Moduln bei den einzelnen spezifischen Drucken:

kg/qcm: 50 100 150 200 300 400 500 600 700

Hartsalz . . . 77500 72000 59000 47000
Jüng. Steinsalz 39000 22500 9000 5000 — ___ ___ _ _
A lt. Steinsalz . 56500 49500 32500 — — — ___ ___

Kupferschiefer — 125000 — 104000 97000 92000 87000 83000 80000
Zechsteinkalk . — 198000 — 166000 152000 143000 138000 133000 —

A nhydrit . . . — 200000 — 180000 170000 164000 161000 160500 160000

(Die dazugehörigen Druckfestigkeiten sind: in  kg/qcm fü r Hartsalz 315, 
fü r Jüng. Steinsalz 320, fü r A lt. Steinsalz 435, fü r Kupferschiefer 950, für 
Zechsteinkalk 1800 und fü r Anhydrit 1200). Abschließend w ird der Versuch 
unternommen, aus den Versuchen Nutzanwendungen fü r den Bergbau zu 
gewinnen. A . Geller.

Technologisch wichtige Mineralstoffe.
B a rd le y -W ilm o t ,  V. I-,: Les Abrasifs. Produit du Canada. Partie I I I .  

Le Grenat. (Canada, Ministère des Mines, Division des Mines. Ottawa 
1931. 73 S.)

K e ß le r, D. AV. and AV. H. S lig h : Physical properties of the principle lime- 
stones used for building construction in the United States. (U. S. Bureau 
of standards, Technological Paper 349. AVashington 1927.)

L o u g h lin ,  G. F .: Indiana oolithic limestone. Relation of its natural features 
to its commercial grading. (U. S. Geol. Surv. Bull. 811. Contr. to econ. 
geol. 1929. Part I. AVashington 1930. 113—202.)

Otto Burre und W ilhelm  Dienemann: V o rk o m m e n  un d  V e r
b re itu n g  te c h n is c h  v e rw e n d b a re r G este ine , Tone u n d  Sande 
in  D e u ts c h la n d . (Stein-Ind. 27. 1932. 154, 172 u. 28. 1933. 53.)

Die Verf. beendigen ihre Aufsatzreihe (siehe Ref. dies. Jb. I I .  1932. 906), 
indem zunächst das Verbreitungsgebiet der E d e lto n e , die vorwiegend der 
Tertiär- oder Braunkohlenformation angehören, angeführt wird. M it Unter
brechungen ziehen sie von Schlesien durch die Lausitz, Sachsen, Ostthüringen, 
Hessen über den AVesterwald zum Rhein. Nur an wenigen Stellen treten sie 
außerhalb dieses Streifens auf, wie zwischen Deggendorf und Passau und im  
Nabgebiet. Aus Schlesien sind die der Steinkohlenformation angehörenden 
feuerfesten Tone bei Tarnowitz, Ruda, Neurode und Altwasser. Bei Bunzlau 
und Allersdorf t r i t t  in  der Kreide neben dem Töpferton auch feuerfester Ton 
auf. In  Mitteldeutschland liegt ein solcher im  Oberen Keuper in  der Koburger 
Gegend bei Kipfendorf. Im  Saargebiet tritt; flözartig im  Carbon eingelagert ein 
Tonstein auf, ebenso in der angrenzenden Pfalz. Die diluvialen und alluvialen 
Schichten des norddeutschen Flachlandes sind zwar reich an Tonen, führen 
aber keine feuerfesten Tone. Ein sehr kalkiger, toniger Geschiebemergel von
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Velbert bei Berlin ist als Kachelton bekannt. Bei Varel werden diluviale 
Klinkertone abgebaut.

Die wichtigsten Gips- und Anhydritvorkommen beherbergt die Zech
steinformation. In  der westlichen und südlichen Umrandung des Harzes, 
am Kyffhäuser, am Nord- und Südrand des Thüringer Waldes und zwischen 
Fulda und Werra stehen die Gipslager über Tage an. E in langer Gipszug zieht 
sich von Osterode bis Sangerhausen und Eisleben hin, in  dem bei E llrich und 
Niedersachswerfen große Brüche liegen. Unter dem Gips t r i t t  liie r auch 
A nhydrit auf, der an letzterem Ort in einem großen Bruch fü r das Leunawerk 
gewonnen wird. Örtlich beschränkt durchdringen im  norddeutschen Flach
lande die Gipslager stockförmig die jüngeren Deckschichten bei Sperenberg, 
Lübtheen in Mecklenburg, Segeberg in  Holstein, Exin, Wapno und Hohensalza 
in  Posen. Im  süddeutschen Muschelkalk und im  Keuper treten Anhydrit- und 
Gipslager auf.

Zum Schluß geben die Verf. eine Verteilung der technisch verwendbaren 
Gesteine, Tone und Sande auf die einzelnen deutschen Landschaften,

Auch hier sind wieder Karten beigegeben im  Maßstab 14 : 17 cm:
Karte 13. 27. 1932. 155: Edeltone.
Karte 14. 27. 1932. 172: Gips und Anhydrit.
Karte 15. 28. 1933. 54: Verteilung auf die einzelnen Landschaften.

M. Henglein.
Müller (Nauen): K le in p f la s te rd e c k e n  aus Q u a rz p o rp h y r. 

(Stein-Ind. 28. 1933. 101.)
Verf. schildert besonders die Vorzüge des Kleinpflasters, wie Herstellung 

bei jeder Witterung, Vermeidung von Straßensperrungen und Umleitungen 
des Verkehrs, einwandfrei in  hygienischer Beziehung, da geringste Staub
bildung und keine Schlammbildung au ftritt, ferner die Frage der Garantie
verpflichtung des Unternehmers, die technischen Einzelheiten, Abmessungen 
der Pflastersteine, Unterbau, Wahl der Fahrbaubefestigung und zeigt, inner
halb welcher Grenzen das Kleinpflaster als die wirtschaftlichste Befestigungsart 
zu gelten hat. Auch bei einer zukünftigen Zunahme des Verkehrs vermag die 
Kleinpflasterdecke dank der Widerstandsreserve, die sie ihrer Natur nach 
besitzt, die aber andere Straßendecken nicht aufzubringen vermögen, ge
nügend Widerstand den Beanspruchungen zu leisten. Die Entscheidung 
w ird um so mehr zugunsten des Kleinpflasters getroffen werden müssen, als 
hierfür die jährlichen Ausgaben niedriger sind als fü r andere Bauweisen.

Es werden die Eigenschaften des Kleinpflasters in Osthavelland auf den 
Strecken Nauen—Ketzin und Fahrland—Neufahrland, die seit 1902 hergestellt 
wurden, und die bis heute gemachten Erfahrungen den Betrachtungen zugrunde 
gelegt. M. Henglein.

Noell: D ie  P f la s te rs te in -  un d  S c h o tte r in d u s tr ie  im  neuen 
D e u ts c h la n d . (Ebenda. 50.)

Es w ird der Weg gezeigt, wie der Pflaster- und Schotterindustrie wieder 
ein genügender Lebensraum zugewiesen werden kann. Der Naturstein muß 
im  Straßenbau in  den Vordergrund gestellt werden; Ersatzstoffe müssen aus 
der Bauwirtschaft verschwinden. M. Henglein.
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Motschmann: Ü b er d ie  te ch n isch e  V e rw e rtu n g  von  S te in 
b ru c h a b fä lle n . (Ebenda. 36, 57.)

Steinbruchabfälle müssen am Gewinnungsort oder in  der Umgebung 
m it geringstem Aufwand abgesetzt und nutzbar gemacht werden. Einfach 
is t die Nutzbarmachung des Kleinfalls von Steinbrüchen, deren Material fü r 
die Bau- bezw. Kunststeinindustrie verwertbar ist.

S c h ie fe ra b fä lle  dienen als Schiefermörtel, sauberer Staub als F ilter
material, gepreßte Griffel, fü r Farben, Füll- und Isoliermassen, geeignete 
Mehle fü r keramische Zwecke, eisenoxyd- und alkalireiche Schiefer zur Ver
arbeitung von Pflasterklinkern, tonreiche zur Herstellung feuerfester Materia
lien, größere Stücke als Mauerbekleidung, Düngemittel und Schmelzmittel in 
Silika tindustrien.

Es w ird weiter die Verwertung alkalireicher Naturgesteinssande und 
mehle für silikattechnische Zwecke erörtert. Es werden Analysen aufgeführt, 
ebensolche einiger silikatindustriell schon gebrauchter Kieselsäurematerialien, 
wie von Taunusquarziten, Corbethaer Quarzit (99,93 % S i02), Sandstein von 
Magdeburg, Quarzitschiefer von Crummendorf.

M a rm o ra b fä lle  dienen zur Herstellung von Mosaiksteinchen, Splitt 
und Mehl, für Edelputz, Kunststeine (Terrazzo). Marmormehl läßt sich auch 
auf künstliche Marmorplatten verarbeiten und bildet m it Leimwasser eine 
gute Anstrichfarbe. Reines Marmörmehl findet auch in  der Silikatindustrie 
.Verwendung. Auch Ätzkalk wird aus Abfallgrus gewonnen.

Gesieinspulver werden in den letzten Jahren als Schleif- und Poliermittel, 
zur Herstellung harter Seifen und ähnlicher Reinigungsmittel, sowie im  
Gießereiwesen verwendet. Nebenprodukte können auch bei der Sandauf
bereitung gewonnen werden, indem die schweren Mineralien abgesondert 
werden. M. Henglein.

Stöcke: Z u r F rage  eines N o rm en -G e s te ins . (Ebenda. 105.)

Es werden die Ausführungen von Bu r r e , A. Schmölzer und R oth- 
fuchs (siehe vorstehende Ref.) zunächst kritisch behandelt. Verf. schlägt 
vor, die Gesteine an sich auf Grund von aufgestellten, nach Gesteinsklassen 
getrennten Häufigkeits-, Höchst- und Mindestwerten zu beurteilen. Hierbei 
besteht die Vergleichsmöglichkeit entsprechend dem verschiedenen Mineral
aufbau der Gesteine nur innerhalb ihrer Gattung. H insichtlich der Begut
achtung der Gesteine fü r einen bestimmten Verwendungszweck schließt sich 
Verf. völlig der Meinung 0. Bu r r e ’s an. M. Henglein.

G. Feurer: Ü b er d ie  Lebe nsd aue r von  S te in p f la s te r .  (Stein-Ind. 
1933. 23.)

Verf. g ibt nähere Ausführungen über die tatsächliche Lebensdauer ver
schiedener Steinpflasterarten in  einer Anzahl älterer Straßen von Frank
fu rt a. M. Es w ird unterschieden zwischen lebhaftem und mittlerem Verkehr. 
Über die Lebensdauer von Hartbasalt auf Sandbettung und auf Beton oder 
Packlage w ird berichtet. Die Liegedauer is t im  allgemeinen 43—52 Jahre 
und noch gut. Nur das 1891 in  der Gutleutstraße unter schwerem Verkehr
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liegende Hartbasaltpflaster is t erneuerungsbedürftig. Der Weichbasalt 
(Anamesit), der aus Brüchen in  der Nähe von Hanau bezogen wurde, kam 
bereits im  Jahre 1877 zur Verwendung. In  Straßen m it starkem Verkehr 
mußte das Material nach höchstens 26 Jahren, in solchen m it mittlerem Ver
kehr nach höchstens 30 Jahren ersetzt werden. Nur in  Straßen m it ganz 
geringem Verkehr hat er eine Lebensdauer von 43 Jahren erreicht.

Es werden Angaben über eine Anzahl Kleinpflasterstraßen angeführt.
M. Henglein.

W. Hoppe: Ü b e rs ic h t üb e r d ie  im  S traß en bau  ve rw e n d b a re n  
G este ine T h ü rin g e n s . (Stein-Ind. 28. 1933. 126, 140.)

Es werden die Vorkommen von Gneis, Granit, Granitporphyr und andere 
Ganggesteine, Diabas, Quarzporphyr, Porphyr, Porphyrit, Melaphyr, Meso
diabas Basalt, Amphibolit, Grauwacke, Quarzit, Kieselschiefer, Kalkstein, 
die A rt der Gesteine und ihre Verwendungsmöglichkeit beschrieben. Die 
technisch wichtigsten Eruptivgesteine sind im  ostthüringischen Schiefer
gebirge die Diabase, von denen allerdings nur die frachtgünstig gelegenen 
Vorkommen Bedeutung erlangen können. Die vielen kleinen Brüche dienen 
nur der örtlichen Versorgung. Ebenso verhält es sich m it den weit verbreiteten 
Porphyren und Porphyriten. Der Diabas südlich Weida und in West- und 
Südthüringen, in der Rhön und ihren Vorbergen sind die wichtigsten, in 
modern eingerichteten Werken gewonnenen Gesteine.

Dem Aufsatz ist eine Übersichtskarte über die im  Straßenbau verwend
baren Gesteine Thüringens beigegeben. M. Henglein.

H erm ann  Hoeffgen: A b g e k ü rz te  V e rfa h re n  z u r m echan ischen  
P rü fu n g  von  S traß en bau ge s te in en . (Diss. Karlsruhe 1929.)

Es w ird gezeigt, welchen Anforderungen die abgekürzten Verfahren zur 
Untersuchung und Kontrolle von Gesteinslieferungen entsprechen sollen, um 
aus ihren Ergebnissen möglichst zutreffende Schlüsse ziehen zu können. 
Durch Betrachtung teilweise neuartiger Methoden und der damit gemachten 
Erfahrungen wird nachgewiesen, m it welcher Genauigkeit die E rm ittlung 
der Gesteinseigenschaften möglich ist. E in besonders zweckmäßiges Verfahren 
m it einer Trommelmühle w ird näher untersucht. Untersuchungen damit an 
Schotter aus Granit und Porphyr haben ergeben, daß die Abnützung lang
samer wächst als die Versuchsdauer, die Größe der Abnützung im  Anfang der 
Versuchsdauer ein Maß fü r die Geeignetheit der Kornform und die Zu
nahme der Abnützung nach dem Abrunden der Schotterstücke ein Maß für 
den dynamischen Abnützungswiderstand der Versuchskörper gibt. Würfel
förmiger Schotter g ibt kleinere Abnützung als pyramidenförmiger.

In der Abhandlung werden die Prüfverfahren, A rt der Beanspruchung 
von Pflaster und Schotter in der Straße, Vergleich zwischen Form, Größe und 
Bearbeitung der Versuchskörper und Gebrauchskörper, sowie die zahlen
mäßige Zuverlässigkeit der Gesteinsprüfung eingehender behandelt.

° M. Henglein.
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Karl Gölz: F e in m in e ra l im  S traß en bau . (Diss. Darmstadt 1932.)

Es werden Untersuchungen zur Charakterisierung von Sanden, ins
besondere fü r bituminöse Feinmineraldecken angestellt. Kornzusammen
setzung und Lagerungsdichte des Materials müssen einen gesetzmäßigen 
Zusammenhang haben, wie die Versuche und Sandölmischungen zeigen. 
Siebanalyse und Kornformbestimmung sind hinreichend, um einen Sand in 
bezug auf seine Lagerungsdichte beurteilen zu können. Ein beliebig gekörnter 
Sand kann durch Zugeben von anderen Körnungen verbessert werden. Was 
früher durch Ausprobieren erzielt wurde, w ird nunmehr unter Benutzung 
der Ergebnisse, etwa unter Zuhilfenahme der in  zwei Abbildungen gegebenen 
Diagramme, erreicht. H ierin liegt die praktische Bedeutung der Arbeit.

M. Henglein.
W. Klein: P e tro g ra p h is c h e  U n te rs u c h u n g e n  ü b e r d ie  E ig 

n u n g  vo n  B a s a lte n  als P f la s te rm a te r ia l.  (M itt. a. d. Geol.-Min. 
Inst. Köln. Wuppertal-Elberfeld 1932. 54 S. M it 2 Taf. und 14 Abb.)

Es werden die Beziehungen zwischen der M ikrostruktur verschiedener 
Basalte und ihrer Eignung als Pflastermaterial untersucht. Fein-, klein-, 
m itte l- und großkörnige Typen werden unterschieden. Innerhalb der vier 
Typen werden wieder verschiedene Texturabarten beschrieben. Die Angaben 
über die Bewährung verschiedener Basalte bei ihrer Verwendung als Pflaster
material werden m it den Strukturtypen verglichen. Die mittelkörnigen Typen 
sind das beste Material. Die grobkörnigen bleiben wohl als Pflastersteine 
rauh, splittern aber an den Kanten ab. Die kleinkörnigen Typen werden 
rasch glatt. M. Henglein.

Nils Sundius : Om P o rt la n d c e m e n te ts  k o n s t itu t io n .  (Über 
die Konstitution des Portlandzementes.) (Tekn. medd. fr. Kungl. Vatten- 
fallsstyrelsen. Ser. B. Nr. 16. 76—92. Stockholm 1929.)

Die Arbeit is t mehr chemisch-technischer Natur. Sie nim m t ihren Aus
gang im  Anschluß an die Arbeiten von T örnebohm  und L e Ch a t e l ie r , die 
sich m it der mineralogischen Zusammensetzung des Zementklinkers ein 
gehender beschäftigt haben. Die Beschreibung und photographische Wieder
gabe der Schliffe verdient besondere Erwähnung. Rudolf Schreiter.

Gunnar Assarson: Om P o rt la n d c e m e n te ts  in n e h a ll av  k a lk -  
h y d r a t  och om s a m m a n s ä ttn in g e n  av  dass h y d ro s i l ik a t .  (Über 
den Inha lt von Kalkhydrat in  Portlandzement und über die Zusammen
setzung von dem Hydrosilikat desselben.) (Teknisk Medd. fran Kungl. 
Vattenfallsstyrelsen. Ser. B. Nr. 16. 93—96.)

Wenn auch die Untersuchung chemisch-technischer Natur ist, so ver
dient sie in  mehr als einer Beziehung die Aufmerksamkeit der Geologen. 
Zunächst is t sie m it der vom Ref. besprochenen Arbeit von Nils Sundius, 
Om Portlandcementets konstitution (Die Beschaffenheit des Portland
zementes), in  obengenannter Zeitschrift, Ser. B, Nr. 16, 76—92, 1929, zu 
vergleichen, in der ähnliche Gedankengänge entwickelt sind. Nach dem Ab
binden setzt sich der Zement in folgender Weise zusammen: Hauptmasse
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aus Kalk-Hydrosilikat und Kalkhydrat, das z. T. der Kristallisation unter
lag, z. T. aber wohl auch in  amorpher Bindung vorhanden ist und anderer
seits von Hydroaluminat, das vielleicht eine feste Lösung im  Kalkhydrat 
bildet oder im  amorphen Zement in  mikroskopischer Verteilung zugegen ist. 
Die Photos der mikroskopischen Schliffe sind lehrreich für den Geologen. 
Insbesondere bleibt zu beachten, daß sich o ft Vergleiche m it den Erscheinungen 
der Kontaktmetamorphose ziehen lassen, sofern man z. B. Veränderungen 
bei der Brennung untersucht. Rudolf Schreiter.

G. Assarson and N. Sundius: On th e  c o n s t itu t io n  o f h y d ra te d  
P o r t la n d  cernent. (Sver. Geol. Unders. Ser. C. Nr. ETU. Jahrbuch 23. 

1929. Nr. 2. 1—9.) f*
Die kurze Arbeit stellt eine Zusammenfassung aus den beiden obigen 

Arbeiten dar. Auf die im  obigen dargestellten Ergebnisse w ird verwiesen.
Rudolf Schreiter.

Nils Sundlus: M ik ro s k o p is k  u n d e rs ö k n in g  av b e to n p la t te r  
u n d e r p ro v n in g  fö r  v a t te n t r y c k  v id  L :a  E d e t. (Mikroskopische 
Untersuchung von Betonplatten unter Prüfung von Wasserdruck bei „L illa  
Edet“ .) (Teknisk Medd. fran Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Ser. B. Nr. 16.

71—75.)
Die mikroskopische Beschreibung gehört genauer betrachtet zu den 

Arbeiten über technische Gesteinsuntersuchung und hat demgemäß bei der 
Besprechung geologischer Arbeiten Erwähnung zu finden.

1 DurlnlD 11 rl /% 11

N Sundlus och G. Assarson: Om P o rt la n d c e m e n te ts  sönde r- 
de ln ino- av v a tte n . (Über die Zersetzung des Portlandzementes durch 
Wasser.) (Teknisk Medd. fran Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Ser. B. Nr. 16. 

97—115. Stockholm 1929.)
Chemisch-technische Untersuchung. Beantwortung der Frage: Welcher 

Grad der Zerstörung w ird beim Durchsickern von Wasser durch Betonmauern 
erreicht Prüfung auf mikroskopischem Wege und durch chemische Analysen 
des Betons und des durchsickernden und durchgesickerten Wassers. Es 
ergibt sich vornehmlich eine reine Auslaugung des Kalkgehaltes des Zements. 
Der Prozeß nim m t bei Perkolationsplatten, die aus humushaltigem Sand ge
fertig t worden sind, einen abgeänderten Verlauf. Im  Gegensatz zum reinen 
Sand treten um die humusbekleideten Sandkörner beim Abbinden des 
Zements dünne leere Stellen auf, die gewissermaßen als Sammelstellen während 
der Auslaugung für den C a(0II)2-Gehalt des Zementes in  Gestalt von größeren 
Ausscheidungen um die Sandkörner dienen. Also: Vorsicht bei der Auswahl 
j  ^ . L . , Rudolf Schreiter.
des Rohmaterials.

G Assarson och Sundius: Om t i l ls a ts m e d e l t i l i  cem ent. (Über 
Zusatzmittel zum Zement.) (Teknisk Medd. fran Kungl. Vattenfallsstyrelsen. 
Ser. B. Nr. 16. 116—135. Stockholm 1929.)

Es wurde die chemische Einwirkung von Zusatzstoffen auf Zement 
untersucht. In  Betracht kamen: Oxalsäure, gelatinöse Kieselsäure, Alu-
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m iniumhydrat, Seife, Natriumhydrat, Wasserglas und Chlorcalcium auf 
schwedische und norwegische Zemente. M it Ausnahme von Oxalsäure, Kiesel
säure und Wasserglas zeigte sich kein nennenswerter E influß der Zusatz
m itte l auf den Zement. Rudolf Schreiter.

R e in h a rd t,  F .: Die Enteisenung von mineralischen Rohstoffen. (Ton
industrie-Zeitung. 1932. Heft 94. 1161—1162.)

M ö tsch  m ann , Edmund: Eruptivgesteine als Rohstoffe fü r die Keramik
und Glasindustrie. (Die Steinindustrie. 1932. Heft 5/6. 30—32.)

W. Dienemann und H. Pfeiffer: Ü b er das K ir c h h o ff ’ s che V e r
fa h re n  z u r E rk e n n u n g  der S ta n d fe s t ig k e it  vo n  Tonen. (Zs. 
prakt. Geol. 40. 1932. 181.)

F r . K irchho ff  (Geol. u. Bauwesen. 1930) kommt zu dem Schluß, daß 
die Rutschneigung eines Tones weder allein auf einen hohen Gehalt an Körnern 
unter 0,005 mm, noch allein auf einen geringen Kalkgehalt zurückzuführen 
ist, sondern daß eine Abhängigkeit von beiden Faktoren besteht insofern, 
als das Produkt aus dem Grobkorngehalt und dem Gehalt an CaO +  MgO 
die Zahl 360 nicht übersteigen darf. E r folgert, daß ein Ton, bei dem dieses 
Produkt den Wert 360 überschreitet, standfest ist, alle andern rutschgeneigt 
sind. E r untersuchte 42 Proben von Jura- und Kreidetonen aus dem bis zu 
10 m tiefen Bahneinschnitt durch den Mastbruch bei Braunschweig und aus 
den Baugruben des Mittellandkanals bei Wenden und Schwiecheldt bei Peine. 
Spätere Untersuchungen an Eocäntonen und verschiedenen anderen gerutsch
ten und standfesten Tonen des Keupers, Juras, der Kreide, des Tertiärs und 
Diluviums bestätigten F. K irchho ff  (Braunkohle. 1931. S. 769) das Ergebnis.

Die Verf. nehmen nicht an, daß die Methode stets einwandfreie Ergebnisse 
liefert. Würde nämlich die Rutschneigung von der Größe des Produkts aus 
Kalkgehalt und Grobkorngehalt abhängig sein, so müßten alle Tone m it 
weniger als 3,6 %  CaO +  MgO als zum Rutschen neigend angesehen werden. 
Die Verf. entnahmen nun Proben standfester Bodenarten, deren Lagerungs
verhältnisse, Böschungswinkel und die Möglichkeiten der Wasserdurch- 
tränkung möglichst denen der von K irchho ff  untersuchten Einschnitte 
entsprachen. Von den Proben wurden die Körnung, die Ausroll- und Fließ
grenze, der natürliche Wassergehalt, Kalkgehalt, Gehalt an löslichen Salzen 
und die chemische Zusammensetzung untersucht. Die Verf. berichten, wie
weit sich das Produkt aus Kalk- und Grobkorngehalt als maßgebend fü r die 
Beurteilung der Standfestigkeit erweist.

Es wurden untersucht: 1. Geschiebemergel und Ton vom Bahneinschnitt 
bei Rosengarten westlich Frankfurt a. O. 2. Geschiebemergel von Landsberg 
a. d. Warthe. 3. Ebensolche von Zantoch östlich Landsberg. 4. Eine solche 
und 13 Proben von Septarienton aus der Gegend von Stettin. 5. Kalkarme 
Tertiärtone aus Mitteldeutschland. 6. Kalkarme Kreide- und Juratone aus 
der Gegend von Bünde zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge, 
von Haßlage, Schwiecheldt, dem Saupark bei Springe, von Hohenstein bei 
Hessisch-Oldendorf und Nienstädt im  Deister. 7. Schiefertone des Bunt
sandsteins aus der Provinz Sachsen. 8. Rotliegende Schiefertone aus Schlesien.



Technologisch wichtige Mineralstoffe. 1021

ft. Miocäner Ton von Triebitz in  Böhmen. 10. Diluvialer Ton aus dem Bahn
einschnitt östlich der Boberbrücke zwischen Christianstadt und Naumburg.
11. Geschiebemergel von Velten und Aschersleben. 12. Kreidetone aus dem 
Mittellandkanal.

In  einer Tabelle werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammen
gefaßt. Daraus ergibt sich fü r die Frage, wie weit die Untersuchungen die 
KiRCHHOFF’sche Annahme bestätigen, daß dieselbe in  38 der untersuchten 
Fälle nicht zu trifft. Bei gerutschtem Material versagt sie nur in  10 %  (bei 
den Tonen allein in  keinem Fall), bei nichtgerutschtem dagegen in 75 % 
(bei den Tonen allein in 86 %) der Fälle. Zu demselben Ergebnis gelangt man, 
wenn man sich für die einzelnen Proben den Gehalt an Kalk und Körnern 
über 0,005 mm graphisch aufträgt.

Eine deutliche Trennung der Felder der gerutschten und nichtgerutschten 
Tone t r i t t  n icht hervor, eine Grenzkurve, wie sie K irchho ff  einzeichnet, 
läßt sich nicht ziehen. Es besteht zwischen den Ergebnissen der Verf. und 
denen K ir c h h o ff ’s ein starker Widerspruch. Besonders ist ein Zweifel an
gebracht, wenn es sich um Material m it weniger als 3,6 % Kalkgehalt handelt. 
Es geht aus den Untersuchungen der Verf. ferner hervor, daß die größere oder 
kleinere Entfernung des Wertes fü r das Kalk-Grobkornprodukt von dem 
W ert 360 nichts über eine größere oder kleinere Standfestigkeit bezw. Rutsch
neigung aussagt, was zu erwarten wäre, wenn hier eine gesetzmäßige Be
ziehung bestünde. Nachdrücklichst w ird darauf hingewiesen, daß die Rutsch
neigung eines Tones sehr stark von den Lagerungsverhältnissen im  Schichten
verband und zum Einschnitt, von dem Böschungswinkel und besonders von 
den sich im  Laufe der Jahre nach der Bloßlegung summierenden Einflüssen 
der klimatischen Faktoren abhängen wird.

In  den KiRCHHOFF’schen Beziehungen kommen diese in der Zeit wirken
den Faktoren nicht zum Ausdruck. Sie haben sich aber schon bei manchem 
Einschnitt sehr schädlich bemerkbar gemacht. M. Henglein.

H und Edm. Motschmann : D e u tsche  E ru p t iv g e s te in e  als 
R o h s to ffe  der G las- un d  ke ra m isch e n  In d u s tr ie .  (Zs. prakt. 

Geol. 40. 1932. 173.)
Die Verf. beginnen m it Ratschlägen fü r die Geologen, sich zu orientieren, 

was die Glas- und keramische Industrie verlangt, um dann das Beste zu geben. 
Der Geologe soll sich an Hand von angeführten Analysen von durchwegs in 
der Praxis erprobten Werkstoffen vergleichsweise wenigstens ein ungefähres 
U rte il über eine etwaige keramische bezw. glastechnische Verwertbarkeit 
ihm  schon bekannter oder zufällig erschlossener Eruptiva bilden.

Man verwendet möglichst flußm ittel- (alkali-) reiche Eruptivgesteine, 
also solche m it hohem Gehalt an Feldspäten, Nephelin und Leucit. Für 
keramische Massen kommen solche Gesteine fü r die Grobtöpferei, K linker
und Rohsteinzeugerzeugung, in  der Glasindustrie meist für Flaschenglas
fabrikation in Betracht. E in in  den Eruptivgesteinen vorkommender Eisen
gehalt ersetzt künstliche Färbungsmittel. Der Tonerdegehalt dieser Gesteine 
is t nicht schädlich, sondern sowohl fü r die chemische Widerstandsfähigkeit 
als auch vielleicht sogar fü r die Schmelzbarkeit günstig. Für feinkeramische
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Zwecke und zur Erschmelzung von Weißhohlglas kommen die Rollgesteine 
nicht direkt in  Frage. Man hat in letzter Zeit Versuche gemacht, die eisen
führenden Bestandteile der Naturgesteine im  magnetischen Kraftfe ld weit
möglichst zu entfernen. Bei Graniten und Syeniten wurden bereits sehr gute 
Erfolge erzielt.

G ra n ite  dienen besonders zur Flaschenfabrikation. Der natürlich vor
handene Alkaligehalt reicht aber nicht aus. Beim Lausitzer Granit hat man 
86,5 % des Eisens magnetisch entfernt.

D iaba se , S y e n ite  und B a s a lte  dienen namentlich zur Herstellung 
von Steinzeug-, Kunst- und Braunglasuren. E in  Schwefelkiesgehalt soll 
nicht vorhanden sein. Besonders Diabas ist daraufhin zu prüfen. Syenitgrus, 
besonders aus den Brüchen des Meißener Granit-Syenit-Gebietes, eignet sich 
zur Herstellung von Schamotte. Schmelzversuche m it Grünstein fü r die 
Glaserzeugung haben ebenfalls gute Resultate gezeigt. Der nordbayerische 
Grünstem dient nicht nur fü r dunkles Flaschenglas, sondern auch zur Her
stellung von schwarzem Hohl- und Tafelglas. Sicher lassen sich auch die 
andern Grünsteinvorkommen verwerten. Basalte werden glastechnisch zu 
gewöhnlichem Flaschenglas, Säureballons, Versandflaschen, Isolatoren und 
ähnlichem schon seit längerer Zeit verarbeitet.

P o rp h y re  u n d  deren T u ffe  sind hinsichtlich keramischer Ver
wendung als Sinterungsmittel fü r K linker den vorigen Gesteinen überlegener. 
P e c h s te in  is t den Porphyren zur Seite zu stellen und w ird schon lange in 
Deutschland verwendet, da er außerordentlich leichtflüssig ist und gegenüber 
den Porphyren eine gleichmäßigere Zusammensetzung, sowie einen verhältnis
mäßig geringen Eisengehalt aufweist. Es sind nur geringe Zuschläge von 
Alkalien und Kalk nötig.

P h o n o lith e  sind keramisch-technisch besonders dort sehr wertvoll, 
wo man eine Herabsetzung des Schmelzpunktes unter gleichzeitigem Anstreben 
einer Dunkelfärbung von Massen und Glasuren beabsichtigt. Für die Grün
glasfabrikation w ird der Phonolith allgemein gebraucht. Der B re n k e r 
Phonolith hat einen besonders hohen Alkaligehalt bei verhältnismäßig ge
ringem Eisengehalt. Aus ihm  lassen sich die von den Kellereien besonders 
gewünschten Farbtöne der Flaschen erzielen. Durch Zusatz von Natrium 
sulfat und Reduktionskohle und das sich m it dem Eisen des Gesteins sich 
bildende Eisensulfid w ird eine beständigere und gleichmäßigere gelbe Farbe 
erhalten als m it den bisherigen Gelbfärbungsmitteln.

Für L a v a  t r i f f t  das über Phonolith Gesagte zu; nur is t der Eisengehalt 
höher. B im s s te in  und T r a c h y t  liefern in  fein gemahlenem Zustande 
ein gutes Fluß- und Sinterungsmittel. Aus Bimsstein in gröberer Form als 
Grieß lassen sich poröse Massen, Segerkegel 01a—06a hersteilen. Trachyt 
kann bis zu 85 % des Gemenges bei der Herstellung von Gläsern verschiedener 
Zusammensetzung verwendet werden. Alkalizusatz is t nicht erforderlich. 
Auch T r  aß w ird neuerdings verwendet, namentlich zur Herstellung halb
weißen Glases und zu Gelbgläsern.

Der Abhandlung sind 31 Gesteinsanalysen beigegeben. An Hand der
selben soll sich der Glastechniker ein annäherndes B ild über die Verwert-
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barkeit machen. Es sind die Analysen von Gesteinen, die bereits industrielle 
Verwendung finden. M. Henglein.

B. Granigg: Wege der N u tz b a rm a c h u n g  von  G este inen  un d  
M in e ra lie n  in  Ö s te rre ich . (Montan. Rundsch. 24, 20. Wien 1932. 7—9.)

Es gibt in  Österreich Pegmatite, die die wirtschaftliche Gewinnung von 
Feldspat direkt oder nach Magnetscheidung zula sen; der Feldspatbedarf 
Österreichs könnte aus Eigenem gedeckt werden; Krejci.

E. A. Goranson: S ilic a  D e p o s its  a t L e itc h  Creek and Skye 
M o u n ta in , Cape B re to n , N. S. (Summ. Rep. 1930. Part D. — Geol. 
Surv., Dept, of Mines, Canada.)

Bei Sydney, Cape Breton County, treten in  der George River-Serie des 
Präcambrium kalkige und kieselige Gesteine auf. Letztere bestehen aus 
reinen und unreinen Quarziten, Quarz-Muscovit-Biotit-Schiefern, meta- 
morphen Arkosen, Quarz-Sillimanit-Andalusit-Schiefern und Amphiboliten. 
Seit 1925 werden die reinen, weißen, gleich- und mittelkörnigen Quarzite 
zur Herstellung von S ilic a s te in e n  gewonnen. Die Ausbeute des Roh
materials beträgt bis 1931 fast 50 000 Tonnen. Der Quarzit enthält 97,22 S i02,
1,75 A120 3, 0,40 FeO, 0,30 CaO, 0,18 MgO. K. Fiege.

1. W . S. Dyer & R. J. Montgomery: S e m i-C o m e rc ia l Tests on 
N o r th e rn  O n ta r io  F ire  C lays. (38. Ann Rep., Ontario Dept, of Mines. 
38. Part 4. 1929. Toronto 1930.)

2. R. J. Montgomery: T e s tin g  o f F ire  B r ic k  Made fro m  M a t-  
ta g a m i R iv e r  F ire  C lay. (Ebendort. 39. Part 6. 1930. Toronto 1931.)

3. — : L a b o ra to ry  Tests on N o r th e rn  O n ta r io  F ire  C lays. 
(Ebendort. 38. Part 4. 1929. Toronto 1930.)

1. Der fe u e rfe s te  T on  der Mattagami River-Formation (Oberer Jura 
oder Untere Kreide), die südlich der James Bay au ftritt, wurde in fün f ver
schiedenen Fabriken versuchsweise zu feuerfesten Produkten verarbeitet, die 
sich als brauchbar erwiesen (zur geologischen Lage vergleiche: W. S. D yer , 
Geology and Economic Deposits of the Moose River Basin (37. Ann. Rep., 
Ontario Dept, of Mines. 37. Teil 6. 1928. Ref. dies. Jb. le il III. 1933), 
Analysen des Tones und praktische Angaben bei R. J. Montgomery and 
R. J. W atson, Fire Clay, Caoline and Silica Sand Deposits of the Mattagami 
and Missinaibi Rivers (ebendort. 37. Teil 6. 1928. — Ref. dies. Jb. Teil I I .  

1930).
2. Die Materialprüfung der Proben ergab im  Durchschnitt ein erst

klassiges Resultat.
3. M itteilung weiterer chemischer Analysen und technologischer Unter

suchungsergebnisse. Fiege.

R. J. M ontgom ery: A S u rve y  o f the  C eram ic  In d u s t r y  in  
O n ta r io . (Interim  Report.) (38. Ann. Rep., Ontario Dept, of Mines. 38. 
Teil 4. 1929. Toronto 1930.)
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Kurze Beschreibung der wirtschaftlichen Lage der Tonwarenindustrie 
der Provinz Ontario; ohne geologische Angaben. — Vgl. das folgende Referat.

K. Fiege.

R. J. Montgomery: The C eram ic  Ind us fc ry  o f O n ta r io . (39. Ann. 
Rep., Ontario Dept. of Mines. 39. Teil 4. 1930. Toronto 1930.)

Eine 196 Seiten umfassende Monographie m it vielen Abbildungen, D ia
grammen, Tabellen usw. und einer Karte der Ziegeleien Süd-Ontarios. Be
schreibung der Entwicklung der keramischen Industrie, der chemischen und 
physikalischen Eigenschaften der verwendeten Tongesteine und ihrer Ver
wendung und der Fabrikationsmethoden der Tonprodukte. Vollständiges 
beschreibendes Verzeichnis aller keramischen Fabriken der Provinz, geologische 
Übersicht der verwertbaren Tongesteine. Abgebaut werden zurzeit Ton
gesteine des Ordovicium, des Devon und vor allem des D iluv ium ; in Zukunft 
werden die Tone der Mattamagi-Siufe (Oberer Jura oder Untere Kreide), 
die z. T. feuerfest sind, Bedeutung erlangen. K. Fiege.

W . S. D y e r : L im e s to n e s  o f th e  Moose R iv e r  and A lb a n y  
R iv e r  B asins. (38. Ann. Rep., Ontario Dept. of Mines. 38. Teil 4. 1929. 
Toronto 1930.)

M itteilung chemischer Analysen sibirischer und devonischer Kalke und 
Dolomite. Der reinste K a lk hat 99,75 CaC03. (Geologische Beschreibung 
des Gebietes bei W. S. D yer , Geology and Economic Deposits of the Moose 
River Basin (37. Ann. Rep., Ontario Dept. oí Mines. 37. Teil 6. 1928) und 
W. S. D yer , Paleozoic Geology of the A lbany River of its Tributaries. (Eben
dort. 38. Teil 4. 1929. — Ref. dies. Jb. Teil I I I .  1933.) K. Fiege.

W . S. Dyer: S y lv a n ia  S andstone  D e p o s it a t  A m h e rs tb u rg . 
(38. Ann. Rep., Ontario Dept. of Mines. 38. Teil 4. 1929. Toronto 1930.)

Bei Amherstburg, südlich von Detroit, treten kaum verfestigte Sande 
des Unterdevon (Sylvania) in  rund 50 Fuß Tiefe auf, die bis 98 S i02 und 
0,05—0,46 FeaOs enthalten. Die reineren Lagen würden sich zur Fabrikation 
m ittlerer Glassorten eignen. In  Michigan stellen die Sylvania-Sandsteine die 
reinsten G lassande in  U.S.A. dar. K. Fiege.

F. F. Osborne: N o n -M e ta ll ic  M in e ra l Resources o f H a s tin g s  
C o u n ty . (39. Ann. Rep., Ontario Dept. of Mines. 39. Teil 6. 1930. Toronto 
1931.)

Geographische Lage: 77— 78° westlich, 44° 15'—45° 15' nördlich. Im  
Untersuchungsgebiet t r i t t  die Grenville- und Hastings-Serie des Präcambrium 
und transgredierendes Ordovicium (Kalk) auf. Es w ird eine kurze, geologisch 
nicht erschöpfende Zusammenstellung der technisch verwertbaren Mineral
stoffe gegeben. In  Granit- und Syenit-Pegmatit-Gängen finden sich: Apatit, 
der zurzeit nicht abgebaut wird, Corund, der früher in  geringen Mengen ab
gebaut wurde, A lb it und Oligoklas, die ebenfalls heute keine Produktion 
mehr liefern, Muscovit, B io tit und Phlogopit, die ebenfalls nur geringe w irt
schaftliche Bedeutung haben, A llanit, ob in  genügenden Mengen, um eine
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wirtschaftliche Ausbeute zu gewährleisten, fraglich; Radiumgehalt unbekannt. 
In  den ordovicischen Kalken treten Schwerspat-Flußspat-Cölestingänge 
auf, Hauptprodukt Flußspat, und Bleierzgänge m it Kalkspat und Schwer
spat als Gangarten, Schwerspat is t Nebenprodukt. Graphit findet sich in  
geringen Mengen in  Amphyboliten und zusammen m it Glimmer in  kristallinen 
Schiefern. Talk w ird seit langem abgebaut und findet sich in tremolithaltigem 
Dolomit. An Baumaterialien werden gewonnen Granit, ordovicische Kalke, 
kristalline Grenville-Kalke als Marmor, diluviale Mergel und ordovicische
Kalke zur Zementfabrikation, Sande und Kiese des D iluvium.

K. Fiege.

W . S. Dyer: G enera l R e v ie w  o f N o n -M e ta llic  M in e ra l R e
sources, 1928. (38. Ann. Rep., Ontario Dept, of Mines. 38. Teil 4. 1929. 

Toronto 1930.)
In  der Provinz Ontario beträgt der Produktionswert an Baumaterialien 

im  Jahre 1928 14,8 M ill. Dollar, an Tonprodukten 6,1 M ill. Dollar, an anderen 
nichtmetallischen Bodenschätzen 7,8 M ill. Dollar. In  der r0^ nz re ®n 
folgende nichtmetallische nutzbare Mineralien und Gesteine auf (fru er ab
gebaute, heute nicht mehr abgebaute Mineralstoffe durch runde Klammern 
gekennzeichnet, noch nicht abgebaute durch eckige Klammern): ( orund), 
(Schleifsteine aus Sandsteinen des W hirlpool =  Unteres Silur, Onskany- 
Sandstein =  Unteres Devon, Quarzite verschiedener Formationen), [ ranat], 
verschiedene Tongesteine (im  einzelnen siehe bei R. J. M ontg om ery , e 
Ceramic Industry of Ontario, 39. Ann. Rep., Ontario Dept of Mines. 39. 
Teil 4. 1930. Toronto 1930. — Ref. dies. Jb. 1933. I I .  S. 160), [Diatomeen- 
erde postglazialen Alters], [Gips devonischen Alters], [Lignite oberjurassischen 
oder untercretacischen Alters], als Bau- und Straßenbaumatenalien werden 
Kalke, Dolomite, Granite und Quarzite des Präcambnum und Palaozoicum 
verwertet, Erdgas und Erdöl (im einzelnen siehe bei R. B. H arkness , Natural 
Gas in 1931, ders., Petroleum 1931. -  41. Ann. Rep. Ontario Dept of Mines. 
41. Teil 5 1932. Toronto 1933. -  Ref. dies. Jb. 1933. I I .  S. 825), paläozoische 
Salze werden fü r chemische Zwecke aus Salinen gewonnen es « ^ “  Süd- 
Ontario Versuche m it Bergbau gemacht werden, Gjassamle des Potsdam- 
Cambrium, [Sylvania-Sandstein des Unterdevon], [der Mattagami-Stufe -  

Oberer Jura oder Untere Kreide]. " ®

1 F H  M c L e a r n :  S tra t ig ra p h y ,  S tru c tu re ,  and C lay  D e 
p o s its  o f E a s te n d  A re a , S aska tchew an . -  A p p e n d ix : F. J .F reser, 
P e tro g ra p h y  o f th e  S ed im ents . (Summ. Rep. 1927. Part B. Geol. 

Surv., Dept, of Mines, Canada.)
2. S t ra t ig ra p h y ,  C lay  and Coal D e p o s its  o f S o u th e rn  

S aska tchew an . (Ebendort. 1929. Part B.)
Beschreibung obercretacischer und untertertiärer feuerfester und halb

feuerfester Tone. Ausf. Ref. dies. Jb. 1932. I I I .  561. ■ >ege.

B anco, R .: Der Magnesit und seine Verarbeitung. (Dresden, Th. Steinkopff,
1932. V I I I  +  64 S. M it 26 Abb.)

L e b e te r, Magnesite in India. (Iron Coal Trade Rev. l- o .  1932. 689-690.) 
N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Referate 1933. I I .  6 5
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O. Sommer: D e r D a c h s c h ie fe rb e rg b a u  b e i Caub u n d  in  der 
E ife l.  (Ber. Freiberger Geol. Ges. 14. 1933. 27.)

Der Abbau erfolgt im  Tiefbau. Der Dachschiefer ist außer den Schwan
kungen der Baumarktlage noch der Baumode unterworfen. Die Eigenschaften 
des Dachschiefers werden geschildert und gezeigt, daß einzelne Schiefersorten 
-erade in Deutschland den hohen Anforderungen gewachsen sind. Beste 
Schiefersorten weisen eine Lebensdauer von 150—200 Jahre auf. Die heute 
in  noch größerer. Tiefe gebrochenen Schiefer dürften noch länger halten. 
In  Lehesten, Glauchau und Mayen befinden sich Dachdeckerfachschulen.

Die Dachschiefervorkommen finden sich in  fast allen Gebirgen. Doch 
haben nur wenige Bedeutung erlangt. Es werden europäische Vorkommen 
und besonders die des rheinischen Schiefergebirgszuges aufgezählt. Es folgt 
dann die Beschreibung der geologischen Verhältnisse und die mikroskopische

Untersuchung. _ . „
Außer der Großtektonik kommen hier auch die feinsten Risse in  Trage. Ls 

werden Störungen in  der Schieferungsebene und der Schichtungsebene unter
schieden. Sie sind zur Erleichterung des Vortriebes der streichenden Strecken 
sehr wichtig, indem die Schüsse schräg bis auf die m it feinem Lettenbesteg 
behaftete K lu ft gebohrt werden und zur Entfernung des Gesteins v ie l weniger 
Sprengstoff erfordern. Störungen, welche die Schieferung m spitzen W inkeln 
überschneiden, haben eine erhebliche Verschiebung des Lagers herbeigeführt. 
A lte Störungen dieser A rt sind m it Quarz gefüllt und wenig mächtig. Junge 
Störungen enthalten fein zerriebenen, wasserreichen Tonschiefer und sind sehr 
mächtig. Eine weitere Gruppe von Störungen verläuft etwa querschlägig 
bei ganz flachem, häufig treppenförmigem Einfallen, welche den Schiefer 
stark beeinflußten. In  Caub nennt man diese A rt Walzen.

Gewinnung, Verarbeitung, Produktion und Belegschaft werden zum 
Schluß erwähnt. Henglein.

L. Shorokoff: Some b u ild in g  m a te r ia ls  f ro m  I jm o rk a -S u d -  
je n k a  d is t r ic t .  (Bull, of the Geol. Prosp. Trust of West-Siberia. 12. Nr. 1. 
Tomsk 1932. 3—17. Russ. m it engl. Zusammenf.)

Kurze C harakteristik einiger Kalkste in- und Quarzsandvorkommen.
N. Polutoff.

D. Dovgal: The M o jk y  f ir e -p ro o f  c la y  de po s it. (Bull, of the 
Geol. Prosp. Trust of West-Liberia. 12. Nr. 1. Tomsk 1932. 29—40. Russ. 

m it engl. Zusammenf.)
Das untersuchte Vorkommen ist das größte Sibiriens. Seine Vorräte 

schätzt man auf 2 342 900 t.  Die Tone sind von hoher Qualität. Die große 
Entfernung des Vorkommens von den Industriezentren is t dagegen nach- 
, N. Polutoff.
teilig.

A. Kuzm in: The S a la ir  beds o f w h ite  c lays. (Bull, of the Geol. 
P rosp.'Trust of West-Siberia. 12. Nr. 3. Tomsk 1932. 49 -6 3 . Russ. m it 

engl. Zusammenf.)
Die Tone liegen in  Form eines unregelmäßigen ovalen Stockes in  den
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cambrischen Kalksteinen. Dieser Stock stellte ursprünglich ein granitartiges 
Gestein dar, das unter dem Einfluß der pneumatolytischen und hydrothermalen 
Vorgänge in ein Quarz-Sericit-Gestein und durch spätere Dislokationen zu 
Quarz-Sericit-Schiefern umgewandelt wurde.

Unter der E inwirkung der Oberflächenwässer, die Kohlensäure und 
Schwefelsäure führten, wurden dann die Quarz-Sericit-Schiefer in weiße, 
rosa und gelbe Tone umgewandelt. Die vorherrschenden weißen Tone ent
halten 16—20 A120 3, 1 Fe20 3, 0,5 Erdalkalioxyde und 2,1—0,4 Alkalien.

Die weißen Tone besitzen eine niedrige Feuerfestigkeit, die in  kleinen 
Grenzen schwankt (1610—1630° C).

Die Vorräte an weißen Tonen schätzt man folgendermaßen:

1 815 662 m3 
540 000 m3.

N . P o lutoff.

w irk l ic h e ................
wahrscheinliche . .
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