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Ill

Torwort znm siebenten Bande.

Von W.  H a i d i n g e r .
-V

W i e  der sechste Band enthiilt der gegenwartige siebente das Verzeichniss der 
wahrend des Jahres neu gewonnenen hochverehrten Conner, welche als Cor- 
respondenten in den Kreis unserer wissenschaftlichen Geschaftsbeziehiingen 
eintraten, eben so geordnet in einmaliger alphabetischer Folge und durch Buch- 
staben A bis F die Art der Verbindung bezeichnet, und zwar durch A die Mit- 
theilung wissenschaftlicher Arbeiten, B die Schriftfuhrung fiir Behdrden, Gesell- 
schaften und Institute, C die Geschenke von selbstverfassten und D von fremden 
Drucbgegeristanden, E von Mineralien, endlich F die^brderung der Reisen und 
speciellen Arbeiten der k. k. geologischen Reichsanstalt, in welchen versehieden- 
artigcn Richtungen dieses Institut sich fortwahrend der grossten Theijnahme 
erfreut.

An der ersten Stelle, der Reihe nach, steht aber der Bericht meiner unter- 
nehmcnden Freunde, iiber die fur mich so erhebenden nnd wahrhaft iiber- 
raschendcn Vorgange, welche mir fiir den 29. April 18S6 zugedacht waren. Es 
ist vvohl ein Wort der Erklarung nicht am unrechten Orte, wenn ich zur Ver- 
oifentlichung derselben hier die Hand biete, die eigentlich rein personlich mich 
selbst nur zu betrelTcn schien. Es ist wabr, ich stehe da al$ der Trager eines 
weit verbreiteten Ausdruckes von Theilnahme, aber ich bin auch dafur zu dem 
grossten Danke verptlichtet, und diesen immer.und wiederholt auszusprechen, ist 
gewiss eine meiner schonsten Lebensaufgaben. Nicht Bescheidenheit ist es, das 
zu verstecken, womit man geehrt wurde, ein dankbares Gemuth wird gerne seinen 
Dank und^iiberall bereit halten. So bildet dieser schiine Augenblick in meinem 
Leben auch einen denkwurdigen Abschnitt in der Geschichte unsefer k. k. geolo
gischen Reichsanstalt, und darum durfte er auch wohl in unserem Jahrbuche 
nicht fehlen. ,

W en n ^e in e  hochverehrten Freunde in der Widniung wohl zu giinstig 
'  von* mir gesprochen, indem.mir die That gar sehr hinter dem Wunsche zurQck- 

Wieb, so hat doch selbst dieser hohe Ausdruck von Wohlwollen nur urn sotmehr 
Anspruch auf Dank von meiner Seite, den ich auch gewiss fur immes-dnaus- 
loschlich bewahren will.

^  ~  *
Ein Beisatz von meiner Seite, ein erweiterter Dank an meine hochverehrten

Freunde is^ hier noch dafur erforderlich, dass sie’ExempIare der Medaille an
K. k. geologische neichssostalt. 7. Jahrgang 1856. 1^

    
 



IV

aiiswaJ'h'ge GSnner und.Freunde uiid air Institute, Gcsellscliaften und Corporationen 
gesandt, zu rvclchen einc odor die aiidere nahere Beziehung stattfand. Die 
wohhvoHendsten Empfangsanzeigen kamep theihveise unmittelbar an micli iind 
verpflichteh mich zu dem grbssten Danke. Es^vare dock gar zu riel des Scliolien 
und Schineichelhaften^ daher^ wage ich es «mcht sie alle hier wieder zu geben, 
nur fQr eine der^lben sei mir ̂ estattet einc Ausnalimc zu machen, ich weiss sie 
wirdvon vielemtheilnelimenden Freuhden-mit Ruhrnnggelesen werden, der Quelle 
wegOn, von der sie kam, unserem elirwiirdigen geliebten Meister Alexander v. 
H utnB 0141. Es tiegt itn rege1m^i0:en Ablauf der Zeiteir, dass die spater Gebornen 
liber diejenlgen 4ie «or ilmen waren^ ihir ^Â ort sprechen, selbst lange nach dem 
Hingang der Manner d ie ;^  betrifflt. Aber den wohln oUendeir Ai^s|>rueb gewisser- 
massen der Vorwelt zu gewinnen, derjenigen die vdr uns waren, der Zeit- 
genossen unserer Vater die wir selbst wi'e Vater verehren, ̂ a s  ist nicht so reicli 
in dieser Welt beschieden, und verlangt wobi die grSsste Weihe in dem Ausdrucke 
des jnnigsten ‘tief geflihitcn Dankes. '

Siehon anv 6. September 1856 sehrieb Alexander v. H u mb o l d t  in einem 
seiner 'unschatzbaren Briefe an mich: „Wie dankbar und gerOhrt babe ich zwei 
edie Gescbenke empfahgen: das Exemplar einer so gelungenen Lithographie, 
das Bildniss Ihres verewigten, die Wissenschaften (so krtiftig und von den 
Zeitgenossen'anerkannt) erweiterndefi Voters Karl Ha i d i nger ;  die fcunstreiche 
ansprecbende Medaille die uns den PrSsidenten der geologischen Beichsanstalt 
und der Wiener geographischep Gesellschafl W i lb elm gleiclisam vergegen- 
wSrtigt. Solche Liebesgeschcnke baben einen dauernden \Vertli, da sie you 
einer Famine in eine andere ^Bbergeben, und der Na.ebweit sagen: „wer sicb 
nahe gestanden imi Gemuthc, in wissenschaftKchen Bediirfnissen, inWilnscben 
fur die ZukunH." Je mehr man in das unbcqueme Uralter vorrdckt, desto mehr 
treten als Licl'itpuncte des langen Lebens Iiervor die Gleichzeitigen, denen man 
am nachsten stand, so wie P r e i e s l e b e n ,  Wi l l d en o w,  Bnch,  Bonpl and ,  
G a y - L u s s a c ,  Arago ,  Bouss ingaul t . "

    
 



V

Die Haidiriger-Medaille.
Bericht des Subscriptions-Ausschusses.

Als zu Anfang dieses Jahres die Anerkennungen der \vissenschaftliclicn 
Leistungen und Verdienste des Herrn k. k. Sectionsratlies und Directers der 
k. k. geoiogischen Reichsanstalt, Wilhelm Ha i d i nge r ,  namentlich vom Auslande 
sicli mehrten und nicht nur die ersten wissenschaftlichen Corporationen Euvopa's 
durch seine Wahl zu ihrem Mitgliede, sondern auch Monarchen durch Verleihung 
von Ordensdecorationen diese kundgaben, musste sich der Wunsch von selbst 
ergeben, H a i d i n g e r  in dem Kreise seiner zahlreichen Freunde urtd Verehrer 
ein ausseres Zeichen der allgemeinen Achtung und Anerkennung boher Verdienste 
um die Wissenschaft zu geben.

Eine in Gold gepragte, mit seinem Bildnisse gezierte Medaille sammt einem 
mit den Unterschriften der Theilnehmer versehenen Album erschien als das 
geeignetste. Dfeselben sollten bis zu der letzten Sitzung der k. k. geoiogischen 
Reichsanstalt am 29. April ausgefulirt sein und ihm in derselben feierlich iiber- 
geben werden.

Zur Erreichung dieses Zweckes wurdeii H a i d i n g e r s  Freunde und
Verehrer i n n e r h a l b  der  Mo n a r c h i c  von diesem Vorhaben durch das nach-«
folgende von den als Siibscriptions-Ausschuss znsammengetretenen Herren Franz 
P o e t t e r l e ,  Franz v. H a u e r ,  Dr. Moriz H o r n e s  und MarcusVincenz L i p o i d  
gezeichnete Schreiben in Kenntniss gesetzt und zur TheHnahme eingeladen.

„Eine Anzahl von Freunden und Verehrern des Herrn k. k. Sectionsratlies
W. H a i d i n g e r  hat sich zu dem Zwecke vereinigt, demselben ein offentiiches 

■ Zcichen ihrer hohen Achtung fur die wissenschaftliche Stellung, die er einnimmt, 
und ihrer Dankbarkeit fur die iinverganglichen Verdienste, die er sich um das 
Erbluhen der Naturwissenschaften in Oesterreich erworben hat, darzubringen. 
Der gegenwartige Augenblick schien zu einer derartigen Kundgebung um so 
geeigneter, als einerseits die eben erfolgte Erneimung Haidi  n g e r’s zum Mit*- 
gliede der Pariser Akademie das sprechendste Zeugniss der Anerkennung ist, die 
man in der wissenschaftlichen Welt seinen Leistungen zollt, und als er andererscifs 
durch die Grundung der eben im Werden begriffenen geographischen Gesell- 
schaft ein neues Anrecht auf die Dankbarkeit aller Freunde der Naturwissen
schaften inj^esterreich sich erworben hat.“

• „Bei den zu diesem Zwecke vorgenommenen Besprechungeii wurde eS als 
das Geeignetste erkannt, eine Medaille in Gold priigen zu lasscn, die in der 

letzten diesjahrigen Sitzung der k. k. geoiogischen Reichsanstalt am 29^ April 
Herrn Sectionsrath H a i d i n g e r  feierlich iiberreicht, werden soil, begleitet von 
einem Al]>um mit den autographischen Unterschriften alter derjenigen, die uUrch 
ihre Tbcilnahme an der bier bereits eroffnetcn Subscription ihre Mitwirkung

    
 



VI
bethiitigen. Bis dahin soli Herr Sectionsrath H a i d i n g e r  von derganzen Sache 
durchaus niehts erfahren- “

„Die Gefertigten hegen den lebjut^en Wunsch keinen der zahlreichen 
Freunde Ha i d i n g e r ' s  von der Theilnahme anszuschliessen; sie erlauben sich 
daher an Eure Hochwohlgeboren die Bitte zu stcllen, sich ebenfalls an der 
Subscription zu betheiligen und Zu diesem Bebufe auf das beiliegende Blatt 
gQtigst Ihren Namen einzeichnen zu wollen; sammtiiche Blatter mit den auto- 
graphiseben Unterschriflen sollen dann zu einem Album zusammengebunden 
vverden, dessen erste Seije die Widmung in foigenden Worten enthalten w ird: 

„„Herrn Wilhelm H a i d i n g e r ,  Ritter des k. k. osterr, Franz Joseph- 
Ordens, des sachsischen Albrecht Ordens, k. k. Sectionsrath, Director der k. k. 
geologischen Reichsanstalt u. s. w. Dem grosscn Mineralogen und Physiker, dem 
Fflhrer der Freunde der Naturwissenschaften in Wien, dem Leiter der geolo
gischen Liandesanfnahme in Oesterreich, dem Stifler der geographischen Gesell- 
schaft, dem Begrunder einer neuen wissenschaftlichen Aera flQr Oesterreich, 
widmen dieses Zeichen ihrer Hochachtung die Unferzeichneten.““

Welch* allgemeiner Theilnahme nicht nur in Wien, sondern in alien Theilen 
der Monarchie dieser Plan sich zu erfreuen hatte, zeigt das nachfolgende Ver- 
zeichniss der in dem Album enthaltenen Namen.

Wir baben in diesem" Verzeicbhisse die Namensunterschrift der hochver- 
ehrten Theilnehmer, wie sie gegeb'en wurde, zum Grunde gelegt, nebst den von 
mehren derselbep beigeRigten Spritchen; doeh glaubten wir durch den Beisatz 
einiger nuherer Bezeichnungen dasselbe mogliehst zweckentsprechend auszu- 
stattcn.' Bei mehreren der Herren die seit dem 29. April 18S6 in andere gesell- 
sehaRliche Stellungen getreten^ sind die gegenwSrtigen beigefiigt, so wie 
durch ein f  die Verluste durch den Tod bezeichet, weBche die Zeit iitit sich 
gebracht hat. ' *
Seine k. k. Hoheit der durchlauchtigste Prinz und Herr Erzherzog JohAllII.
Seine k. k. Hoheit der durchlauchtigste Prinz iind Herr ErzherzOg Stephan.

„Es gereicht mir zum wahren Vergnugen, auch bei diesem schonen Anlasse, 
bei dieser so verdienten Anerkennung* die Versicherung aufriclitigster Hoch
achtung, inniger Zuneigung ausdrucken zu kdnnen, ron der ich fur einen 
Mann dnrchdrungen bin, der mit treuer aufopfernder Hiiigekiing seinep Berufs- 
pflichteh lebend, durch Forderung der W issenschaft Kaiser und Vaterland, 
dem grossen Oesterreich d ien t, das gew iss den Namen H a id in g e r  stets mit 
Achtung nennen wird.“ '

Schau-mburgden 4. April 18S6., E. H. S tephan .

Seine k. k. Hoheit der durchlauchtigste Prinz und Herr ErzherzOg Joseph.
. 'fflen, Andr i an ,  Victor Freiherr von, k. k. KSmmerer.

Ar e n ^ t e i n ,  Dr. Joseph, k. k. Professor.
A rneth ,,Joseph, k. k. Regierungsrath, M.K.Al’
Ar t a r i a ,  August, KunsthSndler.
All e r r  Alois, k. k. Regierungsrath und Director der k. k. Hof- und Staats- 

Druckerei, M.K.A.

    
 



VII
Augus t i n ,  Vine. Freiherrv., k. k. Feldzeugmeister, Ueneral-Artillerie-Director. 

1 In dankbarer Erinnerung seines Kochgeschatzten und rerehrtea Freiindes des Herrn 
I Sectionsrathes v.on H aid in ger .

Beck,  Friedrich, Buchhandler.
f i e c k e r ,  M. A., k. k. Schulrath. , . ,
Bee r ,  J. G., Besitzer der k. k. iisterreichischen ,goIdenen Gelehrten-Medaille 

. und der kSniglich preussischen grdssen goldenen Medaille fiir Wissenschaft. 
Bernrann,  Joseph, Kunsthandler.
Bl umfel d ,  Franz Ser. v., k. k. Ministerialrath.
Bo u e ,  Dr. Ami, M.K.A.

* B r a u m u l l e r ,  Wilhelm, k. k. Hofbuchhandler.
B r e u n n e r - E & k e v o i r t h ,  August Graf, k. k. Oberst-Erbiand-Kammerer. 
Br i i cke ,  Dr. Ernst, k. k. Professor, M.K.A.
. Br uszkay ,  Joseph.
C h m e l ,  Joseph, k. k. Regierungsrath, M.K.A.
Cz o e r n i g ,  Karl Freiherr von, k., k. Sections-Chef und Director der admiiii- 

strativeh Statistik, C.M.K.A.
E t t i n g s h a  u s e n ,  A. Ritter von, k. k. Regierungsrath und Professor.,,M.K.A. 
E t t i n g s h  an sen ,  Dr. Constantin Ritter von, k. k. Professor, C.M.K.A.
F e n z I ,  Dr. Eduard, k. k. Professor und Director, M.K-A.
F e r r o ,  Joseph Ritter von, k. k. Ministerialrath.
F o e t t e r l e ,  Franz, k. fc. Bergrath.
F r a u e n f e l d ,  Georg, k. k. Custos-Adjunct.
F r i e s e ,  Franz, k. k. Finanz-Ministerial-Concipist.
G i e r s i g ,  Anton.
G o r g e y ,  G. Guido; k. k. Sectionsrath.
Gr a i l t c h ,  Dc. Joseph, k. k. Professor und Custos-Adjunct.
G u g g e n b e r g e r ,  Ignaz Martin, k. k. Hauptmann. ‘
Gun t ne r ,  Karl.

f  H a m m e r - P u r g s t a l l ,  Jos. Freiherr von, M.K.A.
Denke und danke 
Vertranen sei dein Gedanke.

H a m p e , Joseph Ritter von, k. k. Sectionsrath.
Ha s s e n b a u e r ,  Johann, Ritter von S c h i l l e r ,  k. k. n. d. Regierungsrath und 

Hauptmiinzmeister.
Hauer ,  Franz Ritter von, k. k. Bergrath, C.M.K.A.
Hauer ,  Joseph Ritter von, k. k. geheimer Rath.
Ha u e r ,  Karl Ritter v., ,k. k. Hauptmann und Vorstand des cbemischen Labora- 

•toniums der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
f H e c k e l ,  Jakob, k. k. Custos-.Adjunet,' M.K.A.

H eg«r, Wilhelm, k. k. Fhianz-Ministerial-Secretar.
Heuf l e r ,  Ludwig Ritter von. k. k. w. Kammerer, Sectionsrath.
Hi n g en a u ,  Otto Freiherr von, k. k. w. Kammerer, Bergrath und Professor. 
JBocheder ,  Johann Karl, k. k. Finanz-Ministerjal-Secretar.
H o c h s t e t t e r ,  Ferdinand, k. k. Geolog.
H o r n e s ,  Dr. Moriz, k. k. Custos.  ̂ -
H 0 r n i g , Emil, k. k. Professo* der Chemie.
H y r t l ,  Dr. Joseph, k. k. Professor, M.K.A. *

K^ge der grosse Gelehrte, der die Blfitter der Erdrinde aufgesclitagen und ueiii Bodeu 
des theuren Vaterlandes eiqe Geschichte gab, auch wenn er diese Blatter durchblickt, 
freundlich gedenken Seines aufriebtigen Verehrers. ,

    
 



VIII
I l l i ng ,  Franz, Vice-Director der k. 1. Bergwerksproducten-Veivschleissdirection. 
J o k e l y ,  Johann, Jt. k. Geolog.
Kdl e r ,  Sigmund v., k. k. MinisteHalrat]i.^
Kempen,  Freiherr von, k. k. Feldmarschall-Lieutenant.

Freund und Verehrer, ■
Ke n n g o t t ,  Dr.,Adolph, Professor.
K l e s z c z y n s k i ,  Eduard, Ingenieur.
Ki et z insky,  Vincenz, Professor der Chemie.
Kl i ng l e r .  Franz, L k . Rechnungs-Oificial.
Kner ,  Dr. Rudolph, k. k. Professor der Zoologie an der Univcrsitat, C.M.K.A. 
K ohler, Eduard, k. k. Sectionsrath.
Kopezky,  Dr. Benedict, Professor.
Kot schy,  Theodor, k. k. Custos-.Adjunct.
Kraus ,  Johann Bapt., k. k. Rechnungsrath.
Kre i l ,  Karl, Director der k. k. Central-Anstalt fur Meteorologie und Erd- 

magnetismus, M.K.A.
Ku d e r n a t s c h ,  Joseph, k. k. Ministerialrath.
Lehne r ,  Ferdinand, Bergverwalter.
L e r c h ,  Job. Alexander, Doctor der Medicin und Philosophic, emeritirter Decan 

des Doctoren-Collegiums der medicin. Facultat, Mitglied der k. k. Gesell- 
«chaft. der Aerzte, k. k. Bezirks-Avmenarzt.

Leydu l t ,  Dr. Franz, k. k. Professor, M.K.A.
Lidl ,  Ferdinand v., Ingenieur-Assistent.
Li l l  Y. L Ui e n h a c h ,  Maximilian, k .  k .  General-, Landes-, und Haupt-Miinz- 

probirer.
L i p o i d ,  Marcus Vincenz, k .  k. Bergrath.
L5 we ,  Alexander. Director der k. k. Aerarial-Porzellan-Manufactur, C.M.K.A. 
L u k a s ,  Dr. Franz, Assistent der k. k. Central-Anstalt fiir Meteorologie und 

Erdmagnetismus.
Machat schek , Adol pb ,k .  k. Professor.
Manul i cher ,  Gustav, k. k. Finanz-Ministerial-Secretar.
M a r s c h a l l ,  August Friedrich Graf, k. k. Kammerer und Archivar der k. k. 

geologischen Reichsanstalt.
Me t t e r n i e h ,  Clemens W. L. Fiirst v., Ritter des goldenen Vliesses.
Mies  b ac h ,  Alois, Bergwerks- und Gutsbesitzer.
N e i l r e i c h ,  August, k. k. Oberlandesgerichtsrath.
P a l l e h n e r ,  August. ^

f Pa r t s c h , *  Paul, M.K.A. ‘ -
P f e r s ma n n v .  Eichthal .
P i ck ,  Dr. H., k. k. Professor.
P i sko ,  F. 0., Lehrer an der Gemeinde-Oberrealschiile auf der Wieden.
P o h l ,  Dr. J. J., k. k. Professor.
Pokor ny ,  Dr. Adolph, k. k. Professor.
Ra g s k y ,  Dr. Franz, Director der Gumpendorfer Realschnle.
R a t z e s b e r g ,  Lud^vig, Ritter v., Gutsbesitzer.
Red en ,  Dr. Friedrich Wilhelm, Freiherr v.

,* R e i e h e n b a c h ,  Karl, Freiherr v., C.M.K.A. ^  ♦
R e i s s e k ,  Dr. Siegfried, k. k. Custos AdjuncVC.M.K.A.
R e ^ e r  und S e ji^ iek , k. k 'priv . Zucker-RaflGnerie.
R i g l e r ,  .losepli, k. k. Montan-Hofbuchhalter.

■ R i t U n g e r ,  Peter, k. k. Sectionsrath.

    
 



IX

k. Hof-Ministerial-Secretar. 
der Kafserlichen Akademie der

R S s s n e r ,  Eduard, k. k. Sectionsrath. «
Ri inagl ,  A., k. k. Ministerial-Concepts-Adjunct.
R u t h n e r ,  Dr. Anton, Edler v., HofT._und Gerichts-Advokat. 
S a l m - R e i f f e r s c h e i d ,  Hugo Carl, Fiirst und Altgraf zu.

»Hastlo$ und Ra$tlo$“. Im Wirken des (term Bergrathes H a id in g er  schon lange 
eine BethStigung obigen Wahlspruches erkennend, schliesst sipb der Gefcrtigte iui( 
inniger Befriedigung dem Unternebmen eines Ehren-Andenkens an. •

S c a l a ,  Alois V., k. k. Ministerial-Secretar.
S c h a b u s ,  Jakob, k. k. Professor. •
S e h e r z e r ,  Dr. Karl.
S c h e u c h e n & t u e l ,  Karl Freiherr v., k. k. Sectionscbef.
S c h m i d l ,  Dr. Adolf, Actuar der K.A.
S c h m i d t ,  Dr. Anten.,
S c h r o c k i n g e r ,  Jul., Ritter v. Neudenberg, k.
S c h r o t t e r .  A., k. k. Professor, Gen.-Secretar 

Wissenschaften.
Schw^a r t z  V. M o h r e n s t e r n ,  Gustav.
S i m o n y ,  Friedrich, k. k. Universitats-Professor.
S o n k l a r ,  Karl V.', k. k. Major.
S p o r n r a f f t ,  Joseph, k. k. Ministerial Concepts-Adjunct. 
S t e i g e r - A m s t e i u ,  Johann v., k. k. Ministerial-Secretar.
S t e i n h a u s e r ,  Anton, k. k. Rath.
S t r e f f l e u r ,  Valentin, k. k. Ministerial-Secretar.
S t u r ,  Dionys, k. k. Geolog.
Su e s s ,  Eduard, k. k. Custos-Adjunct.
T e i r i c h ,  Dr. Valentin, Director der Ober-Realschule auf dei; Wieden. 
T r a u n t h a l e r - S t e i n k o h l e n - G e w e r k s c h a f t  in Wien.
W a g n e r ,  Anton, Bergbaii-Director.
W a Ha nd ,  Ignaz, General-Agent fiir Eisen-Igdustrie des osterr. Kaiserreiches. 
W a l t h e r  zu Herbstenburg, Alexander, k. k. Ministerial-Concipist.
W a r h a n e k ,  W. F ., k. k. Professor.
W e d l ,  Dr. Karl, Professor, C.M.K.A.
W e i s ,  Karl, fc. k. Sections-Rath.
W e is  e r .  Dr. J., Director der k. k. Ober-Realschule auf der Landstra.sse. 
W e r d m i i l l e r  v. E lg g , Philipp Heinrich, Fabrikshesitzer.
W e r d m i i l l e r  r. E l g g ,  Philipp Otto, Fabrikshesitzer.
W i s n e r ,  Anton, k. k. Ministerial-Rath.
W o l a n e k ,  Wilh., Lehrer an der Gemeinde-Ober-Realsehule auf der Wieden. 
Z e h e n t m a y e r ,  Jos., k. k. Finanz-Ministerial-Concepts-.4djunct. 
Ze i t l i ' ammer ,  Anton, k. k. Professor.
Z e p h a r o v i c h ,  Victor, Ritter v., k. k. Professor.
Z i p p e ,  F. X. M., k. k. Regierungs-Rath und Professor, M.K.A.
Agram, F a r k a s - V u k o t i n o v i d ,  Ludwig v., Gutsbesitzer und Mitglied 

mehrerer gelehrten Gesellsehaften.
K u k u l j e v i c  S a f c c i n s k i .  Ivan, k. k. Conservator, Landes-Archivar von 

Croatien, Prasident der siidslawischeii historischea GesellschaR iMld Mit
glied mehrerer gelehrten Qesellschaften.

S c h l o s s e r ,  Dr. Joseph Calas., k. k. Comitats-Physiker, Mitglied mehrerer 
gelehrten Gesellsehaften und Vereine. ,

S k a l i i i ^ ,  Johann, k. k. Kriegsbuchhalter.
T k a l e c ,  Jakob Franz, fc. k. Gymna.sial-Lehrer der Nhturgeschiehte. »

    
 



Z d e n c z a y,*Alexander von, Hemcliaftsbesitzer.
Bleiberg. J a n t s c h ,  Fr. A., k. k. Bergvenvaltei*. ^
P o t i o r e k ,  Paul, k. k. BergschalTer und ^arkscheider.
Ves t ,  Arnold v., k. k. HiUtenschaffer.,
Boehnia. T u r c z m a n o r i c z ,  Paul, k. k. Salinen-Grubenmitgehfilfe bei der k.'k. 

Salinen-Bergyerwattung.
Bogschan. Hoffmann,  Arnold v., k. k. BergVer.walter.
Brixen. T s c b u r t s c h e n t h ^ i e r , Ludwig, Cborberr von NeustifI, Gymnasial- 

Professor. ' »
Brilnn. Belcreidi ,  Egbert, Graf von, auf Losch und Ingrowitz.
Hernr reb,  Albin, Museums-Custos in BrQnn.
Ma b r i s e h - s c b l e s i s c h e  G e s e l l s c h a f t  zu r  B e f 5 r d e r u n g  des  Acker -  

b au e s ,  de r  I ^a t ur -  und L a n d e s k u n d e .
Ma t i e g k a ,  Karl, k. k. Bergbauptmann.
Napp ,  Cyrill Franz, Abt des Augustinerstiftes.
Schmi d t ,  E. J .,  Landes - Visitirender der Militar-  Verwallungs - Brancbe in 

Mahren und Schlesien.
Se i f e r t ,  Joseph, k. k. mabrischer Landesbaudirector.
W eeber, H. L., Forst-inspector u. s. w. in Brflnn. •
W e r n e r - V e r e i n  z u r  g e o l o g i s c h e n  D u r c h f o r s c h u n g  von MShren  

und k. k. S ch l e s i en .
Wi dmann ,  Adalbert, Freiherr v., k. k. Kammerer und Ritter des Ordens der 

eisernen Krone. '
Dognacska* Graf ,  Wilhelm, HQtten-Assistent.
Hbcnaa. Gotz,  August, Verwalter des k. k. Eisenwerkes.
St. Egydi. F isch .e r, Anton, Eisenwerksbesitzer.
Sisenerz. S t ad l e r ,  Joseph, k. k, Bergrath.
KIbogen. Gl i i ckse l i g ,  August Maria, Dr. der Med. und Cbir., Stadtarzt. 
Eperies. Hazal i nszky,  Friedr., Professor der Pbysik und Mathematik im evan- 

gelischen Drstrictual-Coiiegium..
J oob ,  Wendelin v.. Inspector des Eperieser evangelischen Districtual-Col- 

legiums..
Feistritz. Thknnfe ld,  Ferdinand Freiherr von, k. k. wirkl. geheimer Rath. 
Eastein. P ro l l ,  Dr. Gustav, Badearzt in WildbadrGastein. 
fimunden. P l e n t z n e r ,  Karl Ritter v., k. k. Ministerialrath und Vorstand der 

k. k. Salinen- und Forst-Direction.
S t e i ne r ,  Karl Johann, k. k. Bergrath und Reehts-Consulent. 
Wu n d e r b a l d i n g e r ,  Maximilian Edler von, k. k. Forstrath.
Eratz. A i c h b o r n ,  Dr. Sigmund, st. st. Professor.
At t ems ,  Ighaz Graf von, k. k. KSImmerer und geheimer Rath.
G e o g n o s t i s c h  - m o n t a n i s  t i s c h e r  V e r e i n  f f i r  S t e i e r m a r k ,  laut 

Beschluss der. fQnften allgemeinen Versammiung.
Helms ,  Julius von, k. k. Sectionsrath.

^ I n z a g h i ,  Karl Graf von, k. k. Kammerer und geheimer Rath.
Pi t t on i ,  Joseph Claudius Ritter von, k. k. Truchsess und st. st. Verordneter. 
Erftnbi^eb. K a s t n e r , Johann, Bergverweser.
T u n n e r ,  Franz, Bergverwalter.
Ball in'Ober-Oesterreieh. Ne t wa l d ,  Dr. Josepli, stand. Badedirector.
Hall in Tirol. Ke mp e l e n ,  Moriz von, k. k. Assessor und Montan-Referent der 

k. k. Berg- und Salinen-Direction.
Kr a yndg ,  Adalbert voii, k. k. Pfannhaus-Verwaiter. ,

    
 



XI
Pr i nz i r i ge r ,  Heinrich, k. k. Schichtenmeister, fruher Hiilfsgeologe dor k. k. 

geologischcn ReichsnnstiiU.
Urs i n i ,  Fr. Joseph, K. Graf von Bjagay, k. k. Hofrath und Vorstand der k. k. 

Berg- und Salinen-Direction.
Ballein. R e h o r o v s z k y ,  Alois von, Venvalter der k. k. Saline.
R o b e r t ,  Justin, Fabriksbe.sitzerxu Oberalm. ^
Hallstatt. S c h u b e r t ,  Gustav, k. k. Salinen-Verwalter. ’
R a m s a n e r ,  Job. Georg, k. k. Bergmeister.
Heft in Karnten. Mu n i c h s d o r f e r ,  Friedrich, Berg- und Hiitten-Adjunct. 
Hermanustadt. Amadei ,  Rudolph Conte, k. k. Hofrath.
B e d e u s  v. S c h a r b e r g ,  Freiherr, k..k. w. geheimer Rath.
B i e l z ,  E. Albert,. Concipist der k. k si.ebenbiirgischen Pinanz-Landesdirection 

und Secretar des siehenburgisehen Vereines fiir Naturwissenschaften in 
Hermannstadt. ^

F i l t s c h ,  Eugen, Realscbullehrer.
F u s s ,  Karl, Gymnasiallehrer.
L e b z e l t e r n ,  Heinrich Freiherr von, k. k. Sfatthalterei-Viceprasident. 
N e u g e b o r e n ,  Joh. Ludwig, evangelischer Prediger in Hermannstadt. 
Hinterholz. F e r c h e r ,  Matthias, 
flollaubkau. Pos ch l ,  Norbert, k.'k. Bergmeister.
Holienstein. R i e g e r ,  Johann, A. Mieshach’scher Schichtmeister.
Idrla» G l o w a c k i ,  Martin, k. k. Hutten- und Zinnoberfabriks-Verwalter. 
Helmrei chen,45igmund von, k. k. Bcrgrath.
Innsbmek. K o h l e r ,  Dr. Joseph Georg, k. k. Professor.
L i e h e n e r ,  Leonhard, k- k. Oberbau-Inspector.
L i n d n e r ,  Dr. Anton, Director der mineralogisch-geognostisclien Abtheilung 

des Fcrdinandeums.
P i c h l e r ,  Adolph, k. k. Professor.
Vo r h a u s e r ,  Johann, k. k. Bau-Inspector.
Ischl. Hi pp i nann ,  Albert, k. k. Dergmeister.
R a n s o n n e t ,  Ludwig Freiherr von, k. k. Bergrath und Salinenverwalter. 
Jaworzne. Ra t h ,  Franz, k. k. Bergverwaltcr.
S c h o t t ,  Ferdinand, k. k. Bergverwalters-Adjunct.
Joachimsthal. M a r k u s ,  Franz, k. k. Hutten-Controlor und Probirer.
P a t e r a ,  Adolph, k. k. Assistent.
Scbm^idt ,  Gustav, k. k. Kuustmeister.
Yogi ,  Joseph Florian, k. k. Berggeschworner.
Wal t h e r, Joseph, dirigirender k. k. Bergrath.
Klagenfart. Bur ge r ,  Dr. Johann.
Can aval ,  Jos. Leodegar, Custos.
K r o n i g ,  Lukas, k. k. Berghauptmann.
P r e t t n e r ,  Johann, Pabriksdirector.
R o s t h o r n ,  Franz Edier von, Bergbaubesitzer.
Ru t t n e r ,  Albert, Edier von GrQnber^, k. k. Landmiiuzprobirer.

'Klansen. Las s e r ,  Sigmund v., k. k. Schichtmeister.
T r i n k e r ,  Joseph, k. k. Berg- und Hiittenverwalter. ,
Klaosenbui^. Ant os, Joseph y., k. k. Berg-Ingenieur.
Co n r a d ,  Georg, k. k. Bergdirections-Registrator.
Fornsf fek,  Gustav, k, k, Secretar.
F r a n t e n a u ,  Joseph, k. k. Bergrath.
H e c h e n g a r t e n ,  Stephan, Ritter v., k. k. Bergdirections-Protokollist.

K. It. ^eologtsche BeklisanxttiU. 7. labrgaiig 18$S. . b

    
 



X li
Juc l i o ,  F. k. k. Ingenieur.
Kt topf ler ,  Karl, k. k. Rechnungs-Official. **
Koni*adshei tn, .k.  k. Bergdirections-Sepretar.
K r a f t ,  F ., k. k. Bergii*th.
L i c h t e n f e l s ,  Rudolph P e i t h n e r  von, k. k. Miiiisterialrath.
M 0 s e I , Anton V.4 Coiicipist.
M ik6 V. Bol on ,  Samuel, k. k. Ober-Bergrath.
Pi t t ne r ,  Caspar, k. k. Ingrossist. ,
Ros e ,  Heinrich, k. k. Berg- und Forstrafh.
Kremsmftnstcr. F e l l d c k e r ,  P. Sigm., Professor der Mathematik, Physik und 

. Mineralogie.
Ha s l b e r g e r ,  P. Gregor, Gymnasial-.und Convicts-Direetor.
Mi t t e r n d o r f e r ,  Abt, Thomas.
R e s i h u b e r ,  P.‘Augustin, Director der Sternwarte.
Laibach. D e s c h m a n n ,  Karl, Gustos des krainerischen Landes-Museums. 
J o s c h ,  Eduard Ritter von, k. k. Landesgerichts-Prasident. /
L u c k ma n n ,  L. C., Prasident der Handels- und Gewcrbekammer.
Sch mi d t ,  Ferd. 6 .

In der Wirkung Sussert sich die Kraft! *
In dem Schatfen „wahre Wissenschaft*^

T e r p i n z ,  Fidel, Prasident der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. 
Leoben. Hiibl ,  Eduard, k. k. Serghauptmann.
Mi l t e r ,  Albert, k. k. Professor.
S e e l  and ,  Ferdinand, Bergverwalter.
S p r u n g ,  Franz, k. k. Professor..
T u n n e r ,  Peteis k. k. Sectionsralh und Director der k. k. Bergschule.
Lilicnfcld. B o k o ws k i ,  Karl.
O e s t e r l e i n ,  Karl.
We i g a n d ,  Georg.
Linz. D 0mi ni k ,  Abt zu SchlSgel. -.
E h r l i c h ,  Karl, Gustos des oberosterreichischen vaterlandischcn Museums.

„Beihulfe und Anerkennung fSrdcrn und erleichtern die Arbeit“ (H a id in g e r ’s eigenc 
Worte), zugleich sind sie der Ausdruck der Hocliaclitung fur die Wissenseliaft und 
das Verdienst um seihe, '

E n g e l .  Heinrich, Professor der Exegese.
Lnnz. Amon,  Engelbert Alois von, Grosszerrennhammer- und Steinkohlengewerk 

inLunz V. 0. W. W. Erster Vorsteher der 13 niederbsferreichischen Gross- 
zerrennhammer-Gewerken in Lnnz, Gbssling und Hollenstein, Inhaber der 
goldenen k. k. Civil-Verdienst-Medaille Kaiser Franz Joseph pro meritis vom 
Jahre 1849.

Hailand. Gorna l i a ,  Dr. Emilio, Agg. al Musco Givico della citta di Milano, 
Membro effettivo dell’I. R. Istituto Lombardo,

Curioni , .  Dr. Giulio, Membro effettivo e Vice-Segretario dell’I. R. Istituto 
Lombardo.

R o b i a t i ,  Ing. Amhrogio, Professore di Matematica.
Vacani  di  Fo r t  Olivo,  Barone Gamillo, I. R. Tenente Maresc., Vicepresidente 

del!'I. R. istituto di Milano e Membro dell I. R. I. di Venezia.
Ve lad i n i ,  Ing. Giovanni j Professore di Matematica. Membro effettivo e Segre- 

tarfo deir I. R. Istituto Lombardo.
Vi l la.  Antonio, Naturalista.
St. Harein bei Horn. € ^ | ’m m e r, Moriz, Gewerke.
IHoraritza. K e s z t ,  Alberi, Bergwesens-Beamter.

    
 



.  x m

Nagybtlnya. Adda ,  Johann de, k. k. tiiittcn-VcrwaUer.
B o i t n e r ,  Karl, k. k. Berghauptmann und Inspectorats-Oberamts-Beisitzer.
H d m 0 r  i , Paul, k. k. Inspectorats-Oberamts-Beisitzer.
K o s z t k a ,  Johann, k. k. OberbergvterWalter und Inspectorats-Oberamts- 

Beisitzer.
Mike,  Alois, k. k. Inspectorats-Oberamts-Secretar.
Rich t e r ,  Georg, k. k, Oberliuttcn-Verwalter und Oberamts-Beisitzer.

• S c h e u c h e n s t u e l ,  Joseph v., Vorstand der k. k. Rcchnungs-Abtheilung und 
Oberamts-Beisitzer.

S z a k m d r y ,  Samuel v., k. k. Miinz- und Bcrgwcsens-Inspectorats-Oberamts- 
Vorstand. ,

Neuberg. Hu mme l ,  Joseph, k. k. Bergrath.
S c h l i w a ,  Ferdinand, k. k. Hiittenverwalter. . ,
Neusobl. Z i p s e r ,  Christian Andreas, Dr. der Phil., Professor, Ritter vieler 

holier Orden imd Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften.
Ofcn. G a s s n e r ,  Dr. Theodor, Director des k. k. Ober-Gymnasiums.
S c h e n z I ,  Dr. Guido, pr. Director der k. k. Ofner-Realschule.
Oravitza. Abt ,  Johann, k. k. Ministerial-Commis.sar.
Huyot ,  E., Ingenieur au corps Imperial des Mines de France. •
Ku p e 1 vv i e s e r , Franz, Ingenieur.
N e n b a u e r ,  Franz, k. k. serb. banat. Berghauptmann.
Re i t z ,  Friedrich, k. k. Banater-Bergwesens-Director.
Ottaang. R i e g e r ,  Franz, Schichtmeistcr.
Padua. C a t n i l o ,  Cav. Tommaso Antonio, Professor.
Mo I in , Ralfaelo, k. k. Professor.
V i s i a n i , Roberto de, k. k. Professor.
Z i g n o ,  Cav. Achille de, Podesta.
Pesth. Augi i sz ,  Anton Freiherr v ., k. k. StaUhaltcrei-Viceprasident.
Kova t s ,  Julius v., Custos am Nafional-Museum.
Kubi ny i ,  August v., k. k. Rath und Director des ung. National-Museums. 
Kubi nyi ,  Franz v., Vice-Priises der geologisehen Gesellschaft.
D a n g e r ,  Dr. C., k. k. Profes.sor.
Ne i i d t v i ch ,  Karl Max, Doctor der Medicin und k. k. Profe.ssor. ,
P e t e r s ,  Dr. Karl, k. k. Professor der Mineralogie,
S z a b d ,  Dr. .Toseph, k. k. Professor.
W e r t h e i m ,  Theodor, k. k. Professor der Chemie, C.M.K.A.
Pitten. L i n d a u e r ,  Wilhelm, Bergwerksbesitzer.
Prag. K o f i s t k a ,  KarU k. k. o. o. Professor am polytechnischen Institute in 

Prag und Milglied der k. bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Vice- 
priisident des „Lotos“.

K r e j c i ,  Johann, Lehrei* an der k. k. bohm. Realschule in Prag, Custos im 
bohmisclien Museum und Mitglied der konigl. bohmischen Gesellschaft der 
Wissenschaften.

^ e u s s .  Dr. A. E., k. k. Professor M.K..A.
T e m p s k y ,  F., Buchhandier.
Pressburg. P r e s s b u r g e r  P r o t e s t a n t i s c h e s  Gymnas ium.  ’ 
K o r n h u b e r ,  G-Andreas, Doctor der Philosophie und Medicin, Professor der 

Naturgeschichte an der Ober-Realschirie.
Mack^ Eduard, Professor der Chemie
Ob e r mi i l l e r ,  Ignaz, Professor der Mathematik an der stadt. Ober-Realschnie. 
P a b l a s e k ,  M., Director der stadtischen Ober-Realschule.o '

I) *

    
 



XIV
•

P l e u e r ,  Ignaz, Dr. der Rechte, fc. k. Hofrath uiid VorsRind dor Fiuaiiz-Landes- 
Directions-Abtheilung.

Pravall. G o b a n z ,  A. F,
J  e k 0 u t z , Joseph, Bergwerksbesitzer.
J e s s e r n t g g ,  Franz, Bergverwalfer,
Kr e t z ,  J. P., Werksinspector.
Kr a u s ,  Franz.
Kraus ,  Juri. •
O b e r s t e i n e r ,  Thomas, Bergschafter.
S e h a m b e r g e r ,  J. E., BergwerkshesHzer.
Wiehern,  Anton V., Bergverwalter.
Przibram. Bar ,  August, k. k. Bergverwalters-Adjunct und erster Lehrer an der 

Bergschule.
B r a n d s t e t t e r ,  F ., k. k. Hiittcnverwalter.
Die E l e v e n  d e r  k. k. M o n t a n - L e h r a n s t a l t ;  im Namen Aller: Johann 

T u s k a n y  und Joseph W i n k l e r .
G r i m m , Joh., Director der k. k. Montan-Lehranstalt.
Hey row  sky,  Kar1, Professor an der k. k. Montan-Lehranstalt.

. H u t z e l m a n n ,  Adolph, k. k. Ober-Kunstmeister.
Kl as ek ,  Karl, subst. k. k. Probirer.
Knl ler ,  Johann, k. k. HiittenTRechnungsfuhrer.
Li l l  von L i l i e n b a c h ,  Aloi?, k. k. Gubernialrath und Bergoberanits-Diiector. 
P r o c h a z k a ,  Joseph, k. k. Hiittenamts-Adjunct.
R a d i g ,  Karl, k. k. erster Berggeschworner.
R e i t t e r ,  Karl, k. k. Markscheider.
R o c h e l ,  Alois, k. k. Bergrath und Ober-Huttenverwalter.
Rz i h a ,  Wenzel, k. k. zweiter Bergoberamts-Secretar.
Rabenstcin. Knol l ,  Wenzel, Hammerge>verke.

„Als ecliterSohn derWissenschaft warst Du bereits schon an derWiege mil dem Spriiche 
begrusst, den ieh vom Herzen fur Deine ganze Lebenszeit Dir bringe: I ii ck a u f“.

Ruszkberg. Hofmann,  E., fiir die Ruszkberger Gewerkschal't Gcbr. Hofmann 
und Karl Made r s pach .

Hof ma nn ,,Raphael, gewerk. Eisenhfltfen-Verwalter.
Rescbitza. Michalek,  Joseph, Htittenmeister.
We l a n d ,  Eduard, subst. Eisenwerks-Verwalter.
Ze hen  t e r ,  Eduard, Ingenieur-Assistent. •
RohnHz. C i epanows k i ,  Joseph, k. k. Eisenwerks-Cassier.
G e r z s o ,  Michael, k. k. Material-Controlor.
K e l l n e r ,  Moriz, k. k. Eisenwerks-Rechnungsfiihrer. ^
Mo s ch i t z ,  Martin, k. k. Bergrath, Vorstand der k. k. Eisenwerks-Verwaltntig. 
P e t r o g a l l i ,  Joseph, k. k. Reclinungsfuhrer. ,
R a f f e l s b e r g e r ,  Moriz, k. k. Verweser.
Salzburg. Mi l l e r ,  Albert, k. k. Regierungsrath und Berg-j, Salinen-und Forst- 

Director. . Hf.
Sehemnitz. Haueh,  Anton, k. k. prov. Professor tfer  ̂ Chemie, Probir- und 

„ Btittenkunde an der k. k. Berg- und Forst^kademie.
P e t t k o  V. Pel so  Dr i e t h o ma ,  Johann, k.k. Bergrath und Professor der JUioera- 

logie, Geognosie und Petrefactenkunde an der k. k. Berg- und Forst-Akadcmie. 
Pcgyabl, Eduard, k. k. Bergrath und Professor d%r Civil-Baukunde, der dar» 

stellenden Geometric und des geometrischen Zeichmings-Unterriohles an der 
k. k. Berg- und Forst-Akademie.

    
 



XV
«

U u s s e g g e r ,  Joseph Ritter von, k. k. Ministerialratb, Vorstaiid der ung. 
k. k. Berg-, Forst- und Giiterdireetion und der k. k. Berg- und Forst- 
Akademie-Direction, C.M.K.A.

Sfhlaggenwald. Wa l a c h ,  Georg, k. k.,Bergnveister.
Spalato. B ur a t .  Dr. Giovanni von, Consigliere di Luogotenenza, Capitano 

del circolo di Spalato.
L a n z a ,  Dr. Fr., Professor

• hat die Ehre sich untcr die ersten Verehrer des bcruhmten Ritter von H a id in ger  lu 
rechnen.

V i t t u r i  d e M i c h i e l i ,  Simeone, Caval. dell’ l. R. ordine di Francesco.
, Steicrdorf. K o l d s v d r y ,  Franz v., k. k. erster Bei'gamts-Adjunct. 

R i t t e r s h a u s e n ,  Karl Heinrich Otto, Bergamts-Cassier der k. k. priv. ostcrr. 
Staats-Eisenbahn-Gesellschaft.

R o h a ,  Benedict Mathias, Ingenieur- Assistent 1, Classe derk.  k. priv. bsterr.
1 Staats-Eisenbabn-Gesellscbaft.
Straschitz. S c b m e i d l e r ,  Franz, k. k. Borg- und HiittenverwaUer.
Wa l a ,  Joseph, k. k. Bergmeister.
Steyer. A l t m a n n ,  Alois, k. k. Bergrath, Berghauptmann.
K i r n b a u e r ,  Philipp, k. k. 1. Berg-Commissar.
Wi k h o f f ,  Hammer- und Bergwerksbesitzer.
Teschen. G a b r i e l ,  Dr. Philipp, Director des katholischen Staatsgymnasiums, 

erster Vorsteher des Baron C s e le s ta ’schen adeligen Convictes, Mitglied 
der historisch-statistischen Section derk.k. mahrisch-schlesischen Ackerbau- 
Gesellschaft, des Werner-Vereines, des zoologisch-botauischen Vereines 
u. s. w.

H o h e n e g g e r ,  Ludwig, Director der Eisenwerke Sr. k. k. Hoheit des Erz- 
herzogs A l b r e c h t ,  Mitglied der Handels- und Gewerbekammer fiir Schlesien, 
Correspondent der k. k. geologischen Reichsanstalt und des Werner-Vereines. 

Triest. F r e y e r ,  Enrico, Conserv. del civicb Museo'Ferdinaudo Massimiliano,
C.M.K.A.

I'dine. P i r o n a ,  Dr. GKdio Andrea, Professorg di storia naturale nell’ 1. R. 
Ginnasio Liceale.

ingarisch-Altcnbnrg. Mo s e r ,  Dr. Ignaz, k. k. Professor der landvyirthschaftlichen 
Lehranstalt.

M'ieliczka. B r u j m a n n ,  Wilhelm, k. k. Rergcommissar, zugleich Markscheider 
* bei der k. k. Berghauptmannschaft.
H a l u s k a ,  Johann, k. k. Berghauptmann.
•See l ing ,  Raimund, Ritter von S a u l e n f e l s ,  k. k. Bergrath und subst. Berg- 

In»peetor bei der k. k. Berg- und Salinen-Direction.
W o k u r k a ,  Karl, k. k. Sectionsrath und Berg- und Salinen-Director.
Molfsegg. L u d wi g ,  Petek, Bergverweser.
P l a t t e ,  Karl, Bergwerks-Director.
S a i n t - J u l i e n ,  F. Chevalier, Graf von Walks  ee .  Guts- und Bergwerks- 

. besitzer.
T

» Da in Folge dieser so allgemeinen Theilnabme bis zu dem beabdlchtigtei^ 
29. April AUes vorbereitet war, so erfolgte die Ueberreichung der.Medaille 

,  sammt Album an diesem Tage in einer eigens bierzu feicrlich veranstalteten 
Sitzun^, juber welche in der ^Oesterreichisch-kaiserlichen Wiener Zeitung vom
6. Mai 1856“ nachstehender Bericht verbffentlicht wurde.

    
 



XVI
«

„l)ie letzte dicsjahrigc Sitzuug^ der k. k. gcologischcti Heichsanstalt polite 
den 29, April 1. J. stattllnden. Sie war von den Freunden und Yerehrern des 
Directors der Anstalt, Herm Sectionsrathes W. H a i d i n g e r ,  zu einer Feier 
bestimmt, die seit langerer Zeit schon insgeheim vorbereitet worden war. Ka'btn 
vermocbte der Saaldie iiberaus zahlreich versammelten Gaste zu fassen, unter 
welchen sich nebst den ersten Vertretern und edelsten Freunden der Wissen- 
scbaft aus Wien, setbsf auch theilnehmendc Manner aus benaelibarten StSdtei* 
und namentlich Abgeordneta des Werner-Vereines in Briinn, der geologisclien 
Gesellschaft in Pesth und des naturhistorischen Vereines in Pressburg befanden. 
Herr Bergrafh Franz v. Ha ue r  erSffnete die Sitzung mit folgender Anspraehe:

Hochgeehrte Herrcn!
Erlauben Sie mil' in Hirer aller Namen das Wort zu ergreifen, urn den 

Geiuhlen Ausdruck zu verleihen, die uns heute bier versammeln.
Die hohen Verdienstc um die Wisscnschaft und das Vatcriand, die sich 

unser Aller Freund und so Vicler unter uns Lehrcr, Herr Sectionsrath W. Hai 
d i ng  er ,  erworben, haben von yielen Seiten her eine glanzende Anerkennung 
gefunden; abgeschen von sciyer Stellnng als Director eines der wichtigsten 
unserer wisscnschaftlichen Institute, haben S e i n e  k. ' k.  a p o s t o l i s c h e ^  
Ma j e s t a t  u n s e r  a l l e r g n a d i g s t e r  Ka i s e r  u nd  H e r r  ihn zura Mitgliede 
der Kaiserlichen Akademie der Wisscnschaften ernannt und seine Brust mit dem 
Ritterkreuze des Franz Joseph-Ordens geschimickt, S e i n e  M a j e s t a t  d e r  
Kb n i g  Von S a c h s e n  hat ihm den konigl. Sachsischen AHirecht-Orden ver- 
liehen, die meisten in- und auslandischen Akademien und gelehrten Gesell- 
schaften haben ihn durch Gebersendung ihrer Diplome geehrl und in jOngster 
Zeit erst wurden ihm durch Ernennung zura Mitgliede der Pariser Akademie 
und der koniglieh-diinischen Gesellschaft zu Kopenhagen Auszeichnungen zu 
Theil, auf welche nur die hochstcn \vissenschaftlichen Leistungen Anspruch 
verleihen.

Diesen glunzenden Beweisen von Anerkennung gegeniiber fuhltcn auch wir, 
Ha i d t n g e r ' s  nahere Freunde raid Verehrer, iSngst schon den Wunsch, dem- 
selben durch ein besonderes Zeichen unsere Hochachtung trad Dankbarkeit aus- 
zndriicken fur sein Wirken und Schaffen als Vorkampfer geistigen Fortechrittes 
in Oesterreich, fiir seine aufopfernde und umfassende Thatigkeit, von deren 
Begiiin derneuere rasche Aufschwung in der Pflege der Natunvissenschaften fast 
in ganz Oesterreich und namentlich in Wien datirt.

Dieser Wunsch fand in weiteren und weiteren Kreisen Anklang; die Art, wje 
er heute zur Ausfiihrung gelangt, bezeugt besser als jede weitere Auseinander- 

-setzung die Grosse des Verdienstes, aber auch die Bereitwilligkeit, mit welcher • 
die Freunde und Pfleger der Wissenschaft in alien Thcilen unseres grossen 
Vatei'iitttdes dasselbe anzuerkennen sich beeilten. •

Im Namen seiner Freunde und Verehrer (ibergebe ich Herrn Sectionsrath 
H a i d i n g e r ,  eine Erinnerungsmedaille in Gold gepragt und ein AIbun\ mit den

    
 



XVH
♦

autognipliiseheiiUnterschrilten von 363 ')  I’ersoiieii, welche sich an dieser Kund- 
gebung betheiligt haben.

An ihrer Spitze glanzen dieNamenvoiuJreiMitgliederndes A l l e r h b c b s t e n  
K a i s e r h a u s e s ,  die der durchlauchtigsten Prinzcn und Herren Erzberzog 
J o h a n n ,  Erzberzog S t e p h a n ,  Erzherzog J o s e p h .  Ibnen scbliessen sich die 
hervorragender Manner ans sdlen Kreisen der Gesellschaft an, beruhmte Staats- 
Vanner und Militars, Mitglieder der hoben Aristokratie, hochwurdige Pralaten und 
namentlich die -der ausgezeichnetsten Gelebrten und Montanistiker des ganzen 
Landes, die vor Allen berufen erscbeinen, H a i d i n g e r ’s Verdienste ricbtig zu 
wurdigen. Hundert und sieben und zwanzig der Unterzeicliner haben ihren 
Wohnsitz in Wien, 236 in 73 verschiedenen Stadten und Ortschaften, die in 
alien Kronlandern der osterreichischen Monarcbie vertbeilt sind.

^ Moge demnacbHerrSectionsratb Ha i d i n g e r  unsereEhrengabe wohlwollend 
enigegennebmen, moge er sie als einen Beweis betrachten, dass seine Thatigkeit 
auf keinen unfruchtbaren Boden fiel und dass s ie , so wie sie den Bewohnern des 
ganzen Vaterlandes zunachst zum Nutzen kommt und zur Ehre gereicht, auch 
in alien Gauen des weiten Reiches einen dankbaren Wiederhall findet.

Auf das Tiefste bewegt und vollkommen Oberrascht entgegnete Herr Sections- 
rath H a i d i n g e r  ungefahr die folgenden Worte:

„Ich hatte wohl Veranlassung zu einer langeren Ansprache, aber die leb- 
baftesten Geftible fiberwalligen micb. Wohl ist es ein freudiges Gefiihl, meinem 
bochverebrten Freunde, der im Namen Aller sprach und diesen hochverehrten. 
Freunden selbst zu danken. Beseligte uns doch stets Alle das PHichtgeluhl fiir 
den Fortschritt der Wissenscbaft, fiir unser Vaterland, fiir unscrn Kaiser und 
Herrn. Die heutige Veranlassung ist ein neues Band, nach Jahren zu scbbner 
Erinnerung, mochten wir manchen der Tage zusammen erleben. Das Jabr 1856 
ist reich an Tagen grosser Erinnerungen. 1st auclufteser nicht so gewaliig, so 
ist doch auch er w ichtig genug fur wissenschaftlichen Fortschritt. Nachsten Dinstag 
tritt ein Erinnerungstag ein, das zehnte Jabr, seitdem der erste Bericht einer Ver- 
sammlung von Freunden derNaturwissenschaften in der „Wiener Zeitung“ erschieh. 
Was micb betrilll, bleibt freilich die Kraft nicht gleicli friscb, der Wunsch des 
Fortschrittes soil micb immer beleben, jetzt babe ich nur Worte des Dankes."

Die Medaille sowobl als das Album wurden nun von den Anvvesenden naher 
besicbtigt. Die erstere im Gewichte von 50 Ducaten zeigt aOf der Vorderseite 
das sehr wohlgetrotfene Brustbild H a i d i n g c r ’s ,  auf der Riickseite, deren 
Zeichnung freundlichst Herr van d e r N i i l l  ausgefiibrt hatte, erscheint in der 
Mitte die Erdkugel von dem Tbierkreise umgeben; als Umschrift wurden die 
scbonen, von H a i d i n g e r  wiederholt als Mottogebrauchten Worte S c h i l l e r ' s :  
j,Nie ermiidet stille steh’n",' beniitzt. Die Gravirung besorgte mit gew*ohnter • 
Meisterscbaft d e rk .lt .  Munzgraveur Herr K. Lange  und den geschmackvollen 
Einband des Albums Herr G i r a r d e t .  __

Die Zahlen nach dcin letzten Abschlusse bcrichtigt.
'  A
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Eiiiige Tage spater rifihtete Herr Sectionsrath H a i d i n g e r  nachstehendes 
Schreiben an Herrn Bergrath Fr. v. Hauer  als Ausdruck seiner Gefiihle und 
des Dankes a« die Theilnehmer dieser Ehrenbezeugung:

Mein bochierelirter Freund!'
DemFillirerdes Wortes beider Uebergabe des schonen Geschenkes am 29. April 

bringe ich bier scbriftlicb den Ausdruck meines Dankes, den ich imAugenblieke def 
^eier, dberrascht in jeder Beziebung, nur sehr unvoUkommen bezeichnen konnte.

Als icb die zaiilreicbe glanzende Versammluag erbiickte, als ich in der- 
selben die einzelnen wohfwoHenden ZOge der hochrerehrten Freunde und Conner 
erkannte, die aus den rerscbiedenen Lebensperioden mir schutzend, fordernd, 

.beifend in Eriiinerung waren, mussten sich vielerlei Bilder fast gleicbzeitig ent- 
wickeln. Ich «ah micb im Geiste in fruherer Zeit lange vor meiner Zuriickki^fl 
in meine Vaterstadt im April 1840 und dann wieder nach einander dieEntwicke- 
lung unter dem Filrsten v. L o b k o w i c z ,  den Freiherren v. Ki i beck ,  T h i n n -  
f e l d ,  B a u m g a r t n e r ,  Bach ,  die k. k. Hofkammer im Mtinz- und Bergwe$en 
und die Mineraliensammiung derselben uoch im k. k. Haupt-Miiiizgebaude, dann 
die k. k. Central-Bcrgbaudireclioxi und das k. k. niontanistische Museum, das k. k. 
Ministerium fflr Landescultur und Bergwesen und die k. k; geologische Reichs' 
anstalt in ihren verschiedenen Phasen unter diesem und den k. k. Ministerien 
der Finauzen uiid des Innern. Aber icb sab auch unabliangig von den vorher- 
gehenden Namen die auf einander folgende Entwickelung der „Freunde der Natur- 
wissenschaften", der Kaiserlicben Akademie der WissenschaRen, des zoologiseh- 
botaiiischenVereinesbis zuden neuenBewegungen dergeographischenGesellschaft.

Icb sab aber in der That versammelt die Genossen friiberer Arbeiten, die 
jiingeren kraRvolten Tbeiluehmer, Manner, deren Erfolge ihnen iiir iinmer 
einen ebrenvollen Platz in ^ r  Geschichte der Wissenschaft sichern, ich sah an 
liochgestellten Gbnnern die Abzeicber^ der Ehren des In- und Auslai)des, der 
hbcbsten Eiiren unseres Oesterreicjj, der Grosskreuze, des goldeneii Vliesses.

Die Bilder umfassen einen langen Zeitraum, aber sie llosseii mir in einander 
und brachten einen Gesammteindruck hervor, der zu machtig von alien Seiten 
auf micb einwirkte.

Zu allererst bringe ich also nun den innigsten tiefgeftililten Dank filr die 
hochverehrten Geber, weicbe den Gedanken gefasst, ihn so weit rerbreitet, im 
Vaterlande unterstiitzt un^ so trefflich und glanzend ausgefiihrt, fiir die classi- 
scben Autographen dazu, drei derselben von Durchlauchtigsten Mitgliedern 
unseres Allerhbchsten Kaiserbauses! Gerne mbchte ich nun jedem der hoch- 
rereluj|ien Theilnehmer beute scbon diesen Dank personlichaussprechen, miindlich 
in Wien und wenigstens scbriftlicb auswiirts, aber ich muss micb bescheiden* 
bier, wie in so manchen Fbllen als Scbuldner iibrig zu bleibeu, wo meine Kraft 
nicht^reicht. . «

Aber je mehr ich die Verhiiltnisse erwiige, um so kleiner 1st in meinen 
Augen mein Aiisprucb, um so grSsser ziigleich und wicbtiger fOr die ^ukunft in
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ihrer Entwickelung die Thatsache der Vereinigung. leh ware undankbar gegen 
die Vorsehung, wollte ick in den Schatten zu stelleu siichen, was mir in der 
Zeit meiner Studien neu als wissenswerth zu bezeicbnen vergonnt war, namcntlicb 
die Bentttzung der Mbgiichkeit, welche mir eine viele Jahre ausdauernde ungewbhn- 
Hche Stellung mit biTentlicber Geltung, roll reicher Hilfsmittel, umgeben von 
wissenschaftlich bochgebildeten, jugendlich-kraftig wirkenden Mannern eroflnete, 
den Fortscbritt der Nafurwissenschaften zu fdrdern.

Die Lage, die Umgebung gab Anlass zu gemeinscbaftlichen Entscbliissen, 
deren Folgen immer wieder von einem Schritte zum andern ,fiihrten. Gleichzeitig 
mit dem was uns umgab, sahen wir aber eben aucb in unserer Zeit anderwarts 
in. unserem Vaterlande den Antheil an wissenscbaftlicbem Fortscbritte sicb 
erweitern; wir sahen die Erfiillung einer hohen Pflicbt fur ein machtiges Reicb.

- Das ist das Grosse, das uns mit Freude, mit beruhigendem Be>yusstsein der 
Zukunft entgegen fiihrl.

Dass von diesem nach alien Ricbtungen sicb entfaltenden Wetteifer so viele 
hochverehrte Trager sicb nun zu einem Zwecke einen, der eine Ehrengabe an 
inich zum Ausdriicke hat, das verpflichtet mich zum iiinigst gefuhiten Danke und 
muss meinen Wunscli auf das Hucbste steigern, was mir noch an Zeit und Kraft 
des Lebens beschieden ist, meinem Allerhochsten Kaiser und Herrn und dem 
Vaterlande in der Fdrderung des wissenschaftlicben Fortscbrittes zu weihen.

In diesem erhebenden beseligenden Getiible Dein treu ergebener alter Freund.
Wien den 3. Mai 18S6.

W. I I a id in g e r  m. p.

Mit diesem Schreiben einerseits, mit der Uebermittelung des Pragestockes 
zu derMedailleselbst an HerrnScctionsrath Ha i d i nge r  schliesst der Bericbt, was 
den nSchsten Gegenstand betrilB, fiir welchen der Subscriptions-Ausschuss gebil- 
det worden wOr.

Die AusprSgung der Medaillen konnte ihdessen nur alliniilig stattfinden. So 
wie sie vollendet waren, wurden sie an die Theilnehmer versendet. Aber die 
grosse Zahl der letzteren gestattete es, noch uberzithiige Exemplare anzufertigen, 
welche an andere, besoiiders auswiirtige Freunde H a i d i n g e r ’s,  die ihm nahe 
standen, so wie an Institute und Gesellschaften versendet werden konnten, welchen 
er als Mitglied angehort. ^

Mit diesen Yersendungen beabsichtigte der Ausschuss durch die Aufmerksam- 
k^it, welche befreundetenPersonen un^Corporationen bewiesen wurde, Herrn See- 
tionsrath H a i d i n g e r  selbst wieder Vergnugen zubereiten, und zahlreicbe wohl- 
wollende Empfangsbesthti^ngen beweisen, dass diese Abtheilung der Unterneh- 
mung gleich gttnstig wie die zuerst in das Auge gefasste aufgenommen worden war.

W i e n  den 31. December 1836.

Die nilgUeder des Ausschusscs.

K. It.' geologisehe Reichiaottalt. 7/ Jahrrgaog t 88$.
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Con'cspoiidcntcn
der k. geologischen Reichsanstalt aus dem Jahre 18S6.

F«tts«tzang dcs Vmeiclmisses im VI. Bande dcs Jahrbuches.

Die sammtUehen hoebverchrtcn Nancn sind hicr iqicine eiazigc alphabctiaeh fortlaufende Reihe goordnct, und 
durch RHichstaken die Vor&nlassQDg zur Eioschrcil>QQg dorsclben ausgedruckt: A die MittbeiUng von Tvissenzcbaft* 
licben Arbeileu, B die Schriftfubrung fur Behdrdea» GcseUsdiaften aad lostitute » C die Geschenke von selhstTerfasstea 
Oder D fremden Druckgegenstandca» Oder E Ton Mineralien, endUcU F al» Ansdmek des Dankos uberhaupt, und fur 
Pdrdcrnng spccieUer Arbeiten' der k. k. geologischen Reichsanstalt» Tvodarch diese den genannten Hcrreik zu dem

grdssten Danko TorpflioHtet ist.

F rau :
Freiin Kotz v. Dobrss ,  Louise, herzoglich Savoyen’sche Ehren-Stiftsdame, 

Prag. C.
Die Herren:

Alt ,  Antonin, Phil.Dr., Director des k. k. katholischen Gymnasiums inPressburg.B. 
Ander s ,  Professor, Bibliothekar-Prafect der konigliehen Universitiit in Dorpat. B. 
Ange l r od t ,  E. C., k. k. osterreichischer Vice-Consul in St. Louis, Missouri. D. 
Mitrquis von Ant inor i ,  V., Commandeur, Director des k. k. naturhistorischen und 

physicalischen Museums in Florenz. D.
Au g n e r ,  Berg- und Hutten-Adjunct in Sagor. F.
Bache^ Prof. Alexander D., Superintendent of the Coast Survey, Washington. C. 
B e n v e n u t i ,  Ludwig, supplirender Director dcs k. k. Ober - Gymnasiums zu 

Roveredo. B.
Freiherr von B e u s t ,  Friedrich Constantin, Comthur des konigl. sacbsisclien Ver- 

dienst-Ordens, k. Ober-Berghauptmann, Director des konigl. Ober-Bergamtes 
zu Freiberg. D. ,

Bi anchi ,  Johann Baptist, S. Hocluvurden, Professor und Bibliotbekar am bischuf- 
licben Seminarium in Cremona. B.

B i i e k ,  Thomas, Director des k. k. Gymnasiums in KoniggrStz. B.
B r a n d i c h ,  Karl, Director des Gymnasiums A. C. zu Mediasch. B.
B u d a l o w s k y ,  Franz, Director des k. k. Gymnasiums in Znaim. B. 
C a p e l l m a n n ,  Dr. Johann Aloys,' Director des k. k.- akadem. Gymnasiums in 

Wien. B.
Cas t e t l y ,  Albin, Bergverwalter in Grosspriesen in Bohmen. F.
Graf von C h o r i n s k y ,, Gustav, S. Excellenz, k. k. Statthalter in Laibach. F. * 
Ch y l e ,  Paul, Director des k. k. Gymnasiums in Igiau. B. "
Co 11a, Karl Hercules, Director des k. k. Lyceal-Gymnasiums in Cremona. B. 
Col lomh,  Eduard, Secretar der geologischen Gesellschaft in Paris. B. 
C o n c i n n a ,  Dr. Natale, S. Hochwiirden, Professor am k. k. Lyceal-Gymnasium 

in Venedig. B. ,
Couche,  Professor, Secretar der Commission der „Annales des mines" in Paris.’B. 

.. C r e s s o n ,  John, President des Franklin-InstitutesInJ^hiladelphia. B. 
D a n g p e l l e ,  A. Secretar der „^;cole imperiale des mines" iii Paris. B. '
Dob ay, Elek, Director des k. k. Unter-Gyninasiums in Waitzen. B.
D orns, Robert, Fabrikshesitzer in Lemberg. A. E. ,
De Do n a ,  Johann, S. Hochwiirden, Director des bischoflichen Lycesd-Gymna- 

slums in Belluno. B.

    
 



XXI
<y

D r a g o n i ,  Jakob, Director <les k. k. Gymnasiums in Kaschau. B.
D r e c h s l e r ,  Dr. Adolph, Secretar der naturforschenden Gesellschaft „Isis“ in 

Dresden. B.
D r e s c h e r ,  Dr. J. E., in Frankfurt a. M. C.
E i c h l e r ,  Benjamin, fiirstlich C la ry ’scher Berggeschworner in Teplitz. F. 
E i c k m a n n ,  S. Excellenz, Prasident der Provinz Preussen, wirkticher geheimer 

Bath, konigl. Curator der Albertus-Universitat in Konigsberg. B.
^ i c b w a l d .  Dr. Eduard, S. Excellenz, kaiserl. russischer wirklicher Staatsrath 

in St. Petersburg. C.
E l f i n g e r ,  Anton, Med. Dr. in Wien. E.
F a s o l i ,  G. B., Professor der Chemie an der technischen Schule in Vicenza. C. 
P a v r e t t i ,  Director der Bergwerke in Valdagno. F.
F e r e n c z a y ,  Jakob, S. HocliwQrden, Director des k. k. Gymnasiums in Gran. 
F e r j e n t s i k ,  B., Ingrossist bei der k. k. montanistischen Hofbuchhaltung. A. 
F l e c k ,  Dr., Secretar des.physicalisehen Vereines in Frankfurt a. M. B. 
G a b r i e l ,  S. Hochwurden, Philipp Vincenz, Stifts-Capitular, Director des k. k.

katholischen Gymnasiums in Teschen. B.
G a r r i g u e s ,  Isaak B., Secretar des Franklin-Institutes in Philadelphia. B. 
G e r m a n n ,  Dr. Joseph, Director des k. k. Gymnasiums in Fiinfkirchen. B. 
Go e b e l ,  Adolph, in Dorpat.C.
G o l u b ,  Aloys,̂  Director des k. k. Gymnasiums in Essegg. B.
G r a u m a n n ,  Vincenz, Director des k. k. Gymnasiums in Pilsen. B.
Freiherr von G r o t e ,  C., konigl. Ober-Bergrath in Hannover. C.
G r u n e r ,  A., Director derkais. Bergschule, Prasident der>„Sociefe de I’industrie 

minerale" in St. Etienne. B.
H a b e r  e n ,  J., Director des k. k. Gymnasiums in Szarvds. B.
H a f n e r ,  Kornel, k. k. Bergratli in Aussee.
H a u s e r ,  Franz, Steinmetzmeister in Wien. E.
H e i n e ,  Julius, Berg- und Hfltten-Director in Starkenbach. E.P. 
H e l f e r s t o r f e r ,  Othmar, k. k. Hofprediger, supplirender Director desk.k.Gym

nasiums bei den Schotten in Wien. B.
H e r b e c k ,  Emanuel, Director des k, k. Gymnasiums in Marburg. B.
He y s s e n ,  August, in Derlin. C.
H o r v a t h ,  Cyrill, Director des k. k. Gymnasiums in Pesth. B.

-Hor va t i c ,  Cherubin, Director des k. k. Gymnasiums in Karlstadt. B.
Freiherr von Hu mb o l d t ,  Alexander, k. preussischer Kammerherr, in Berlin. F. 

" J a c q u o t ,  Eugen, Bergwerks-Ingenieur, Viceprasident der kaiserl. Akademie der 
Wissenschaften in Metz. C.

■Jawurek,  Wenzel, furstlich L ob k o w itz ’scher Schichtmeister in Bilin. F.
Le J o l i s ,  August, Prasident und Archivarder Gesellschaft der Wissenschaften in 

Cherbourg. B. ,
J u b a s z ,  Norbert, S. Hochwurden, Director des k. k. Gymnasiums in Erlau. B. 
Kahl  , Ubert, S. Hochwurden, Director des k. k. Gymnasiums in Briix. B. 
K e r n e r ,  Dr. Anton, Professor an der k. k. Ober-Realschule in Ofen. C.
K ir s c h ba u m, C. A., Professor, Secretar des Vereines fur Naturkunde in Wies

baden. B. C. *
I ^ l a ps i a ,  Gustav, Director des evangelischen Gymnasiums in Teschen. B ., 
K l e b s c h ,  W., zu Aussig. E.
E l e e ,  Ludwig Julius, Rector des Gymnasiums zum beiligen Kreuz in Dresden. B. 
K l e e b l a t t ,  Hermann, Professor am evangelischen Gymnasium jn Oedenburg. B. 
K l e m e n s i e  w i c z .  Dr. Ludwig, Director des k. k. Gymnasiums in Krakau. B.
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K«hl  e r  Gustav;; ^tadtratb, ViceprSsident der oberlausitzischen Gesellschaft der 
Wissenschaften in Gdriitz. B.

K b t t i g ,  Adolph, furstlich L o b k o w i t z ’scber Scbichtmeister in Bili'n. F. 
Kons£h«Ic ,  Florian, Varstand des k. k. Bezirksamtes in Stein. F.
Ko n s c b e k ,  Valentin, Professor am k. k. Gymnasium zu Laibach. F. 
K o r n h u b e r ,  Dr. Georg Andreas, Professor, Secretar des Vereines fur Natur- 

kunde in Pressburg.
K o t t i n g e r ,  Dr. Hermenegild, Director des k. k. Gymnasiums in Salzburg B# 
K r a t o c h w i l e ,  Dominik, Director des k. k. Kleinseiter Gymnasiums in Prag. B. 
Krauss ,  Dr. G. Ladislaus, Director des k. k. Gymnasiums in Grosswardein. B. 
Kr z c z e n s k y ,  Kaspar, S. Hocbwflrden, Director des k. k. Gymnasiums inKrems.B. 
Ku n z e k ,  Thomas, k. k. Schulrath,Director des k. k. Gymnasiums in Premysl. B. 
Kury,  Agent der DampfschiiTfahrtsgesellschaft zu Neu-Becse im Banat. E. 
K i i t s c h e r a ,  Franz, fiirstl. S c h w a rz e n b e rg ’scher Herrschafts-Director in 

Postelberg. F.
L a m a n s k y ,  Eugen,SecretSrder kais.geographischen Gesellschaft in St. Peters

burg. B.
L a n g e r ,  Berg- und Huttendirector in Sagor. F.
L a n g l o i s ,  Dr. in Metz. C.
L a s e r e r ,  Leopold, k. k. Sectionsrath in Gratz. D.
L u d w i g ,  Rudolph, kurfhrstl. hessiseher Salinen-Inspector und Badeverwalter 
' zu Nauheim. C. , ' ' '
von L u g o s s y ,  Joseph, Bibliothekar am helv^isch-evangelischen Collegium zu 

. Debreczin. B.
IVIac;-Adam, James, SecretSr der ^Natural and Philosophical Society" zu Bel

fast. A. B.
Macquet ,  Dr., SecretSrder S enkenberg 'schen  naturforschenden Gesellschaft 

in Frankfurt a. M. B.
M a g i a r a s s ,  Dr. Innoeenz, Director des k. k. Gymnasiums in Klausenburg. B. 
M a n g a n o t t i ,  Dr. Anton, Professor in Verona. B. C. F.
Graf Mani ago,  A., in Maniago. F.
De Marco ,  Eugen, Communal-Secretiir zd Asiago. F.
M a r i g n a c ,  Dr. C., Professor, Secretgr der ^Societe de physique et d’bistoire 

naturelle" in Genf. B.
M a r t i n e n g o ,  Johann, S. HochwUrden, Professor am bischbflichen Lyceal- 

Gymnasium in Treviso. B. •
Mar t i novsky ,  Michael, Director der k. k. Ober-Realschule in Aakonitz. B. 
Marx,  August, Bergwerks-Ingenieur in Bonn. E.
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7. Jahrgang 1856. JAHRBUCH I. Vierteljahr.
DER

KAIS. KON. GEOLOGISCHEN REICHS-ANSTALT.

I.B̂eitrage zur geognostisehen Kenntniss von Vorarlberg und dem nordwestliehen Tirol.Von C. W. Gumbel,
. kdniglich-bayerischem Bergmeister in Miinchen.

Die Voruntersuchungs-Arbeiten, mit welchen ich behufs der geognostiscben 
Aufnabtiie der bayerischen Landestbeile wabrend des Herbstes 18S4 in dem siid- 
westlicben Gebiete der bayeriscben Kalkaipen des Algau's bescbaftigt war, liessen 
mich meine friiberen auf verscbiedenen Reisen gesammelten Beobacbtungen in 
den Kalkaipen Tirols und Vorarlbergs nocb einmal iiberblicken und die verein- 
zelten Ergebnisse zu einem zusammengeordneten Ganzen vereinigen.

Es bescbranken sicb meine gegenwartigen Mittbeilungen jedoch auf den 
Tbeil Vorarlbergs und des westlicbsten Tirols, welcber zwiscben dem Rbein, 
dem krystalliniscben Scbiefergebirge der Hauptzone, dann zwiscben dem Kaisers- 
jocb und der bayeriscben Granze gelegen ist.

Um die Resultate meiner Beobacbtungen genauer mit denen unsferer aus- 
gezeicbneten Alpenforscber, eines S t u d e r ,  E s c b e r ,  M e r l a n  vergleicben zu 
konnen.wahle ich zwei Hauptprofile in nord-siidlicher Ricbtung, welche sicb 
denen you S t u d e r  gegebenen aufs Engste anschliessen und fiige der Bespre- 
chung dieser Profile die iibrigen Bemerkungen hinzu, welche nach der ausge- 
zeicbnelen Schilderung E s c h e r ’s von d e r L i n t h  noe-b von allgemejnem Inter- 
esse zu sein scheinen.

Figur 1.

* GI G lim tnrrieh ie frr. tr* B o ther Sandstein. G Gyps, tr^  V ntere A lpenschiofer. t* U oterer Doloniit. Q errillicasebiehten . 
1* Dachsteink;4k MegaloiUis triqueter. B B other AAuether Kalkstcin. P  A lgauschiefer. er^ Neocomicn. cr* C sprotiacn- 

kaik. cr^ G alt, cr^ Sevrerkalk uud Inoccram easchiefer. m Molasae.

K. k . geologisehe Rctchsan&talt. 7. Jah rg an g  1856. I.

    
 



C. W. Guinbel.

Die Molasse, welche an dem sudlichen Gehange des Balderschwanger Thales 
in Form von Kalknagelfluh ansteht, endet an der grossen Thalkiuft der Ach, 
welche mit ungeheuren Massen von Gebirgschutt ausgeebnet ist.

Mit schwacher sudwestlicher Neigung ragen die Schichtenkopfe der hier 
rothlich gefarbten Nagelfluh an den Gehangen in terrassenlormig (ibereinander 
gclagerten Felsziigen, von denen zahlreiche Bldcke fiber dem Abhange bis zur 
Thalsohle zerstreut liegen. Diese Nagelfluh besteht aus sehr verschiedenen Roll- 
stUcken des benachbarten Kalkgebirges und zeigt jene merkwiirdige Erscheinung, 
dass die sich beriihrenden Rollstficke gleichsam in einander bineingebobrt erschei- 
nen, in besonderer Vollkommenheit. Immer ist es das Rollstiick einer h a r t e r e n  
Steinart, welche sich in ihren w e i c h e r e n  Nacbbar hineingearbeitet hat; es ist 
hierdurch die naturlichste Erklarung dieser auiTallenden Erscheinung angedeutet, 
dass namlich dieses Ineinandergebohrtsein durch eine fortgesetzte Reibungsbewe- 
gung der energiscbsten Art entstand, welcher beide Rollstficke als bereits abge- 
lagerte Geschiebe in einer Gerollbank ausgesetzt waren.

Sfidlich vom Balderschwanger Thale erbeben sich ziemlich sanft ansteigend 
die mit Weideflachen iiberzogenen Gehange des Feuerstadtberges, oberflacblich 
fast ohne Spur eines anstehenden Gesteins. .leder berganfiihrende Tobel aber 
enthullt uns eine reiche Folge jenergrauen, glimmerreichen, weiss punctirten 
Sandsteine mit schwarzem, grunlichem und graulichem Scbiefertbon und ranch* 
grauen dunnkantigen Kalkmergeln wechselnd, welche Chondrites intricatus, Ch. 
Targioni, Helminthoidea u. m. a. enthalten und sich hierdurch als echten Flysch 
charakterisiren. Hoher gegen den Gipfel des Berges zeigen sich vorherrschend 
thonige Schiefer und Mergel, erstere vorherrschend von grauer Farbe, jedoch 
streifenweise auch bunt — schwarz, grfinlich und roth — gefarbt.

Unter mannigfachen Biegungen und Windungen fallen die Schichten im 
Allgemeinen in Stunde 11 mit 45 — 50 Grad in Sudosten ein.

Jenseits der Bergspitze der Feuerstadt und am Gehange gegen Sibrats- 
gfdll zu ist durch Abrutschung haufiger anstehendes Gestein sichtbar; unter dem 
Gipfel zeigt eine hohe Wand sehr gewundene grune und rothe Schieferthone; 
darauf lagert ein ausserst feiner, fast dichter kieseliger Kalkstein von rhthlicKST^ 
Farbung und mit Hornsteinknollen, welcher seiner Gesteinsbeschaifenheit n^ph 
dem Wetzsteine vom Ammergau tauschend ahnlich ist. Seine Verbjudung mit 
benachbarten flasrigen Kalksteinen, welche dem gewerk a l^ M sy^tttf^scheint ihn 
derselben Bildung zuzuweisen.

Schwarze Schiefer mit Concretionen von Hornstein, dunkelfarbige Mergel 
liegen jenen weisslichen Kalken benachbart; eine Schutthalde fiberdeckt tiefer 
herab d̂ as Gehange und erst am Wege in Rindberg selbst werden grobkfirnige, 

•grfinliche Sandsteine mit einzelnen weissen hervorstehenden Quarzkornchen und • 
zahlreichen Glauconiteinmengungen anstehend getroflen. Ihre Schichten fallen 
mit 15 Grad nach Stunde 3 in Sudwesten ein. Verfolgt man diesen Sandstein, •  
der ein eigenthumliches Aussehen besitzt, seinem Streichen nach qstvSirts, so 
geht er in einen senr festen grQnen Sandstein fiber, durch welchen in ofem Fugen-
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bach, eben ein neuer Weg gesprengf wird; er-liegt bier auf Caprotinenkalk 
und wird von grauem fleckigen Schiefer bedeckt — ist also Ga l t s an d s t e i n .

■ Das Gehange zwiscben Sibratsgftill und der Thalsohle lasst stellenweise 
eben diesen fleckigen grauen Schiefer beobachten, wahrend fiber der Ach nach 
Siiden weite Strecken durch Weide und Wald verdeckt sind, zwischen welchen 
hie und da die steile Wand des Caprotinenkalkes in isolirten FelsrilTen herror- 

^tritt. Zweimal iiberschreitet man dieses hervorstechende Kalkflotz, das eineMalvor 
der Alpe Gadberg, da wo der Weg von Sibratsgfdll nach dem Sommerdorfe 
Schonebach sich von dem rechten auf das linkeThalgehange hiniiberzieht, und zum 
zweiten Male am Scheunkopf, fiber dessen Vorsprung der Weg nach Schonebach 
sich emporzieht. Das Kalkflotz streicht einerseits westlich zur Hohe der Winter- 
stauden, andererseits zieht es, dem Thale parallel, auf dessen ostlicher Seife 
und steigt, von da wieder abwSrts sich wendend, zur Hohe des Sofenschroffen, 
stets begleitet von dem ihm aufliegenden, hier murben, schmutzigweissen quar- 
zigen Galtsandstein. Nhgends sind die eigenthfimlichen Lagerungsverhaltnisse 
der Kreideschichten deutlicher und schoner zu beobachten, als in diesem Gebirgs- 
thale, das von Sibratsgfdll zum hohen Ifer zieht. Der Caprotinenkalk, als her- 
vorstechendes Glied dieses Schichtencomplexes, zeigt sich so vielfach zusammen- 
gefaltet, gewunden und gebogen, als seien die gewaltigen Steinmassen nur dfinne 
Blatter eines Buches gewesen, welche man von zwei Seiten zusammengedrfickt 
hatte; das Flotz macht dadurch eine Menge Mulden, Sattel und mantelfdrmige 
Decken. Sehr hauflg sind die Gewolb-Knppel und Decken zerborsten, zerrissen 
und es treten die Bander der Zerreissungsspalten als rilfformig fortlaufende 
Wande zn drei und vier fiber einander, als seien es eben so viele verschiedene 
fiber einander liegende Banke, an den Gehangen hervor; oft ist die Biegung so 
stark, dass Hangendes zum Liegenden sich umkehrt.

Wir geben im Nachstehenden die Ansicht eines Theiles des Sstlichen Ge- 
hanges am Winterstaudenberg und eine Wand zwischen der Besslesgund- und 
Kessler-Alpe. Figur 2.

f  Q Neocumieu. c C«tpi'otineuka!k. ^  Galisaiulstciii. s Sewcrkalk. IS Iiioceramcnschi(*fer.
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C. \V. Gumbd. 

Figur 3.
hoi tlor Kcssloralpi'

n Nttocoiuien. c Caprotinviikalk. g; GvUsandsteia. IS loocerameD>chief«r>

Siidlich von der vordercn Ifer-Alpe stehen schwarz^e, mergelige Schiefer- 
und Kallcbanke des Neoeomieii mit vielen, aber nur sehr scblecbt erbaltenen Petre- 
facten an. Da wo dcr Fussstcig aus dcm Thale links iiber die Huhe zum hintersten 
tiefen Ifertobel sich hinanziebt, bemerkt man zablreicbe quarzige/splitterig zer- 
brochene Gesteinsfragmente, welchen lioher am Gebange die schwarzen Neo- 
comien-Scbicbten, bier mit nordostlichem Einfallen aufliegen.

Die etwa 500 Fuss bohe Iferwand, welche fast ununterbrochen vom hohcn 
Ifer bis zum Didamsberg fortzieht und zwei an cinander granzende, prachtvolle 
Mulden umschliesst, lasst die Aufeinanderfolge der verscbiedenen Scbichten des 
Neocomien aufs Klarste uberschauen.

Die unterste Scbichte, welcbe zu Tage tritt, bildet nun, von Fem e schon 
sicb»durcb die hervorstechend weissliche Farbung ausgezeichnete, 40 — 50 Fuss 
machtige Banke, welche bei naher Betrachtung aus einem quarzreichen, oft fen? 
kbrnigen und partienweise krystallinischen schwarzgrauen Kalksteine bestebei 
dicser gebt mit zunehmender Hiirte nach oben in einen sehr diinnban]^£p»n, eben- 
geschichteten Sand^tein von weisslioligrauer Farbe u b w ^ ^ H w rtu ^ e w itte r t  fast 
wie die obere Lage des Galtsandsteines aussieht. Die unterste Lage des genannten 
Kalksteines ist dutch Kalkspathadern weiss marmorirt; die zu Tage tretendeii 
Flachen sind theils durch Auswittern des Kalkes gebleicht, theils durch Flechtqp 
(Leeanp'a ritnosa Schaer., Lecidca contigua Fr. u*. m. a .) , welche nur auf 

\ieseligen Kalken vorkommen, weisslich gefarbt.
Diese Kalksteine gleichen dencn bei Au, welche gemtiss darin aufgefundenen 

Versteinerungen unzweifelhaft jurassisch sind, aufs genaucste, doch an Yer- 
steinerungen konnte ich hier nichts Gnden. und so bleibt ihre Gleicl^t^Jlung mit 
dem Auerkalke noch unsicher.
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Ueber dieseZone von kieseligen Kalksteinen und Sandstein folgt eine mSch- 
tige Lage dunkelfarbigen Mergels, wechselnd mit gleich getarbten dunn-bankigen 
Kalken und Mergeln, in welchen viele zerbrochene Conchylien, besonders haufig 
Terebrateln, dann Crinoiden vorkommen. Unter den bier gesatnmelten Petre- 
facten konnte ich

Spatangus returns und 
,  I'erebratula lata bestimmt erkennen.

Noch boher netrmen die sandigen Mergelschiefer itnmer zahlreicher Glauco- 
nitkornchen auf und wechseln mit dunkelfarbigen Mergelkalken, welcbe ebenfalls 
mit Glauconit reichlicb erfullt, eine oft ausgezeichnete oolithische Structur 
besitzen. Aus diesen Scbicbten stammen 

Terehratula tamarindus,
„ depressa und 

Ostrea macroptera.
Viele Gesteinsblocke sind von weissen Kalkspatbaderri durcbzogen, andere 

von intensiv orange -  gefarbten, zura Tbeile in Rbomboedern krystalUsirten, 
theilweise zersetzten Braunspathscbniircben. Diese obere Scbicbtenzone des 
Neocomien bildet das uninittelbare Liegende des Urgonien — Caprotincukalkcs — 
dessen macbtige Baiike das untenliegende weicbere Gestein vor weiterer Zer- 
trummerung scbutzend, die Hbhe des liobenifers und der Verbiuduugswand bis 
zur Didamsspitze kront.

Der Caprotinenkalk des Hobenifer ist abweichend duiikelfiirbig, grossten- 
tbeils eiiiformig, zum Theil oolitbiscb und nur selten mit dem bellen Streifen 
einer durcbbrocbenen Caprolina oder Gryphaeu verseben. Seine deckenahniielie 
Schale, mit welcber er das Sudgebange des Hobenifer und das unheiitdieh ein- 
sarae Steinmeer der Gottesackerwand zwischen Hobenifer und Hirscbeck in fast 
horizontaler Lage iiberwolbt, unbedeckt zu Tage stehend und der zernagenden 
Einwirkung der Jabrtausende ausgesetzt, ist an der Oberflacbe bald in getrennte, 
zum Theil lose BIbcke, zu cannelirten Spitzen und scbarfen Scbneiden aus- 
gewittert, ganz so wie diess bei rascb eintretendem Tbau- und Regenwetter 

■'7€I*nagt erscheint, durcb Auswittern und Untcrwascbungen bald zu runden 
brunnenrdrmigen Vertiefungen ausgekesselt, deren Tiefe meist nur auf 10 bis 
15 Fuss fliedergebt; stellenweise jedocb aueb in einen ungemessenen Abgrund 
hinabreicbt^BlIlii^Ulit^i^ner Zerberstungspalte durcbscbnitten, welcbe nur auf 
wenige Scbritte offen umT^angbar, bald an einer quervorliegenden Wand ab- 
scbneiden, bald in einen Kessel enden oder auch in fast recbtwinklig laufende 
Qiierspalten ubergeben, so dass das Wandern durcb die^e Steinfelder — Karren- 
feld, Plattert ■— auf den spitzigen, M'ackligen Gesteinstriimmern, oder auf den 

.schmalen Scbneiden zwischen den ungewissenTiefen der kesselformigen SAiacbte, • 
Oder in den engen, umbeimlicben aller Aussicbt beraubten Spalten, wekbe nur 

,3 0  — 50 Scbritte weit reicbend, immer wieder auf die sie einscbliessende Wande 
hinauf o d ^  m eine neue Spalle binabzusteigen zwingen, einem Sebwerttanze nicbt
unahnlicl/^rd.
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Solche Karrenfelder sind dem Caprotinenkalke eigen, wo seine Scliicliten 
deckenformig in mehr oder weniger horizontaler Lage sich uber grosse Strecken 
ausbreiten; so am Hohenifer, am Didamsspitz, Hohenfreschen, am Morgel u. s. w.

Wahlt man den Steig, welcher aus dem Hintergrunde der tiefen Mu!de 
zwisclien Hohenifer und Didamsberg zur Subersalpe hinauiTuhrt, so steigt man 
stufenweise (iber alle bescbriebenen Schichten des unteren Neocomien ron 
den unternKalk- und Sandstein-Banken, iiberwelcbe derSubersbach herabstUrzt,, 
bis zum Caprotinenkalk, welcher gerade auf der Hohe der Subersaip-Verflachung 
ansteht und bier normal von gelblichweissen Galtsandstein bedeckt wird. Diese 
nur 10— IS Fuss machtige Sandsteinlage zieht sich, als oftjdurchbrochene Decke 
das Gehiinge uberwblbend, einerseits gegen die Didamsspitze, andererseits gegen 
die Subersaipbutte und den Ifergrund. Ginen eigenthiimlichen, hbchst merkwiir- 
digen Contrast zu der aligemein herrschenden Kalkilora bilden die den Sand- 
stein in,reichster Fiille bedeckenden Urgebirgs-Kiesel-Flechten‘) .

Eben so wenig wie in den zunachst ostlich sich anschliessenden Gebirgs- 
theilen, kommt bier der Sewerkalk als Kalkstein zur Entwickelung, und es 
iiegt daher an der Subersalpe unmittelbar auf dem Galtsandsteine licbtgrauer, 
fleckiger Inoceramenschiefer, welcher Stunde 11 mit 28 Grad nacb Sudosten ein- 
fallt und sich wie der Sandstein bogenformig von dem Ifergrund durch die Ver- 
tiefung der Subersalpe nacb dem sUdlichen Gebange des Didamsberges hinzieht.

Noch ehe man die Subersaipbutte erreicht hat,  da wo der Steig nacb 
Scbopernau und ins Schwarzwasser-Thal sich theilt, bringt eine oberflacblich 
iiberdeckte Terraineinsenkung plotzlich die Gesteine der Flyschgebilde mit all' 
den cbarakteristischen Merkmalen dieses Gesteines; die Schichten fallen, wie. die 
des zunachst benachbarten Inoceramenscbiefers, Stunde 11 mit 88 Grad nacb 
Sudosten ein. Es Iiegt also bier der Flysch ziemlich gleichformig auf der Kreide- 
bildung, doch fehlt bier, wie bei Sibratsgfoll, die zwischen beiden liegende 
Nummuliten-Bildung.

Von den sttdiich sich anschliessenden Hohen, welche vorherrschend aus 
sandigen Schichten des Flysch bestehen, zieht sich dieser Sandstein fast unter 
gleichem Neigungswinkel wie das Gebange St. 11 siidostlich einfallend weit hidWr 
gegen das Bregenzerachthal, bis sich mit steilem Einfallen die obere, vorherrschend 
aus grauem, schwarzem, selten grunem und rothem Schiefer un^rjjjjchgraueii 
Mergelbanken bestehende, mannigfaltig wellig gebogen^^ia«^Ticoiden reiche 
Schieferzone einstellt und von Schopernau sowohl langs ues Thales aufwarts gegen 
Schrbcken, als auch auf den Hohen der Sterzla, des Vintscher Jochberges, des 
Grasalp- und Toblermann - Berges anhalt. Es gebort dieser Flysch der lang- 
gestrec^ten Zone an, welche sich aus der Ebene des Scheinthals sudlich von Feld- 

• ________________ *

L e e tm o ra  v e n to sa , L .  p o ly ir o p a ,  U m h ellica ria  v e lle a ,  P a rm e lia  e o n sp e r sa , U rce -  
o la r ia  c in e r e a ,  L e c id e a  g eo g ra p h ica  e tc . Die letztgenannte Fleclite ist eine der 
zuverlSssigsten Anzeigen eines quarzigen Gesteins; unter eincr ganzen Schut^halde von* 
Kalksteinen ist nur das rereinzelte Stiick Hornstein von ihr bedeckt, oder d^kleine, aus 
der Masse eines grossen Kalkfelsen hervorragende Hornstein ihre Unterlage. '
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kfrch durchs Illthal, zwischen Satteins und Bludesch dber Hocbgerrach zu beiden 
Seiten des grossen Walserthales bis Sontag, dann uber Datnils und die Mittags-- 
spitze in's Bregenzeracbtbal, und von da bis zum Illerthal bei Obersdorf endlich 
fiber Scbollach, Altstetten, Osterschvvang mit der Flyscbpartie des Balgen und 
Feuerstadtberges verbindet.

Die Flyscbgebilde, deren Zug sich im Illertbal verzweigt hat, scbliessen die 
^nach Westen an Breite zunehmende Kreideglieder ringsum ein und bilden eine 
grossartige Gabel, indem, wie spiitere MiUheilungen aus der Gegend von Dornbirn 
und Hohenembs zeigen werden, die Glieder des Flysch an der nordlichen Granz-” 
fISche unter die Kreidegebilde einschiessen, an der siidlicben ihnen aufliegen. Das 
nachstehende Profit bringt dieses Verbaltniss zur Anscbauung.

Figur 4.
Ifer.Sterzia. Schwarivrasserthal. Ftiuerstadt.

Verfolgen wir nach dieser Abschweifung das Thai der Bregenzerach gegen 
Hopfreben und Schrocken. Die Flyschgesteine sehen wir bis gegen das Bad 
Hopfreben mit constantem sudbstlichen Finfallen, nachdem die Hohen bereits 
rechts und links von machtigen Dolomitmassen eingenomtnen werden, und ganze 
Gebirgstheile davon in die Thalsohle herabgestiirzt, das Thai weit und breit 
bedecken, und fast jede Beobachtung fiber die unmittelbare Aufeinanderfolge der 
Gebirgsglieder vereiteln.

^  Das erste anstebende Gestein dem Bade Hopfreben gegenOber bestebt aus 
schwarzea^^eichetn Schieferthon und weiter in’s Hangende aus jenen grfinlich 
weissen, flasrigljllinKi ô k a lk en, welchen hbher am Gehange die Dolomite ent- 
schieden aufgelagert sind.~Die schwarzen Schieferthone gleicben den gypsfuh- 
renden Scbichten im Kloster- und Lechtbale und auch die gerade in ihnen ent- 
sjyingende Heilquelle des Bades Hopfreben spricht fttr diesen Vergleich. So sehr 
die Gesteine im Allgemeinen dem Flysche ahneln, so fehlt ihnen hier dqjch jede 

•Spur der Fucoiden, wie tiberhaupt irgend eines organischen Einscblusses. '
Im Thale aufwarts beobachtet man da wo der Steig nach Schrocken’von der 

•Ost-Thalseite auf die westliche sich wendet, die unmittelbare gleichformige Auf- 
lagerung*dys sehr dunklen Kalksteines (knollig, bornsteinfuhrend, dfinnbankig), 
dessen njrf^nformig vertiefte Schichtenflachen fleckenweise mit schwarzem, fett
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aussehendem Thone iiberzogen sind, auf unserin flasrigen Kalk und schwarzen 
Schieferthon. Diese schwarzen*Katksteine gleichen denen des III- und Kloster- 
Thales, welclie dort mit dunkelfarbigcn Schiefern zwischen Verrucano und Dolomit 
lagern, und dem sch^varzen Kalk derPartnachkIamm beiGarmisch, und scheinen den 
Guttensteiner Kalk zu rertreten. Auf diese Kalkschichten folgen mehr oder wcniger 
diinnscbichtige aulfallend weisse Kalkbanke (? Hallstatter Kalk), nur zum Theil 
doloinitisch, bis holier hinauf der grauliche Dolomit sich einstellt und in einer 
betrSchtlichen Machtigkeit quer durch's Thai setzt, westlich sich in ununter- 

’ brochenem Zuge bis zur Hohe der Kiinzlespitze, ostwarts zu der wallartigen Fels- 
partie „auf dem Lager" emporziehend.

Nicht anders sind die Verhiiltnisse zu beobachten, wenn man von Au iiber 
Grasalp durch Durrenbachthal und die obere Grasaipe bis zu der Schutthalde des 
dolomitischen Zitterklapfen vordringt, indem zu unterst entschieden fucoiden- 
reicher Flysch, dann nach einer bedeckten Terraineinbuchtung eine Reihe buntge- 
farbte durch Hornsteinbildung ausgezeichnete Schichten, mit Gypsthon und flas- 
rigem grQnlichen und rothlichen Kieselkaik anstehen; letztere unterteufen den 
Dolomit, da sammtiiche Schichten sQdliches Einfallen zeigen.

An einer der obersten Alpen zeigt sich die Schicht des rothen Hornsteins und 
rothlichen Flaserkalkes reichlieh entwickelt; es ist diess jene Schicht, welche Herr 
Professor Dr. S c h a f h a u t I ,  wie die rothen Hornsteine am Fallhorn *), an der 
Ebnath und der Gcisaipe ®) fiir Stcllvertreter seines braunrothen liassischen 
Marmors erklart, der doch urn die ganze Machtigkeit des Dolomits, der Gervil- 
lien- und Megalodusschicht holier im Hangenden liegt. Denn hat man im Thai 
von Hopfrehen aufwhrts die steilere Partie des Dolomits liberstiegen,'so stellt 
sich dem Dolomit gleichformig aufgelagert ein an der Oberflache zackig aus- 
gewitterter dunkelblaugrauer, diinnkantiger Kalkstein ein, dem sofort jene gelb- 
grauen Thone, Mcrgel und Kalkconcii&tionen folgen, welche als die G e r v i l l i e n -  
S c h i c h t e n  leicht zu erkennen sind. Sie wcrden von grauen, zum Theil 
dolomitischen, zum Theil oolitbischen Kalken mit weissen Kalkspathadern und 
von gelbgrauen weissfleckigen, klotzigen Kalken liberlagert, welche durch die 
hervorstehenden herzformigen Zeichnungen des Megalodus triqueter sich 
leicht als die D a c h s  t e  i n k a l k e  zu erkennen geben. Noch urn eine Schichte 
hoher lagert der braunrothe Marmor von Adneth, welcher im Seitejjtphel ober 
der Sagemuble ansteht. Seine organischen Einschluss ,̂--«*»>̂ *~'*dtmit besonders 
reichlieh, doch beobachtete ich Ammonites Turnertf heterophyllus Soio. 
und Belemnites brevis Bl., welche hinreichen, diesen Kalkstein bestimmt als die 
Adnether-Schicht anzusprechen. ^

Ujber dieser genau orientirten Schicht liegt gleichformig eine machtige 
* Zone dunkelfarbigcn Schieferthons, gelbgrauen fleckigen Mergels und harten. 

sprhdcif Kieselkalkes, brauiien weissadrigen Hornsteins und graulichen Sandsteins

')  Geognostische Untcrsuchungen dcr siidbayerischen Alpen. Seite -SS- 
•) Daselbst Scite 84 und 79.
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niit untergeordneten scliwarzen niangan- und spatheisenhalligen Sclnefern und 
rothem Hornstein, welche in unendlichem ‘ Wechsel das Rotlhorn, den 
Hochberg bis zu der wieder dolomitiscben Kuppe der Suppenspitze einneb- 
men. Scbon aus weitei' Feme ertennt man den breiten Zng dieser flysfh- 
^bnlicben Gesteine an ibren sebr steilen und doch meist mil Gras bewachsenen 
Oder in fast senkrecbten Abrutscbungen blossgelegten Gebirgsbangen, welcbe 

jn  ausserst spitze Gipfel (daber ibre Bezeichnung meist als Eck, Horn oder Spitz) 
Oder in sebr scbarfkautigen BQcken zusainmenlaufen. I b r e  co n s t a n t e  L a g  e 
f iber  dem r o t b e n M a r m o r  von Ad n e t b ,  ibr  g l e i c b b l c i b e n d e r  pe t ro -  
g r a p b i s c b e r  C b a r a k t e r ,  i b r e  wei t e  V e r b r e i t u n g  in Y o r a r l b e r g ,  
T i r o l  und i i n A l g a u  z u ma l ,  zu we l c b e n  s i cb  g e w i s s e  p a l a o n -
t o l o g i s c b e  Cb a r a k t e r e g e s e l l e n ,  begr l i nden  d i e S e l b s t s t a n d i g k e i t
d i e s e r  Ge s t e i n s z o n e ,  we l c b e  
i cb in d i e s e m  Auf s a t ze  so- 
f o r t  als A l g a u s c b i e f e r  be- 
zeicbnen werde, da keine der 
bis jetzt gebraucbten Bezeicb- 
nungen vollig mit den eben be- 
zeicbneten Grfinzcn dieser Glieder 
zusammenfallt.

Wiewobl der Gesteinsbe- 
schalTcnbeit nacb verwandt mit den 
Fucoidengesteinen des Flyscb, 
unterscbeiden sieb docb die Algau
scbiefer augenscbeinlicb von ibnen 
durcb die, an den Verwitterungs- 
fladien bellgelbgraunen, im Innern 
dunkelgraiien kieseligen Mergel- 
kalke, welche durcb zahlreicb 
eingemengte Fucoiden gefleckt 
erscheinen. Diese Fucoiden, unter 
denen icb nie aucb nur fibnliche 
"Formen wie den Chondrites in- 
tricalm, ffi TTrii)))f)||/j‘|‘̂ d r i  eine 
Munsteria oder Hemuftltloida 
beobacbtet babe, unterscbeiden 
sich ganz bestimmt von denen 
des Flyscb und sind besonders in 

.zwei Formen hauiig, welcbe icb, 
urn einmal von bestimmten Formen 

^reden zu kSnnen, mit Chondrites 
lotus m  sp. und Chondrites

sp. bezeicbne und in folgender Weise charakterisire.
K. k. gWogische ReiohsanstaU. 7. JaUrgauĝ  1836. 1.

Chondrites minitnus n. dp.
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Chondrites lattis n. sp.
Laub einfach gefiedert; Xeste breit, unter sehr spitzem Winkel abstehend, 

kurz, nach dem Ende zu schwach gebogen und angeschwollen.
• Chondrites minimus n. sp.

Laub einfach gefiedert, klein; Aeste fast unter rechtem Winkel von dem 
et\.*as abgesetzten Stammfaden auslaufend, gleicb breit, geradlinig, selten etwas 
gebogen, kurz.

Zugleich mit diesen Pucoiden kommen iiberall haufig verbreitet vor:
Ammonites radians Schloth.
Ammonites Valdani^d' Orb.
Inoceramus Falgeri Mer.
Belemnites brevis Bl.
Ammonites amaltheus sebeint nicht vollig mit dem des schwabiscben Lias 

iibereinzustimmen.
Einzelne Schichten sind erfiillt von einem Haufwerk von Crinoideen- 

Resten, aber leider sind sie bis zum Unkenntlichen zerbrochen.
In diesem Schiefersystem machen sich stellenweise mebrere rothe Hornstein- 

lager bemerkbar; sie scheinen nur hrOich die hervorstechende rothe Farbe zur 
Schau zu tragen, im Fortstreichenden jedoch oft in unansehnlich grau-grunlichen 
Hornstein, Kieselkalke und sandige Schichten zu verlaufen. In den liegendsten 
Schichten bedeckt ein rothes ,Hornsteinlager o ft unmittelbar den rothen Kalk 
von Adneth; auf diesem kommen, aber ganz bestimmt in hoheren Lagen, noch 
2 — 3 Shniiche Hornsteinlagen vor, oft von lichtrothen oder giunlicbweissen 
ausserst feinmassigen Kalken, welche den Wetzsteinschichten des Ammagau's 
sehr hhnlich sehen, begleitet. Im ganzen Gebiet Vorarlbergs und des westlichen 
Tirols konnte ich eben so wenig, wie im Alg3u Aptych'en darin finden, erst in 
dem Vilsergebirg, wo soicbe durch S t u d e r  und E s c  h e r  zuerst bekannt 
wurden, zeigen sich dieselben, und von da ostwarts haufig (Hirschbiihel bei 
Garmisch, Gaisthal bei Lermas hinter der Zugspitzwand).

Nicht minder bemerkenswerth ist derReichthum anEisen-undMangan-Erzen, 
erstere in Form vpn Knollen und Putzen als thoniger Spharosiderit (Bergbau Bei 
Kaisers) letztere als dunkelschwarze Schiefer, deren Streifen sich von Fecae 
schon bemerkbar machen.

Am Rothliorn und Hochberg leuchten jene rothen J twwgtB^streifen in der 
oberen Etage der Algauschiefer weithin, und doch konnte ich in ilirer Fortsetzung 
zwischen Schrdcken und Krumbach nichts Anderes dafar ansehen, als grunlich 
gefSrbte hornsteinige Sandsteine. In grosser Maclitigkeit setzen hier die Alggu- 
schief^ in der grossen Terraineinbuchung zwischen SchrScken und Krumbach 

' hstlich fort in’s AIgSu, wo sie unter den Dolomit des Bieberkopfs, Gross-Rappen- 
kopf und MSdelegabel einfallen.

Das Thai von Schrdcken endet siidlich an der steiien Felswand des Aufeldes, 
hinter welcher sich iiber eine flachgeneigte Terrasse abermals in zackig zer- 
rissenen Felsmassen der Dolomit der Suppenspitze ei’hebt. <
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Wendet man sich daher von Schrocken auf dem Saumpfad in's Lechthal, so 
trifft man, nachdem man die reiclie Reihe der efst siidlich, dann nbrdlich ein- 
fallenden Algauschiefer iiberschritten hat, da wo der Weg nach Krumbach in’s 
Lea^hthal sich scheidet, wiederum den rothen Marmor von Adneth, schwarjen 
Megaloduskalk, und in der Vertiefung zunachst der Wasserscheide die weichen 
Gervillienschichten. Der rothe Kalk zieht sich am Gehange des Aar- und W pth- 
Horn’s gegen Warth zu, und sefzt oberhalb Stog durchs Lechthal. Aadererseits 
diirfte sicher anzunehmen sein, dass die Gervillienschicht mit dem stets ihr ver- 
gesellschafteten Megalodus- oder Dachsteinkalk und rothen Adnether Marmor 
nordlich von derSuppenspitze, deren Dolomit deutlich Nordeinfallen zeigt, durch- 
ziebe, und gegen Rotbplatz, Rotbbrunn und Buchboden fortsetze — vielleicht 
bis Maroul!

Wahrend man nun von der Wasserscheide zwischen Lech und Rhein am 
Geisbiihl und Aarhorn siidlich herabsteigend die Gervillienschicht unterteufende 
Dolomite erwartet und iiber durch Weidland uberdecktes Terrain rasch tief hinab- 
kommt, begegnetman, ohne auf Dolomit gestossen zu sein, in derNiihe des Gy p- 
s i t o b e l s  schwarzen Schiefer, mit Hornstein wechselnd.

Im Tobel selbst findet sich in diesem Schiefer der Gyps mit schwarzem 
weissadrigem Hornstein, schwarzem, sandigem, dunnschiefrigem Sandstein, voll 
Glimmerschiippchen und fleckigen Trummern kohliger Substanz neben Bruchstiicken 
gelber luckiger Dolomite. Noch tiefer gegen das Lechthal wechseln grune und 
schwarze Schieferthone mit dunkelfarbigem, plattenfdrmigem Kalke und schwarzen 
Dolomiten, die an der Bi'iicke in Thannberg St. 11 mit 45 Grad siidlich einfallen. 
Ich war nicht so gliicklich deutliche Pflanzenreste aus dieser Schieferzone aufzufin- 
den, welche durch S tu  d e r und E sc  h e r  aus diesem Gebirgstheil bekannt wurden, 
doch ist die Aehnlichkeit mit den Schichten zwischen Hopfreben und ScbrScken 
nicht zu verkennen.

Nahere Untersucbungen vom Rappenalperthal und Ki'umbach her constatirten 
eine g r o s s a r t i g e  V e r w e r f u n g ,  welche in der Richtung des Rappenalper- 
thales emporhebend gewirkt und unerwartet den Dolomit des Schroffen empor, 
jenen zwischen Suppenspitz und Aarhorn aber weggeschoben und dafur sogleich 
ein tiefes Glied in das Gebiet des Lechthales bei Thannberg gebracbt hat, niimlich 
die dem Keuper entsprechenden Pflanzenschiefer und gypsfiihrende Schichten ‘).

Das nacliStstende Profit gibt ein iibersichtliches Bild voU den eben geschit- 
derten Verhaltnissen zwischen dem Brengenzerachthal bei Schopernau bis zum 
Lechthal bei Thannberg.

*) Ich glaube hier auf eine technisch bemerkenswerthe Beobachtung aufmerksanj machen 
zu mussen, dass nSmlich in den Tobein, welche in gypsfiihrende Schichten einschneiden, * 
jedesmal die Rollgesteine im Kinnsal des Tobcis von einem e igen thuml i ch  •ehmutzig 
gelblichweissen Anllug — von der Farbe des den Gyps stets bcgleitendcn luckigen Dolo
mites^— bedeckt sind. Schon der auftretende Fuss fuhit die Eigeqthumlichkeit dieses 
weichen Uebcrzuges. D ie s e r  l e i ch t  in’s A u ge  fal l ende  Anf lug  von Gyps i s t  

"®l»^l f ter  Fi ihrer  zum A u f f i n d e n  neue r  Gyps lag er .
a *
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F igur 5.

k r Kreidesehiehten. fFIjrsch. tr^ Unterer Al^iaschiefer. ad U nterer D otonit. g  Gerrillieoschicbtea. m Megaloduskalk* 
r  Bother Amroonitenkalk. os Lias-AIgauschiefer. xx Rothe HornsteiDsehtchten.

Verfolgt man durcli das Lechihal von Thannberg aufwarts dieses Schiefer- 
gebilde mit seinen plattenfdrmigen scbwarzen Kalken und Gyps-Binlagerungen, 
so kann leicbt beobacbtet werden, wie sicb allmalig die tbalabwdrts boher am 
Gebange zu Tage tretenden Scbichlen zur Tbalsoble berabsenken. Bei Zug steben 
in einern Seitentobel die dunklen plattigen Kalke mit narbenformigen Vertiefungen 
aufden Scbicbtflacben(Guttensteinerkalk), wecbselnd mit Hornstein, barten grOnen 
und scbwarzen Scbiefertbon (St. 11 mit 38 Grad siidostlicherFall), an, wabrend man 
besonders den Triimmern des cbarakteristiscben luckigen, gelbstaubigen Dolomits 

’bSiufig begegnet. Eine iiberaus reicbe Quelle zwiscben Zug und Aepele zeigte bei 
4321 Par. FussSeebobe eine Temperatur von 3 42 GradR. Die leicbt zerstorbaren 
Mergel- und Tbon-Scbicbten der Gypszone senken sicb bei der Tbonlagers-AIpe 
bis zurTbalsoble berab, und lassen durcb die Milde der begfastenFlacbe erkennen, 
dass sie sowobl im Lecbtbal, als im Seitentbal gegen die Spullersaipe nocb eine 
Streeke binaufreichen, ebe sie unter dem voin Gansboden und Tisner-Gescbrof 
beranziehenden Dolomit verscbwinden. Letzterer nimmt nunmebr im bocbsten 
Theile des Lecbtbals seinen Zug quer iiber das Tbal nacb detn Goldberg und der 
untersten StalTel des Scbafberges mit nacb siidostlicb gericbtetem Einfallen. 
Steigt man uber die Staflel des Dolomites von der Tbonlagers-AIpe nacb der 
untersten Spullersaipe, so erkennt man an den weicben tbonigen Scbicbtet^. 
welcbe die grosse Weidflache dieser AIpe bilden, dass b ierd ift^erv illien- 
schicbten ansteben, denen sofort weiter nacb Siiden di^.schw3i'?en Dachsteinkalke 
und Adnetber rotben Marmore folgen. In der Nabe des See's bemerkt man 
eine Aenderung der Scbicbienneigung, und zum zweiten Male begegnet man 
den nunmebr nordostlicb einfallenden Gervillien-Dacbstein- und Adnetber Scbick- 
ten, w^cb' letztere den Damm des See's an seinem Ausflusse bilden.

In dem nbrdlieb sicb anscbliessenden Gebirgstheil siebt man den siidlicben ‘ 
Zug des rotben Kalkes vpm Seebiipfel berab zum Seeausfluss beranzieben, be- 
deckt von den Algauscbiefern, welcbe gegen den Goldberg wieder auf dern Gegen- • 
iliigel des rotben Marmors aufsitzen. Recbtsbin erbebt sicb in kolossaler Majestat 
der Scbafberg, bis auf seine Gipfel aus den Algauscbiefern zusamm^jgfselztT*
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welche durch die muldenformige Schichtcnbildung ein rothes Hornsteinflotz 
zweitnal erkennen lasst, wie die nachfolgende Skizze zeigt.

'  F igur 6 .

od Uoterer Doloniit. pk F lattiger schvrarxer Kalkstein. g G«rviliieiischicht«u. m Megaloduskalk. r  Rotlior Aimnoniteakalk 
voD Adneth. os Algausohiofor. x Uothe Uorasteiaschichtcii.

Die siidliche Seite des See's, wo zwischen den Alpliiitten und dem Ausflusse 
der versteinerungsreiche Adnether Marmor ansteht, ist durch S t u d e r ,  E s c h e r  
von der Linth und M e r i a n  zu einer classischen Stelle geworden. Die Versteine- 
rungen sind bereits durch die genannten Forscher genau bekannt geworden; daber 
deren Aufzahlung bier (iberfliissig ware. Zu den unbeschreiblicHen Reizen, niit 
welchen bier die iiberreiche Steinnatur den Forscher gefesselt halt, gesellt sich 
eine Grossartigkeit und Lieblichkeit der Landschaft, dass jeder denkende und 
fiiblende Mensch ergriffen werden muss. Wer nahme nicht ungern von den un- 
ubertrelTlieben Reizen des Spullersee’s Abschied?! Unten in der Tiefe blickt das 
Klosterthal herauf, und winkt gastfreundlicb, hinabzusteigen. Wir folgen. Gleich 
unterhalb des See’s ziehen sich quer die blaugrauen Megaloduskalke bei dem 
steilen Gehange weit iiber dieselbe hcrabgeroilt, und die Gervillienscbicbt fast 
ganz iiberdeckend; noch tiefer folgt der scbwach entwickelte Dolornit.

Figur 7.

k

m m m m

•  W aod aus scliwarzem  plaUtgom Kalksteiiie (G iitte i)ste iner?) bestelicud iin
• *

Weiter abwarts gegen Klosterle zeigen sich an den Gangen des Wellitobels
^  AumT n i |^ t  zerstiirbare Schieferschichten mit gelbem und rotblicbein, glimmer-
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armem, oft hornsteinartigem Sandstein verbunden, dann grossartige Felspartien d*es 
schwarzen, dunnplattigen Kalksteines (Guttensteiner) und des ihn begleitenden 
Schiefers in stark verbogener Schicbtenwindung. Bei steile» Schichtenstellung, 
sobald dann der leichter zerstorbare Schieferthon zwischen den dunnschichtigen 
KalkbSnken herauslallt, nimmt der schwarze Kalk eine eigenthiimlicbe Felsform 
an, weicbe, von der Querseite gesehen, wie eine kolossale Saulenbildung, von der 
Schichtseite als grossartige Platte erscheint, wie es die Skizze (Fig. 7) veran-^ 
schauliclien soli.

Jenseits des Klosterthales erhebt sich als nacbster NacUbar des Kalkgebirges 
das krystalliniscbe Scbiefergebirge als Glimmerscbiefer.

Mit diesetn Puncte schliesst unser erstes Prolil. Ich fiige nun die Beobacli- 
tungen bier an, welche ich in den westlich yon unserem Profile gelegenen Gebirgs- 
theile bis zur Rheinebene gemacht babe.

F ljrsc h g e s te in e  u n d  fly sc liahn ilc lie  C ieste ine . .

Es erstrecken sich durch Vorarlberg zvvei durch Kreidegebilde getrennte 
Flysclizuge, welche von ihremVereinigungspunct im Illerthale westwarts bis zutn 
Rhein fortsetzen.

tier nb r d l i  che  Zug dehnt sich vom Balgen, dessen aus den Conglome- 
raten des Flysch herausgewitterte Urgebirgsfelsblocke grosse Beruhmtheit er- 
langt haben, fiber den Feuerstadterberg in grosser Breite bis zum Thai von Sibrats- 
gfoll aus, und nimmt von da westwarts rasch so an Breite ab, dass man bei 
Andelsbuch und Schwarzcnberg Mfihe hat, dessen Dasein zu constatiren, zumal 
da bier bis gegen Egg machtige Schuttmassen die Gegend uberdecken undbereits 
von Egg Molasse mit steil aufgerichtetem, in St. 5 streichendem Sandstein und 
Nagelfluhschichten ansteht.

Der Tobel, welcher zunachst nordlich von Schwarzcnberg an der Sagemfihle 
in die Bregenzerach fallt, bringt wieder zahlreichere Bruchstficke des Flysch 
von dem Hochfilpele, dessen Hohe daraus besteht.

,  >Yenn man von Mellau den Fusssteig geht, der fiber Sehren nach Dornbirn 
fubrt, so trilft man nahe ostlich von dem Puncte, wo der Steig aus dem Walde in 
die Grasflacbe von Kehlegg hinausffihrt, wieder Flysch, welcher in^dgp seichten 
Wasserrinnen unter den benachbarten Kreideschichten hewierJffTtreten scheint. 
Seine Schichten fallen hier in St. i l  mit 5b” nach SCT. Hier schien der geeignete 
Punct fiber die Lagerungsbeziehungen zwischen beiden Gebilden ins Reine zu 
fcommen, da auch die Nummulitenbildung in der Nahe entwickelt ist. Steigt m p  
bei Beckenman und Kehlegg von den aus Kreidegliedern gebildeten Hohen in's 
Thai derOornbirnach hinab, so fmdet man stets unter den letzteren amFusse der 
beiderSfitigen Gehange entscbiedenes Flyschgestein, constant in St. 5, SO. einfal- 
lend (bei Beckenman an der Achmfihle, an der Sagemfihle oberhalb Mfihlbach), 
wahrend die Kreideschichten mit ihrem obersten Inoceramenschiefer, tlfeils auch 
mit tiefer liegendem Caprotinenkalk ungleichformig fiber dem Flysch^^iIgMn;.
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Die Ueberlagerung der Kreide auf Flysch ist hier unzweidentig. Die nachfolgende 
Skizze soil dieses Verhaltniss versinnJichen.

Figiir 8.
SiaHfenspits. BrcitcRstcia* ncUicIstoia. Bhcintlial. S^ntis^obirg.

cr* CapretinenkaUc. cr* GaltsandstoiR. cr* Sewerkalk uad laoecramcaschicfor. 1* NMonnalituabjldong. f ( J )  la tri- 
catca-FIysch. K Kreide. D O orabiracr Aeh.

Von Miihlbach aufvvarts gegen Feldkireh begrSnzen Kreidebildungen mit 
steilem Abfall die westlich sich anschliessende Rheinebene.

Wenden wir uns non z«m zweiten Flyschzug, welcher von Sterzla zwischen 
Schopernau und Hopfreben in das Profil eintritt, so bemerken wir die Griinzen 
zwischen Plysch und Kreide in der Einsattelung zwischen Canisfluhe und Mittags- 
spitz, zieht zum Siinsersee Gber den Gererfalben nacli Hinterbad iih Latternser- 
thal und dann iiber den Hohenblanken ins Illthal.

Im tiefen Tobel des Ugnerbachs steht sebr cbarakterischer Flysch in Stunde 
11 siidbstlich einfallend an und wurde von Damiis iiber das Turtschhorn, Fonta- 
nclla bis ins grosse Walserthal bei Gontag constant sQdlich einfallend beobachtet. 
Die wahrhaft prachtvoll wellige Schichtenflache, welche am Steg bei Damils ent- 
blosstist, ei’wahnt bereits S c h m i d t  in seinem ^Vorarlberg etc. geognostisch 
beschrieben" p. S7. Die Schichten fallen mit 3S Grad in Stunde 11 sudostiich.

Von Hinterbad zieht sich die nSrdliche GrSnze der Flyschbildung am siid- 
lichen GehSnge des Latteriiserthales oberhalb’ Christberg auf das Geh3nge des 
Illthales, wahi’end in der Tiefe des Latternserthales in der Nahe des Ortes noch 
die tiefsten Kreideschichten des Neocomien und hBher gegen Uebersachsen der 
Caprotinenkalk flach nach Osten geneigt anstehen; sie werden gegen Satteins 
von hellgrauen he’ckigen Inoceramenschiefern ilherlagert. ^

Steigt man von dieser, aus Kreideschichten gebildeten Hohe gegen Satteins 
herab, so tauchen noch, ehe man den Wald verlSssf, die Flyschgebilde empor, 
auch bier Stunde 11 mit 65 Grad sudbstlich einfallend und liegen daher den Kreide- . 
schichten abweichend auf. «

• Der Flysch wird nun ohne Unterbrechung von Satteins, R5ns, Schnibs, BIu- 
desch, Thuringen und Ludesch angetroffen, constant siidlich einfallend , hier mit

• dem Flysch des grossen Walserthales zusammenhangend. Bem^’kenswerth sind 
die zahlreichen UrgebirgsblScke, welche bis zu bedeutender H8he die n5rdlichen
'6euS5Tg\gfles Illthales bedecken. Es sind meist feinkornigeGneisse, Augengneisse,
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Syenite mid besonders haiifig Pistazit fiihrendes Hornblendegestein, welche a«f 
einen ahnlichen Ursprung vvie am Balgen hindeuten.

An der Bificke von Ludesch steben die Flyschgesteine als dunkelschwarze 
Mergel find weiehere schwarze Schiefertbone in Stiinde 11 mit 65 Gi ad siidost- 
lich einfallend an; ihnen folgen gegen Bagall zunaclist Sebicfer, Mergel und 
Sandsteine, immer noch mit unzweideutigem Chondrites intricntns nnd Helmin' 
thoida, wabrend gegen die Hohe des Hohenfrassen sich in losen Triimmern rothe^ 
Hornsteine, rotbliche. den Ammergauer Wefzsteinschichten abnliche Gesteine 
ihnen beimengen. Die ausgedehnte Vegetationsdecke verhinderte namlich zo 
bestimmen, oF diese Gesteine far den Flysch eigentliilmlich sind, oder ob sie, wie 
es das Vorkommen von rothem Marmor bei Maroul wahrscheinlich macht, dem 
Algauschiefer entstammen.

Im Dorf Ragall steben auch ivirklich bei der Kircbe dunkelfarbige schiefrige 
Gesteine an, welche diesem Scbiclitencomplexe anzugehoren scheinen. Weiter 
gegen MaronI ist wieder jede Beobachfung verhiilit und erst der Kircbe von 
Maroul sudlicb gegeniiber zieht sich ein rotber Streifen am Gehange bin, welche 
nacb Fragmenten, bei der Kircbe liegend, entsebieden dem rothen Adnether 
Kalke zugehbrt.

Verfolgt man den Rand des Illthales gegen Bludenz, so trifft man obne auf- 
fallende Markirung im Terrain ncben den entscbiedenen Flyscbgesteinen Schiefer 
ganz abnlicher Art, jedoch obne Fucoiden-Einscbliisse. Hier scheint jedoch kein 
Grund vorbanden zu sein, beiderlei Gesteinsarten fiir wesentlich verscbiedene zu 
h.ilten, und doch bat uns E s c h c r  v. d. Li nth und S t u d e r  mit vegetabiliseben 
Resten aus letzteren bekannt gemacbt, welche ihre K e u p e r n a t u r  ausser Zweifel 
setzt und sie als identisch stampelt mit der Scbieferzone, welche, mit Gyps ver- 
bundcn, zwischen Verrucano und Dolomit mitten inne liegt. Es ist deronach ihre 
gleicbfdrmige Zusammenlagerung mit Flysch im Illthale nur als eine zurdllige 
Erscheiniing anzusehen. So abniich iibrigens diese Schiefer dem Flyscbe sind, 
so mftcbte der Mangel an Cbondriten, Helminthoiden, das Zerfallen in griffelartige 
Stiickchen und die Vergesellschaftung mit schwarzen, diinnplattigen, auf den 
Schicbtflachen narbig vertieften, mit fettig glanzendem Thomiberzug versebenen 
Kalksteinen auch da fiir ihre richtige Erkennung zureicbend sein, wo die entschie- 
denen Keuperpflanzen ihren Sandsteinen und die haudg in ihnen voijtommende 
Halobia Lommeli M^issm. fehlen.

Am Thalgehange zwischen Ludesch und Niiziders steben solche Schiefer, 
Stunde 11 mit 50 Grad siiddstlich einfallend an, und scliliessen schwarze, kiese- 
lige, weissadrige Kalkbanke (hangender Stein), nebst schwarzen, sehr festen, 
zuweiljn ins Grilnliche iibergehenden Scbieferthon, schwarze diinnbankige, 
z. Th. weissadrige Kalke, wenig machtige Dolomitbiinke ein; in ihrer Nahe 
bemerTS man aueb jene grossluckigen Dolomite, wie sie bei Ofers, im Galgentobel, 
im Grupsertobd bei Rungelin, Bratz und Ganteck vorkommen. ,

Diese Schichten fallen bis zum Klosterthale constant mit 50 —* 60 Grad 
Stunde 11-^— 1 siidlicb, wabrend-sie im Klosterthale, abgesehen>
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sfch auskeilenden Miilde, am Nordrand in gleichen Stunden nordlich ein- 
schiessen.

Die Identitat der Gesteine, welche zwischeh Ludesch und Bludenz auftreten, 
mitdem Kalk, Schiefer, Dolomit und Gyps-Gesteinen, welche sich durch das 
Klosterthal bis zum Artberge fortziehen, ist unzweifelbar. Ibnen liegt die grosse 
Masse des Dolomits der vorarlbergischen Alpen unmitteibar auf.

Aebniicbe GebirgsverhSltnisse wiederbolen sich ki den dem IHthale sich an- 
scbliessenden Gebirgstheilen. Hier iindet sich an den Ausmiindungen des Samina-, 
Gallina- und Gampertbonthales der flyschahnliche Schiefer, welchem weiter siid- 
lich und Sstlich in den hSberen Thalgegenden und am Eingange des Alvier- 
thales die durch mehrere schwache Dolomit-Zwischeniagen hier ausgezeich- 
nefen dunklen Schiefer und Plattenkalke unmitteibar und gleichfBrmig auflagernd 
folgen.

Durch S t u d e r  und E s c  h e r  kennen wir aus dieser Gesteinszone das Vor- 
kommen von Pflanzenresten neben der Hahhia Lommeli Wissm. am Triesner 
Kulm, im Saminathale, Gamperthon- und Galgentohel in engster Verbindung mit 
dem Verrueano des Urgebirgsrandes.

Von gleicher Besebaffenheit haben wir Schichten bereils im oberen Leeh- 
thale kennen gelernt, wo sie, durch eine grosse Hebungsspaltein die Hohe gerOckt, 
von dem Einschnitte des Lechs tief durehschnilten, aber ohne Verbindung mit 
Verrueano vorkommen. Es sind dieselben Gesteine, wie sie zwischen Hopfreben 
und der ersten Sagemiihle unter SehrSeken vorkommen. Sebr deutlich zeigt das 
Profil von Dalaas ilber den Formarin-See ins Walserthal bei Buchboden die Auf- 
einanderfolge der Gebirgsschichten.

Figur 9.

gl Glimmers<^ierer. v VerfueaDO. ir^ U oterer Alpensohiefer, Gjrps and Dolamit. p Sokwarxe PJa((enli«lk« «od 
$chi'efer. ad Uoterer Dolemit. pk Platliger duakle^ Kalk. g OerriliicBscliicbten.'iB Megalodaskaik. r Rotfaer Amm0Biten- 

kaik. o« Algaaachiefer. x Rothe Scliiehten in demsetben. f  FIjrscligcsIein. *

Das Thai von Dalaas selbst bietet abnorme Verbaltnisse. Man gewabrt sUdlich 
von dem.Thaleinschnitte an dem sogenannten RifTlitobel Gyps* mit luckigem 
Dolon^jt wolphpr hier unmitteibar an den Glimmei-schiefer des Christberges sich

K. k. gc4jR»giscb« Reiclisaoistalt. 7. Jahrgaag 185C. 1. 3
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anschliesst. Im Hangenden folgen auf den Gyps Dolomite, dunide thonige l^chiefer 
und schwarze diinnbankigeKalksteine, welche-sehr steil nordlich einfallen, wahrend 
letztere in dem Steinbruche bei Ganteck auf der nbrdlichen Thalseite in Stunde 3 
mit 60 Grad siidwestlich einscbiessen. In Dalaas selbst steht am Kreuzwirtbs- 
hause Dolomit in Stunde 11 mit 86 Grad suddstlich fallend an, wahrend auf der 
Gegenseite des Thales oben am Gehange in 60— 80 Fuss machtigen Massen der 
Gyps vorkommt in Stunde 3 mit SS Grad nordbstlich einfallend, und bier sehr 
deutlich von zwischenliegenden dunkelschwarzen, zertriimmerten, weissadrigen 
Hornsteinen und darauf liegenden gelben, luckigen Dolomiten begleitet.

Dieser Gyps und der Dolomit bei Dalaas liegen, wie ihr abweichendes Strei- 
chen und Fallen zeigt, in sebr gestorter Lagerung. Verfoigt man nun das Profil 
von Ganteck aufwarts gegen Formarin, so fuhrt der Steig zunachst des Thales 
fiber die erwShnten siidwestlich einfallenden schwarzen Plattenkalke, fiber weiche 
thonige Schiefer zu zahlreichen Fragmenten von Verrucano, welcher bier anste- 
hend vermuthet werden muss. Hinter den obersten Hfiusern von Ganteck stehen 
dieselben schwarzen Plattenkalke wie in der Thalsohle, aber nordlich einfallend, 
begleitet von schwarzem Schiefer und dunkelfarbigem Dolomit. Diese festeren 
Schichten bilden die erste Stalfel, fiber weiche man zur Weidflache der Mus- 
darin-AIpe emporsteigt. Sie verdankt dem den Gyps begleitenden weicheren 
Thon, wie sie heide im Tobel austehen, begleitet von luckigem Dolomit, ihre Vereb- 
nung, hinter welcher man ahermals fiber einen Complex schwarzer, plattiger Kalk- 
steine, schwarzer und grfiner Schieferthone, grauer, sandiger und hornsteinartiger 
Gestcine und Dolomites zur zweiten Alphfitte (rauhe Stalfel), und endlich fiber 
dfinngeschichtetcn, hellgrauen machtigen Dolomit zu einer dritten Alphfitte gelangt. 
Letztere liegt in dem Karrenfelde eines schwarziichen, ebenfalls diinngeschich- 
tetcn, z. Th. oolithischen Kalksteines, welcher querfibcrstreichend den Damm des 
Formarin-See's bildet. Der See selbst ist, wie sebr viele Alpenseen, in die wei- 
chen oberen Schichten der Gervillienbildung eingeschnitten, weiche sich rechts 
und links zur Sceflache herabsenkt, bedeckt von dunklem Dachsteinkalke, dem 
unmittelbar die rothen Adnether Kalke am Fnsse der Rothenwand aufliegen.

Ucber dem Adnether Kalke thfirmen sich dieselben fleckigen Mergel, grauen 
Schiefer, Hornsteine und Kalkbiinke mit ihren .dmmonftcs Inoceramus
Falgeri, wie oberhalb Schrficken. Die hohe Entblossung der Rothenwand 
enthiillt ihre Lagerung im prachtvollsten Profile, aus welchem hocH oben das 
grellgefarbte rothc)*Horn$teinflotz sich besonders bemerkbar macht. Die sfimmt- 
lichen Schichten von der Musdarin bis zur Rothenwand fallen nordlich ein.

Vom Formarin-See zur Formarin-AIpe fiihrt uns der Weg zum Quellpuncte 
des Lechs auf Gervillienschichten, und im Lechthale abwarts fiber Dolomit z6m 
Gypse»des Thonlagers, den wir schon geschildert baben. Wendet man sich aber 

^nfirdlj^ fiber das Gschrepp, so lasst man den Dolomit rechts und gelangt fiber 
die auf der Gervillienschichte eingeschnittene Mulde hinter der Rothenwand zur 
AIpe Glensenzof unter welcher unmittelbar der rothe Marmor wieder hei;vortauchf 
und am ostlichen GehSnge des Huttlerbaches weiter fortstreicht. T ie f^ im ^ lja l^
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gegen Sontag abwarts stelit Doloinit uiid unter diesem wechselu schwarze plattige 
Kalksteirie, Schiefer und Doloinit bis Buchboden. Zabireicbe Fraginente hellrother 
Kalksteine, oft blendend weiss, liegen bier bei Bucliboden zerstreut; sie gleichen 
auffallend dem rothen Monotiskalk des Saizgebirges, konnten jedoch anstehend 
nicht beobachtet werden.

Gegen Fontanella heben sich die Flyschgesteine aus dem iibergrasten Boden 
Jiei'vor, und reichen bis iiber Damils hinaus.

K re id e  u n d  Jn ra>

In derh Hauptprofile sind die Glieder der Kreidegebilde in ihrer Vollstandig 
keit bereits genannt worden. Es eriibrigt jetzt nur noch, iiber deren Verbreitung 
einige Beobachtungen hinzuzufiigen.

Schlagt man vom Sommerdorf Schonebach anstatt des Weges nach dem 
tiefen Ifertobel, den nach Au ein, so kommt man durch den Hiillbachtobel iiber 
meist siidlicb einfallende Schiefer des Neocomien, welche in mannigfachen Bie- 
gungen und Wendungen das ganze Gehange bis zum Hirschbergjoch einnehmen. 
Auf der Hohe des Jochs stehen thonige, leicht verwitternde schwarze Schiefer 
an, welche uninittelbar unter einem dunkelfarbigen, rauchgrauenKalkstein her-vor- 
treten. Dieser Kalkstein, welcher den in den oberen Schichten des Neocomien vor- 
kommenden Kalkbanken nach der Beschatfenheit gleicht, wachst zu einer nam- 
haften Machtigkeit lieran, breitet sich iiber die Mittagfluhe aus, erreicht bei Au 
die Thalhohle und setzt jenseits gegen die Canisfluhe fort. In einiger Entfernung 
oberhalb Remen liegt der Caprotinenkalk nur durch eine gering machtige Schiefer- 
zone von ihm getrennt, anscheinend gleichtormig auf diesem Kalk. S t u d e r  hat 
ihn bereits (Geologic d. Schweiz, B. II, p. 58) als jurassiseh erklart, neuerdings 
aber gelang es dem Scharfblick von E s c h e r ,  Mer i a n  und S u e s s ,  in demselben 
Kalkstein bei Au sehr bezeichnende Petrefacten des oberen braunen Jura’s, als 
Amm. Zignodianus d'Orb., Amm. Lamberti Sow,, Amm. convolutus Schl., Amm. 
biplex Sow., Belemnites semihastatus, Terebratula globata u. s. w. aufzufinden.

Langs des Thalrandes von Sehnepfau iiber Hirschau bis Mellau steht der 
Caprotinenkalk meist mit einer Decke griinen GaltsandSfeines sich in mancherlei 
Krjiinmungen auf- und abwarts windeud an. In unermiidlichen Windungen bildet 
das durch ^eine hervorstechende weisse Farbung und grossariigen mauerfbrmigen 
Pelswande von Feme kennbare Caprotinenkalkllbtz zwischen Mellau und Schwar- 
zenberg an den westlichen ThalgehangenTerrassen, oft zu 2 und 3 iibereinander 
getbtirmt, und selbst zu dfteren Malen quer durchs Thai, die prachtvolle Lage 
bej Bersbach bildeiid. In 5—6 parallelen, langgestreckten, gewSibartigen Berg- 
rucken zieht dasselbe zwischen Andelsbuch und Bezau von der Ostseite de^ Ach- 
thals gegen den Winterstauden und Hirschberg. Selten kann roanAufscbliisse iiber^ 
die Lagerungsverhaltnisse der das Caprotinenflotz begleitenden SchichfSiT er- 
halten. Mann erkennt zwar an vielen Stellen den darunter liegenden Neocomien 
an seineni dunkelfarbigen sandigen Schiefer, zum Theil erftiUt von Glauconitkdrn- 
tV.Bl!»«i|^inen schwarzen plattigen Kalksteinen und schwarzera Mergelschiefer;
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stellenweise ragt das meist aus intensivgrvinensehrhartenSandsteinen bestehenfle 
Galtsandsfeinlager iiber der Callswand hoher empor. Weniger leicht erkennbar 
ist der Sewerkalk und seine Inoceramenschiefer, weleher eine dem liegenden 
Caprotinenkalke lihniiche BescbafTenheit besitzt. An der Enge bei Bersbach sbeht 
er deutlich als Decke iiber dem Galtsandsein an. Besonders lehrreich ist der 
GebirgsrOcken langs der Strasse zwiscbeti Andelsbuch und Bezau- Von Andels- 
buch ansteigend liegen zu unterst schwarzgraue splittrig brechende Schiefer, 
Sfunde 1 mit 45 Graden sudlich einfallend, darauf dunkelschwarze, versteine- 
rungsarme Kalksteine, dann dergleichen kbrnig-oolithische Banke, und noch libber 
eine Reihe von theils rein kalkigen, theils sandigen, diinnschiefrigen, grauen und 
gelblichen, bankweise mit Glauconit erfullten Gesteinen mit Versteinerungen 
in Unzabl. Ein schlimmer Zufall beraubte mich des grbssten Theils der gesam- 
melten Versteinerungen und ich rettete nur Belemnites mbfusiformis Rasp., 
Terebratula depressa, T. praelonga und Scyphia glomerata (?).

Auf diesen Sehichten foigtder weisse Caprotinenkalk auf der Hbhe, dem erst 
in der Tbalsohle von Bezau der griine Galtsandstein folgt. Der Keichthum von 
Versteinerungen, welche wir im Neocomien gefunden, zeichnet bier auch das 
Urgonien und den Galtsandstein in abnlicher Weise aus; neben zahlreichen Ca- 
protina ammonia d’ Orb., C. gryphoides d' Orb. einen Hippurites (sp. ?), 
Toxaster oblongus Ag., im Galt Ammonites mammillatus Schl., A. Beudanti 
Brong., BaculUes baculoidtls tT Orb., Natica gauUina d'Orb., so dass sich diese 
Gegend alien Geognosten zum Besuche empfehlungswerth macht. Zwischen Bezau 
und Reuti hebt sich das Caprotinenkalkflbtz wieder hervor, begleitet von auf- 
liegendem grunen Galtsandstein, beide ziehen dann als Riicken gegen Bizau, in 
dessen Nahe sie durchs Thai setzen. Der Bergriicken zwischen Bizau und 
Schnepfau (Schneckuck) besteht aus dunklem Neocomien in Stunde T1 bis 
zum Scheitel sudlich, von da an abwarts gegen Schnepfau nbrdlich fallend.

Grossartig entwickelt findet man den .Neocomien in dem Tobel am Steig von 
Mellau nach Dornbirn; seine Sehichten fallen inStun^en 3 mit SO Grad siidwestlich 
ein und werden in hbheren Lagen von aschgrauen Mergein gebildet, in denen eine 
mit dem Gaitgriinsand zum Venvechsein ahniiche Griinsandsteinscbichte auftritt. 
Hbher bis zum Joch des Guntenhangberges beobachtet man bfters gefleckte und 
geflammte graue Schiefer, welchen die steile Wand der Mbrzelspitze aufge- 
setzt ist. Sie zeigen in grossartiger Enthlbssung die obersten Lagen des Neoco
mien, und zu hbeh^ oben auf der Schneide des Rtickens Caprotinenkalk, an ein- 
zelnen Stellen bedeckt von griinem und gelblichem Galtsandstein. Eine ziemlicb 
ebene, zum Theil sumplige Flache lehnt sich nbrdlich an diesen Gebirgskamm gegen 
das Hochalpele, nur hie und da von einer mauerfbrmig aufragenden Caprotinen- 
kalkwand unterbrochen. Wo der Steig nach Dornbirn sich nach einer starken Wen; 
dung‘'Wltschieden abwarts zu neigen beginnt, setzt ein solches Kalkflbtz, beglei
tet von Galtsandstein, mit siidwestlichem Einfallen quer iiber und lasst den weiter 
westwSrts folgenden Schiefer und Merge! entschieden als die obersten Kreide- 
schichten der Gegend erkennen; in dem durcb wahrhaft grausige To
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blossgelegten Schiefer fand ich hier Inoceramus Cripsii und Ananchytes ovata. 
Hier begegnet man ofters geflecktem und geflammtem Schiefer, welche manchen 
Flyschgesteinen nicht unahniich sehen; die Flecken rQhren auch von Fucoiden 
her, welche aber weniger deutlichals imFlysph erhallen sind; die eingeschlossenen 
Inoceramen bewahren leicht vor Verwechselung. Recht anschaulich wird selbst 
der Gesteinsunterschied, wenn man auf demselben Steig Aveiter gegen Dornbirn 
zu den Flysch neben dem Inoceramenschiefer hervortreten sieht. Die VerhaKnisse 
ihrer Zusammenlagerung an dieser Stelle sind schon friiber beschrieben worden.

Zum zweiten Male werden wir in den Gesteinen, welche die Nummuiiten- 
bildung begleiten, einer Reihe flyschahniichen Gesteinen‘begegnen.

Am Ostrande des Rheinthales zwischen Dornbirn und Hoheneinbs bildet der 
Caprotinenkalk eine fortiaufende Wand , welche nalie nordlich von Hohenembs in 
einem Steinbruch die umgestiirzte Lagerung erkennen ISsst, so dass der Caproti
nenkalk zu oberst , darunter ein iiberaus barter, intensiv griiner, rothadriger — 
manchen Melaphyren durchaus nicbt unahniicher Gaitsandstein, und unter diesem 
schiefrig-flaseriger Inoceramenkalk liegt.

BisFeldkirch bieten sichkeine wesentlichneuen Verhaltnisse, der stete Wech- 
sel in den Kreidegebilden beglaitet uns fortwahrend. Hinter Weiler aufwarts gegen 
den St. Victorsberg fallen die einfarbigen und fleckigen Inoceramenschiefer Stunde 3 
mit SO Grad sudwestlich, holier gegen den St. Victorsberg unterteufen ihn Inoce- 
ramenkalke, Griinsand und Caprotinenkalk, so dass die Kirche bereits schon auf 
Neocomienschichten steht. Dieser Neocomien streicht mit verandertem siiddst- 
lichen Fallen iiber den langen Riicken, der vom Victorsberg gegen Jagerswald zieht, 
bis am Bergkopf, wo der Steig nach Jagersivald und Latora sich theilt, Caprotinen
kalk sich ihm auflagert. In den tiefen Thalbuchten der Alpen Latora und Binnel, 
des Hasler- und Mellenbaches, also auf der West-, Nord- und Ostseite des Hohen- 
freschen sfehen in grossartigster Entblossung die Schichten des Neocomien zu 
Tage. Der Unkunde eines Fiihrers verdankte ich das besondere Vergniigen, von 
der AIpe Latora durch all' die tiefen Tobel iiber das Binnel und auf der Os t̂seite 
des Mellauthales bis zur Hohenfrescher Alphiitte hindurch gefiihrt worden zu sein. 
Die untersten Lagen nahmen kornig-kieselreiche, zum Theile weissadrige, dick- 
bankige Kalksteine ohne thonige Zwischenlagen ein; ich halte sie fur Vertreter des 
Auerkalkes, auf ihnen thurmen sich sofort die entschiedenen Ncocomiengebilde 
in einem unendlichen Wechsel kalkiger und thoniger, diinngeschichteter Gesteine, 
welche sich durch eingesprengte Glaucunitkbrner von dem untenliegenden Kalk
steine petrographisch zu unferscheiden seheinen. Wohl bemerkte ich zahlreiche Ver- 
steinerungen, doch die Zeit erlaubte nicht, bei ihnen zu verweilen. In unvergleich- 
licher Schbiiheit zeigt die nordostliche Wand des Hohenfreschen die wellig gewun- 
dene Schichtung des Neocomien, wie die nachfolgende Skizze (Fig. 10)zeigen soli.

Die hochste Spitze des Berges, wie der davon auslaufende R iickei^egeif 
Binnel und Freschen-Alphiitte ist mit Caprotinenkalk gekront, oft auch noch mit 
einzelnen abgewitterten Partien von Gaitsandstein. An der Hoheufreschen-Alp- 
ju i l^ g ^ i^ e t  sich abwarts gegen Saluber deckenartig der Caprotinenkalk aus
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Fresehen Alp.

C. W. fiiimbel. 

Figur 10.
Hohen Fresehen.

n ein wiistes Karrenfeld zerrissen und zernagt. Einzelne Triiminer von Quarz- 
sandstein bekuiiden die ursprOngliche Ueberlagerung durch Galtsandsteiii. Tiefer 
abwai'ts gegen Saluber taucht wieder Neocomien hervov. Ihin geboren wohl aucli 
die bellgrauen und griinlicben Fleckenmergel an, welche am Steig gegen Latterns 
bis zur Hohe des Schrofen ansteben, und sogar l otbgelarbte Schiebten ein- 
sebliessen. Der Kamin der Schrofen bringl Hornstein, weisstleckige Sandsteine 
und dunkelfarbige Kalke, ahniich denen des uutersten Neocomien im tiefen Ifer- 
tobel. Im Tiefsten des Tobels am Badhaus von Latterns slehen dichte, feinkornige, 
krystalliuisch scliimmernde dunkle Kieselkalke an , bedeekt gegen Uebersachsen ' 
von wechseliiden Thon- und Kalkbanken, bis sich nahe vor diesem Dorfe der 
Caprotinenkalk ineinem Karrenfeld ausgewittert zeigt. Sammtiiche Schiebten fallen 
bier flach siidlich ein, so dass der schon friiher erwahnte Flysch bei Satteins den 
Krcidesciiichten aufliegt.

M iunm ulU eiib ildung.

DasbeschraukteVorkommen von Nummulitengebilden zunial in einer waldigen 
verdeckten Gegend und an dem steilen Berggebange des Rbtbelsteines unferii 
Dornbirn lasst keine wichtigen Aufschliisse erwarten.

Es bedeekt aschgrauer Sebiefer — jene den inoceramenschiebten abniiche 
Gesteine — das Gebange unterbalb des Rotbelsleines und derselbe steht aucb 
rings urn die Nahe mit flachem siidlichen Einfallen an. (Fig. 11.) .

 ̂ Awf diesem oder eigentlich an diesem Sebiefer liegt der Nummulitenfcis, 
^^wiejgji^berabgebrochenes Trumm; seine Schiebten fallen in Stunde 6mit70Gra(b 

westlich ein und die grauen Sebiefer zeigen in unmittelbarster Nahe ahnliehes 
Einfallen. Diluviale Nagelfluh fiillt eine Kluft zwisehen dem Nummulitenfels und 
boheren Tlieile des Gebanges aus, so dass keine u eitere Verbindung mit den 
Kieideschiehten weiter zu beobaebten ware. *
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Figur 11.

Numiiiulitenfels «ni Bothelstein.
JM (M) luocer«men-Mergel. MP NummulitenfeU. KF Nagelfluhe.

Ausser deii zalilreichen Numinuliten (iV. Itamondi Df., N- polygyrata Df.,
N. spissa Df., N. placentulu Df') konnte ich keine weitereii Versteinerungen in 
dem I'othen eisenreichen Gesteine aufflnden.

Figur 12.
Profll vom Rettenberg bis Petnea im fltanzerthale.

gl Glintmerschiefer. tr* Bother Saiuleteia. tr* Uoterer Alpenschiefer (mit Gfps. Dolomit and Pflaozeasehiefer}. a Nummn- 
litcngebilde. m Molasse. ud Unterer Dolomit. g Genrillienschiohteo. in Dachsteinkalk mit MegalotUts triqneter. t Bother 
Adpethcr Kalk. os Algansckiefer. xz Bother Horosteio. kr* Neocoinieii. kr̂  Caprotinenkalk. kr̂  Galtsandstcin. 

kr* Sevrerkalk. kr& Inocerameasehiefer. kr* Grjrphaensaadstein.
Die Vorberge nordlich vom Griinten bestehen aus flach siidlich fallender 

Molasse, welche siidostlich von Wangeritz durcb eine sehr deutlicbe Verwerfungs- 
spalte auf die Hobe der Griinten-AIpe emporgezogen, in einer machtigen Sandstein- 

.bank, deren Scbichten in Stunde 12 mit 20 Grad nbrdlich einfallen, bis an den 
Inoceramds-Kalk berandringt. Weiter westlich trennt eine grosse, zum Theile mit 
Torf erfiillte Ebene den GrUntenbergriicken von den Molassevorbergen. Klein^ 
Hiigelchen siidlich vom Kranzeck bestehen aus aschgrauen Mergeln, den InoCffartuTs- 
mergeln des Bregenzerwaldes ahnlich. aufwelchen sandige grflngefarbte Scbichten 
yoll Nummuliten in Stunde 12 nordlich einfallend aufliegen. In einem zweiten 
HiUre| jsf^Ati dieselben Gebilde an, kuppenfdrmig siidlich und nordlich einfallend.
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utid sich unmittelbar an die graiien Schiefer anschliessend, welche den Nordfuss 
des GrQnten bilden, und in der rasch ansteigenden Wand von Inoceramenkalk, 
Galtsandstein und Caprotinenkalk unterlagert werden.

MU bewunderungswiirdigem Schichtenbau erbebt sich nun der Griinteiv in 
dreifacber, nach Westen abfallender Faltelung, die engverbundenen, nicht sehr 
machtigen Banke des Inoceramenkalkes, des Galtsandsteines und des Caprotinen- 
kalkes theils als Decke um die Gehange umscblagend, theils, wo die Falte zer*. 
brochen ist, als fortlaufende schroiTe Wande zu langgezogenen Riicken sich auf- 
thiirmend. Daher (indet man den Caprotinenkalk unterteufenden Neocomienmergel 
nur gegen Osten und Siiden am Griinten, deutlich durch Ostrea macroptera und 
Terebratula depreasa als solcher bezeichnet. Ilmen unmittelbar aufgelagert trilTt 
man den dickbankigen Caprotinenkalk auf der Felsspitze des Uebelhorn's und 
von da an theils riicken-, theils deckenformig nach alien Seiten hin verlaufend. 
Caprotina ammonia findet sich in grosser Haufigkeit neben einer Menge kleiner 
Bryozoen, welche dem Gesteine ein oolithisches Aussehen von Feme verleihen. 
Auf den Caprotinenkalk folgt gegen die Bellevue langs des Ruckens griiner Galt
sandstein, hier mit mA Belemnites minimm. Er schliesst
unmittelbar an den flasrigen, dichten weissen Sewerkalk, daraiif das neue Lust- 
hSuschen erbaut ist, und zight unter diesem Kalke, der ihn bedeckt, bis zur Wust 
fort, wo er an dem Gehange rechts und links wieder zu Tag tritt. Der aufliegende 
Inoceramen- (Sewer-) Kalk dagegen breitet sich mantelfdrmig gegen das neue 
Wirthshans atis, bier sehr intensiv rolh gefarbt und erfullt von Inoceramua Cripsii. 
Tiefer gegen die Wust wird diese Kalkbank von einfarbigen und fleckigen aseh- 
grauen Mergelschiefern, die ebenfalls Inoceramtia Cripsii enthalten, gleichformig 
bedeckt.

Noch interessanter wegen des unmittelbaren Anschlusses an die Nummuliten- 
bildung ist der Tobel des Wildhorns, dessen hbehster Theil (iber den unterhalb 
des Uebelhorns anstehendcn Neocomien und den erwahnten Gegenfliigel von 
Caprotinenkalk fiihrt; ihre Schichten fallen steil siidlich ein. In regelmassiger 
Folge, ebenfalls siidlich einfallend, treten nun auf den Caprotinenkalk, den Gault 
und rothgefdrbten Sewerkalk, aschgraue und schwarze Inoceramenmergel hervor, 
welche sehr leicht zerstbrbare schwarze Thoue in grosser Machtigkeit, daiin ein 
Griinsandsteinflotz mit Exogyra columba (genau den Exemplaren des Regens- 
burger Grunsandes gleich) einschliessen. Hierauf liegen wieder graue Thone, 
wechseind mit Banken dunkelblaugrauen Kalkes, weissadrigen sehr harten Kiesel- 
kalkes, quarzigen sandsteinartigen Schichten, uberhaupt mit Gesteinen, welche 
dem Flysehe tkuschend ahnlich sehen. Sie lassen sich durch eine dunklere, 
Farbung, ein mattes erdiges Ausseheu und hiiulige Einmengungen von Glauconit- 
kbrnern vom Flysch unterscheiden, nicht minder durch die Form der auch in, 

^htfSn^rkommenden Fucoiden, welche denen des Flysches nur entfernt ahnlich 
sehen. Ilmen sind mehrere zum Theile sandige, zum Theile kalkige griine und^ 
rbthliche Zwischenschicbten, erfiillt mit Nummuliten, eingelagert, und nahe dem 
Stollenmundioche bei d e r , Andreasgrube steht der Aveisse Numuam^Henkall{^
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n)Schtjg an (Stunde 11 (nit 03 Grad sudSstlich einfallend), streifenweise rothlich 
gefiirht. Djese Nummulitenljalkliatik, welche d(irch ihre Maclrtigl^eit, grossere 
Harte, tneist als kahler Fels z(i Tage hervorsteht, lasstsieh von alleo T^uminuliten- 
sclviehten am leiqhtesten verfolgen, und gibt in dem Gebiet zwjscben Grnnten 
und Ostrach eine ahnlicbe gewblbeartige Gcbichtenwindnng zu evkennen, wie sie 
in den Kreidesebichten rorzuko(nmen pflegt.

In gleich yollstandiger und in derselben Peibenfolge finden sich die 
Schichten der Kreidebildung bi.s hinauf zum Nummulitenkalk an (|em Gebirgsfuss 
zwisehen dem Wustbachtobel und Starzlach bei Winkel und in dem muhevoll zu 
begehenden Stai'zlachtobel'selbst aufgeschlossen. Der griine festp Sandstein mit 
Eipogyra columba isi dureh einen grossen.Steinbruch bei Bqrgbeig entblos^b 
und tritt bier als ein sebr a e l b s t s t a n d i g e s  Gebirgsglied bervor. Es ist bpson- 
ders hervorzubeben, dass ffuininuliten weder u n t e r  nocb in diesetn Exogyren- 
grunsand vorkommen, vieltnebr nnc in den bangenden Scbicbten.

In dem sudlicb an den Griinten sicb anscbliessenden*GebirgstUeile yer- 
breiten sich die Nummulitensphicbten bis siidwarts der Sfrasse bei Tiefenbach 
und werden bier v(in Flyschgesteinen nberlagert, welehe in Stunde 11 siidiistlicb 
einfallen.

Figiir 13.
Imlx-rgoi' Honi.

y Toyf. m M pU sse. n* F lysch ah n lieh e  l!juiomul>tcnscInefer. fi? Ifum m ulitenkalk . iit G riiner Nummulitensainl und
flyschuhnliche Schiefor. o Exog-frpngrQnsand. Inoceramt^nschiefer. q In o ccra in cn -(S cw er-)K alk . r  G altsandstein. 

8 C aprotinoq^alk. t  Noocomino. f  lo trica tcn ilysch . Schw arxe O p chalin liche  Schicft'r. ud U ntcrcr Dolouiit.

pie liber dem weissen Numinglitenkalk liegenden Schichten sind im Wesent- 
liehen den ibn( gnterliegenden gleicb. sie ummanteln den Griinten mit nordost- 
liehem> batlichem und sndlichem Einfallen.

p ie sie bedpckenden Flysehgebilde und die ibnen ahnlichen Scbiefer 
nehmen sOdlich der Dstraeb dje Holien bis zum Geis-Alphorn ein und reichen in 
der Tbalsphle iiber Oberstdoff bis zurn sogenannten Burgstall. Ip den unterep 
Oder nSrdliebep Eagen sind es die eptscbiedensten Flyscbgesteine piit Choydritps 
iyfricgtus, Cfh Tgrgionfi piid Helpiinthoiden, wje sie im untern Tbeil des zur 
Gejs’-AlpemporziebendenTobelsmit theilweise hunter — rotb. griin und schwaT-zer 

Farbung nocb apsteban, Ihre oberep pagep zeicbpep apch h|pr ge'yyisse, 
dussersl glejebfbrmig dicbtp Eipselkalke vpn wpisaljcher ppd retbUeber Farbe 
«us, wplcbe den 4n)nJergaper Wetzsteinschicbten tauschend abniicb eeben*., Auch 
sie lallen >yie dje liegenden Flysphgesteina in Slunde 11 sudosjtlipb. 

jnacben ppsgedebnte Weidfl^hen und GebirgsscbutI die fortgesetzte Beobachtung 
des unniiUelbar apfeinander folgenden Gesteipes unthunlicb- Sebr weiche, thopige 

«te**ju^sdet' auch eipe Qebirgszerspaltung ipag dioser Verhiillupg zu Grupdp
K. k. g;vologi8che lleichsanslalt. 7. Jalirj^ang 18SC. I
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liegen. Das erste Gesteiii, welches oberhalb dieser Ueberdeckung an der Geis- 
alpe uns entgegentritt, ist der vielgeuannte Grbnstein oder Spilit. An der Geis- 
alp, am Ebnath auf demSteige vonOberstdorf zurWildgund-AIpe, lasst sich liber 
die Lagerungsverhaltnisse dieses abnormen Gesteines keine entscheidende Be’ob- 
acbtung machen, dagegen bieten die Graben bei Hindelang, der Rothplatten- 
grabel und Holltobel sehr schon entblbsste Profile, welche die gangformige Ein- 
lagerung des Griinsteins in dem geschichteten erkennen lassen. Das massige 
Gestein ist sehr unbestandig in seinem aussern Aussehen, bald ist es dicbf, 
krystalliniscb, einem Melaphyre vbllig gleich, bald stark zeisetzt, eisenwacken- 
artig, bald besitzt es Mandelstein -  Structur. Das melaphyrabnliehe Gestein 
erscheint bald massig, bald sich zum s.chiefrigen neigend, selbst mit eincin 
Uebergang in chloritischen Schiefer. Eine Analyse mit einem scheinbar unzer- 
setzten frischen Gesteinstucke vorgenommen, ergab als wesentlicbe Bestand- 
theile Chlorit, H or^lende, Magneteisen und eine Albit abniiche Feldspathmasse, 
wornach das Gestein entschieden dem Melapbyr sich anschliesst; daflir spricht 
auch das Vorkommen von ZeolitHen auf Kluftflachen und in Blasenraumen; der 
Datolith von der Geisalpe war langst bekannt, mir gliickte es im Rothplattengrabeo 
bei Hindelang noch Analzim In erbsengrossen Krystallen und Stilbit darin 
aufzufinden. «

Die Scbichten, welche wir nachst dem in maditigen Massen auftretenden 
Dolomite beobachten kbnnen, und unter den letzten deutlich einfallen sehen, 
sind langs des ganzen nordlichen Alpenrandes schiefrige Gesteine, welehe in 
auffallender Weise dem Flysche gleichen, daher wbhl die Ansicht entstehen 
kann, dass der Flysch den Dolomit unmittelbar unterteufe. Naher betrachtet 
sind jedoch diese Scbichten wohl unterschieden, obne Fucoiden, sie fiibren im 
Holltobel bei Hindelang Gyps. Dunnkantige, schwarze Kalksteine iiberlagerii diese 
Scbichten, und bilden den unmittelbaren Untergrund des graulichweissen 
Dolomites, der sich in grosser Macbtigkeit bis zu den zackigen Alpenschichten 
aufthurmt. Bei Hindelang. sind dessen untere Scbichten von blendend weissem 
Kalke gebildet, in dem sich jedoch keine Versteinerung auffinden Hess. Die 
pbersten Lagen des Dolomites gehen in ein dunnkantiges schwarzes Kalkgestein 
fiber, welches an der Seealpe im Ogthal, am Christlassee, bei Krumbach.in 
gleicher Weise durch seine Sprbdigkeit sieh auszeichnet; es ist meist reich an 
Terebrateln. Unmittelbar darauf folgen knollige, blaugraue Kalke und Then, 
dunnkantige Kalkmergel, welche erfiillt sind von Gervillia inflata Schafli., Avicula 
Escheri Mer., Spirifer Munsteri. So an der Seealpe, im Hintergrunde des 
Ogthals, am Seealpensee, an der Spielmansau, am Tauferrborg.

Dpr Gervillienschicht folgt bier fiberall ein scbmaler Zug aufliegender gross- 
kantiger, hellgrauer, weiss punctirter urid schwarzer weissaderiger, zum Theik 
ooIuhisSier Kalksteine mit Megalodus triqueter und zahlreichen Lithodendren. 
Oft nur in einer MSchtigkeit von IS —20 Fuss entwickelt, gehen diese Dachstein— 
kalke obne auffallende Gesteinscheide in den gleichfbrmig uberlagernden rothen 
Adnether Kalk fiber, welcher im Algau und Vorarlberg nur stellen\?l!||(|^(HSSfi^
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rothe ^arbung tragt, in den zwiscbenliegenden Lagen dagegen eine dem Dach- 
stein ahnliche Farbung besifzt, und sich dadurch minder- bemerkbar macht. 
Eine Aem Fucoides granulatus verwandte Form findet sich haufig in diesem 
Adnether Kalk.

Ebenso unmittelbar und gleichformig folgen auf den Adnether Kalk dunn- 
schiefrige, thonige, quarzige Schiefer und Kieselkalke, in welchen Ammonites 
raricostatm und in noch hoher liegenden Scbichten A. radians, A. Amal- 
theus (? )  und Belemnites getroffen werden. Eine von Mangan dunkel gefarbte, 
sandige Schicht ist ein Lumachella von .zerbrochenen unkenntlichen Pentacri- 
niten und weisslichen Muschelschalen; sie findet sich fast iiberall und scheint 
daher sehr bezeichnend zu sein.

Wie an der Rothwand, Misthaufen, Schafberg, Rothhorn, des ersten 
Profils, so nehmen die oben bezeichneten Schiefer im Algau eine erstaunliche 
Verhreitung und Machtigkeit an, und ragen bis zu den hochsten Gebirgsgipfeln 
empor. — Wir nannten sie daher A l g S u s c h i e f e r  (E s c h e r’s lichte Mergel- 
kalke, Fleckenmergel, und flyschahnliche Fucoidensehiefer Vorar-lbergs).

So mSchtig ubrigens das System dieser Schiefer, so einformig ist dasselbe 
gleichwohl, und ich konnte weder nach Gesteinsbeschaffenheit noch nach Yer- 
steinerung eine weitere naturliche Gliederung innerhajb dieses Schiefercoraplexes 
erkennen. Die bereits genannten 2 Fucoiden Chondrites latus n. sp., und Ch. 
minimus n. sp., sind auch im AlgSu in ihnen eine der haufigsten Erscheinungen.

Die Algauschiefer setzen theils durch die Gebirgsjoche auf das nordliche 
Gehang des Lechthals aus dem lllergebiete hindurch, theRs werden sie von auf- 
gelagerten Dolomitmassen gleichformig bedecl^t. Die gleichformige Auflagerung 
dieses Dolomites auf den obersten Scbichten des AlgSuschiefers beobachtet man 
am Krottenkopf, Kwatzer, Madelegabel, Rappenkopf und besonders schSn am 
W ilden, wo man von dem iin Algauschiefer eingeschnittenen Pass aus sowohl 
auf der Nord-wie Sudseite unmittelbar die Zusammenlagerungsflache beider 
Gesteine iibersehen kann. Man steigt vom Passe in das Hornbacbthal iiber Algau
schiefer mit nordlichem Einfallen. Nicht im volligen Einklang scheinen die Lage- 
rungsverhaltnisse am obersten Ende des Bernhardsthales gegen Madelegabel hier- 
mit zu stehen. Man steigt zwar, wie beim Hornbacher Pass, auf der Nordab- 
dachung von der Spielmansau aus tiber Obermadele fortwahrend iiber Algau
schiefer mit siidlichem Einfallen zum gleichformig aufgelagerten Dolomit des 
Obermadelepasses— nach Elbigenalp und Holzgau — empor, jenseits aber wenn 
man beim gesprengten Weg (Pass nach Holzgau) zum Pass ins BernhardSthal 

^hinilbersteigt, gelangt man abwarts iiber den oberen Dolomit zu dem beriihmten 
Puncte an der Kahreckalpe, wo Gervilljenschichten, Dachsteinkalk und Adnether 
Scbichten und Refer gegen Elbigenalp eine reiche Reihe des Algauschiefers auf 
demselben Dolomit aufgelagert erscheint, welcher mit der Nordseite 

^Schiefer lagernd getroffen wurde. Dieser Widerspruch in beiden Profilen, welcher 
das Vorhandeiisein eines zweiten oberen Dolomites und Kalksteines in Zweifel 
saty( 11 djrftA durch die Beobachtuiig gelbst werden , dass im obersten Theil
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des Bernhardsthales eine doppelte Schiclitenfaltiing auf einen selip klein’en 
Raum zusammengedriickt vorkoinmt, die leicht fibersehen werden kann. Dean 
uber den versteinerungsreichen Gervillienschichten nnterhalb dec Kahreckalp 
trifft man libber gegen den Pass noch eininal Sehiefer mit Inoceratmis Falgeri, 
entschiedene Algauschiefer, welche nordlich einfallen, so dass die Schieliten 
nach folgender Skizze gelagert erscbeinen.

' Figur 14.

M Unterer Dolomit. GerrilKeasehichteo. 1̂  Dachstciokalk. Adnether Schichten. Algauschiefer. Ob. Dol. Obercr
Doloioit.•

Welclien Pass oder Durchschnitt in nordsudlicher Richtung man auch wahlen 
mag, stets gelangt man vom Algau aus (iber Dolomit,-Gervillienschichten, Adne- 
ther und Dachstein-Kalk zu den Algauschiefern, fiber welche man bis zu den Ge- 
birgspassen emporsteigt. Jenseits derselben, naebdem man zwischen dem auf den 
Algauschiefer aufliegenden«obern Dolomit hindurch gegangen ist, steigt man eben 
so fiber AlgSuschiefer, Adnether und Dacbstein-Kalk, Gervillienschichten bis zum 
untern Dolomit nieder. So gelangt man fiber diesen Schichtencomplex oberhalb Stiig 
zum Dolomit und den ihn begleitendeii plattentormigen Kalkstein, wie er im Orte 
Stiig fast seiger gestelh ansteht. Wendet man sich von Stog auf den Weg nach Kai
sers an dem Gehange aufwfirts, so gelangt man fiber den Dolomit zu einer Reihe 
von mfirben schwarzen Schiefern, rothen quarzigen Sandsteinen (dem Verrucano 
fibnlich), rothen Hornsteinscbichten und schwarzen Kalkbiinken, wie sie im Kio- 
stertlial den Gyps begleiten. In ilirer ostlichen Streichiiclitung liegt auch wirklich 
bei Lend und Griesau Gyps, so dass dadnrch die Analoge dieser Gesteinszone mit 
dem untern Alpenschiefer vervollstandigt wild. Weiter aufwfirts gegen Kaisers 
verhindert der Gebirgsehutt fast jede geognostische Untersuchung; an Gesteins- 
fragmenten lasst sich ein breiter Zug von Dolomit, and darfiber Dachstein- und 
Adnether Kalk vermuthen. Oberhalb Kaisers sfossen wir auf Algauschiefer, wel- 
cher bis zur Hbhe des Kaiserjoches meist mit nordlichem Einfallen iuihalt und 
gegen Almejur ziemlich reichhaltige thonige Spatheisensteine in knolligen Lagern 
umschliesst. Am Rande des Kaiserjochs gegen Petneu breitet sich eine ziemlich 
ebene grosse Flache aus, welche aus dem leicht zersetzbaren Then und Mergel 
der Gervillienschichten bestebt, gegen Nord und Sfld bedeckt von Dachstein- uftd< 
Adnethgr Kalk, welche in starkgebogenen,-nicht sehr machtigen Banken am Rande 
d e ^ J ^ h s  den Algauschiefer unterteufen. Auf der Sfidseite des Jochs gegen. 
Petneu treten unter den Gervillienschichten zuerst schwarze plattige Kalksteine 
und dann die machtigen Massen des untern Dolomites hervor. Gebirgsehutt fiber-, 
deckt tiefer am Gehange weit und breit die Flfichen, so dass die grolse Fels- 
partie eines blendend weissen und rothlich gefarbten Kalksteines ziemli«^ -̂-i<wKr4v
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zu den benachbarten Schichten dasteht; nur .schwarze, durcli Kalkz^ischenlageu 
flasrige Schiefer unterteufen, gleicliformig gelagert, den weissen Kalkstein. Dem 
aussern Ansehen iiach gleicht derselbe dem Hallstatter vollkommen, indessen lasst 
sioh die IdentitiLt bei Mangel an Versteinerungen nicht nachweisen. Nicht weit 
getrennt erscheint der gelbe, grossluckige Dolomit und daneben stehen lilafar- 
bige und scbmutzigrothe, weissgefleckte diinnschiefrige Sandsteine und ein Con- 
glomerat an, welches zu Muhlsteinen verarbeitet wird.

In der Tiefe des Stanzerthales endlich stehen rothe kalkige Thonschiefer an, 
vielleicht noch Gesteine, die dem rothen Sandsteine beigesellt sind, und jenseits 
(sudliche) des Thales erheben sich die sanften Glimmerschiefergehange, deren 
Gestein in Stunde 3 siidwestlich einfallt.

Damit ist das erste Profil an seine sudliche Granze gelangt und wir fiigen 
nun schliesslich noch einige Beobachtungen bei, welche zwischen diesem Profil 
und dem Lechthal angestellt wurden.

F ly sc h  u n d  f lj 'sc lia lin lich e  Ciesieinc*

Der siidliche Zug des Flysch, welcher von Schopernau fiber den Sterzla- 
Pass ins Schwarzwasser- und kleine Walserthal ostwarts zieht, lasst sowohl iin' 
Genseheltobel bei Mittelberg, wie am Gebirgsruckeji bei Rietzlen sehr schbne 
Profile beobachten. Vom Mittelbergthal fiber den Gebirgsrucken sfidwarts bis 
zum Widderstein folgen sich thonige, mergelige, hornsteinartige und sandige 
Flyschgesteine, wfvi\\tm\i Chondrites intricatus,Ch. Targioni, Ilelminthoiden etc., 
fast constant in Stunde 1 siidwestlich einfallend. Ohne markirte Terraineinbuchtuiig 
reihen sich dem Flyschgestein mit gleichformiger Lagerung thoniger und sandi- 
ger Schichten, flasrige dUnnkantiger Mergelkalke, lichtrbthlich gefnrbte, ausserst 
dichte Kieselkalke (wetzsteiniihnlich) und weiter gegen das Hangende reiclie 
schwarze (Gyps?) Thonschiefer an. Dunkelschwarze Kalksteine mit schwarzem 
Thon wechselnd, oder in knolligen Banken abgesondert, treten immer selbststan- 
diger hervor — den Plattenkalken des Klosterthales sehr ahniich — und gehen 
zusehends in hellen gefiirbten Kalkstein und in den Dolomit des Widdersteins 
fiber, welche in seiner grossartigen hochst einformigen Dolomitmasse entschie- 
den gleicliformig dem genannten Schiefercomplexe aufliegt. Auch hier sehen wir 
ohne deutJiche Granzscheide das Flyschgestein von flyschahnlichem Schiefer 
fiberlagert und letztere vom Dolomit bedeckt, als ware der Flysch das. alteste 
Gebirge.

Im Genseheltobel bildet der vom Widderstein zum Geishorn ziehende Dolo- 
.mit eine hohe Staffel mit streifenweise rother- Farbung, fiber welche man zur 
oberen Genschelalpe emporsteigt. Mit dieser erreicht man eine von verwitterten 
Gervillienschichten erzeugte Terrainverebnung, welche mit Banken von Dach- 
steinkalk begranzt ist. Der Pass nach Krumbach ffihrt uns fiber dieselbe ufm 
.den hier hellrauchgrau geKrbten Adnether Kalk zum Algauschiefer, welcher bis 
zum Dorffe Krumbach das Gebirge zusammensetzt, als Fortstreichendes des Zuges 
vsrn kleinen Rappenkopf nach Schrdeken.
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Genau dasselbe Profil trifft man, wenn man von Rietzlen uber Sollerkopf auf 
den Gebirgsriicken des Schlapolts, des Fellborn bis zum Rotbgondkopf siidwarts 
geht; auch hier wird es ausserst schwer den echten Flysch von dem gleich- 
fdrmig ihm angelagerten ilyschahnlichen Schicfer zu unterscheiden, und iqan 
konnte ganz irre an der Stellung des Flysches werden, wenn nur diese ProOle 
bekannt waren.

Weiter gegen Osten findet sich der Flysch im Tirolergebiete zuerst wieder 
bei Jungholz, unfern Nessehvang, als Fortsetzung der im Algiiu vereinigten Nord- 
und Siid'Ziige. Der Flysch granzt hier unmittelbar an den Vilser Kalk, welcber 
in SaflfschrofFen als weisser und lichtrothlicher Kalkstein und Dolomit ansteht, er- 
fiillt init Terebratula pala, T. ascia, T. subrimosa etc.

Von diesemPunct an kommt in Tirol weiter nach Osten kein Flysch mehr vor.

V ilse r  K a lk .

Dieser weisse Sder lichtrothliche Kalkstein taucht zuerst bei Hindelang auf 
und zieht von da in flachen Rogen fiber den Gebirgstheil von Tirol, der sich zwi- 
schen dem Thannhe'imer-, Vils- und Lech-Thal ausspannt.

Vom Lechthal streicht derselbe Kalkstein fiber Sauling, Hoehplatt, Heuner- 
spitz, Brunnenkopf, Kogel, Laberberg, Ettoler Mandl, Benedictenwand etc. immer 
weiter ostlich fort und steht an vielen Stellen mit Gyps ffihrenden Schichten, mit 
schwarzen Mergeln und den Algauschiefern in Verbindung. Uber diesen Schichten- 
verband belehren uns vielfache Profile des Vilsgebirges, von denen einige hier 
nSher besprochen werden sollen.

Das erste stellt einen Gebirgsdurchschnitt bei Schattwald von Oberdorf bis 
auf die Spitze des Windhagberges vor.

Windhag.

Figur 15.
Palittwand. Oberdorf.

Profit bei Schattwald.
f  FIfschgef tein. ua Flyschahnliche Schiefer mit eiDgcIagertem G^pse CAlpenschiefer). M Alpenmelaphyr mit Zeolilhen. 
p  P lattiger graulicher und weisser Kalk. ud Vnterer Dolomit. g  GerTiUienschichten. m Dachsteinkalk und Lithodendrou*- 

^ ^ i c h t c n .  08 Algauschiefef mit Ammonites radians, r Bother, dem Verrucano ahnlicher Sandstein in nnbcstimmtciP 
. Schiehtenverband. od Weisslicbcr oberer Dolomit.

Dieses Profil zeigt den unregelmassigen Schichtenverband des Alpenmela- 
phyrsi dann das hoehst eigenthfiraliehe Hervortreten eines dem Verrucano vbllig 
gleichen Gesteins aus Schichten des Algauschiefers, an dessen Schichten m
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schief absetzt und endlich die Auflagerung von Dolomit auf dem Algauschiefer, 
ohne Entwickelung des Vilser Kalkes, der vom Dolomit ersetzt wird.

Ein Profil urn eine Wegstunde weiter ostwarts gezogen, namlich von 
Thannheim nach Vils, zeigt, wie hier der obere Dolomit mit weissen Kalksteinen 
vergesellscbaftet in der namlichen Lage iiber dem Algauschiefer sich findet und 
dadurch die Ansicbt bekraftigt, dass der obere Dolomit des Algau eine selbst- 

-standige — jurassische — Bildung sei. Von Kren, dessen Kirche auf der rothen 
Hornsteinsehichte des Algauscbiefers, wie sie langs des Thalrandes iiber Nessel- 
wang, Pass Gacht, bis Reutte fortstreichen, steht, steigt man in dem tiefen 
Graben des Loogbaches iiber weiche, schwarze, weissadrige Schiefer zu einer 
reichen Reihe rother, griiner flasriger Kieselkalke und Hornsteine wechselnd mit 
fleckigen Mergeln, grauen flasrigen Sehiefern' Inoeeramm Falgeri und Ammonites 
radians bestatigten die ohnehin schon nach der Gesteinsbeschaffenheit leicht be- 
stimmbare Gleichheit mit dem Algauschiefer. Was aber diese Stelle zu der lehr- 
reichsten und wichtigsten macht, das ist das V o r k o m m e n  d es  A p t y c h u s  
d e r  A m m e r g a u e r  W e t z s t e i n s c h i c h t e n ,  in einem den letzteren vollig ent- 
sprechenden Gesteine. Auf der Gegenseite des Gebirges hatte man friiher schon 
Versuche gemacht, diese Schichten zur Wefzsteinfabrication zu verwenden. 
D a d u r c h  wi rd  es k l a r ,  d a s s  d i e  r o t h e n  H o r n s t e i n s e h i c h t e n  im 
A l g a u s c h i e f e r  die A m m e r g a u e r  W e t z s t e i n s c h i e f e r  r e p r a s e n t i r e n ,  
d i e  a b e r  nach  Os t e n  z u e r s t  bei  Vi l s  d i e  E i g e n s c h a f t  des  l e t z t e r e n  
d e u t l i c h  annehmen.

Uber die rothen und grflnen Wetzsteinschichten folgen im Loogthal graue 
miirbe Schiefer, flasrige Kieselkalke und Gypslager, hbher hinauf von blendend 
weissen und dichten Kalksteinen und Dolomiten (Vilser Kalk) gleichformig iiber- 
lagert. Der Pass ins Vilsthal schneidet in die obersfen Schichten der Algau
schiefer ein, und man gelangt von da abwarts gegen Vils fiber dieselben 
Algauschieferschichten, fiber weiche man von Kren aufw3rts gestiegen ist, bis 
zu einer Terrainverebnung, wo unter denselben die Gervillienschichten hervor- 
stehen. Dann geht es fiber eine jahe Felsmasse des unten lagernden Dolomites 
ins Kfihbachthal, in welchem auf weite Str'ecken Gebirgscbutt das anstehende 
Gestein uberdeckt. Wo der Weg vi)n der rechten auf die linke Thalsoble

Figur 16. ,
Thaonheimer

Thai. Kren. SeferspiU. Vila.

u<l Uotorer Dolomit. g Gerrillienschichten. in Daehsteinkalk. a Adnether Kalk. oa. Algauschiefer. v Vilser Kalk.
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hinflberziehtj^teht wieder intensiv gefarbter rotber Kalkstein an, der tnit dejn des 
Rotbelsteins inVerbindung stebt. Die zahlreicben Terebrateln (T . ascia,.T.pala) 
aus dieser Lage sind bekannt; gegen das Vilstbal siebt man aufs Neue dieselben 
Scbiefer den Kalk umlagern, wie oben am Passe.

Der Durcbscbnitt vom Zinken durcb den Urfallbacb znr Pfronter-Alp und ins 
Acbtbal bis Kren gibt dieselbe Reibenfolge der Gesteine zu erkennen.

Wahrend langs des Tbannheimer Thales auf der nordostlicben Seite der 
Weisse und lichtrotbe Kalkstein und Dolomit die Robe des Einsteins, der Refer- 
spitze, des Scbaffscbrofens, des Metzenarscb und der Gachtspitze einnebmen, 
zieben am Rande des Tbales meist in grossen Wanden aufgescblossen die durcb 
ibre bunte Farbe rotb und grungefarbten Scbiefer und Hornsteine, zum Theil den 
Wetzsteinscbichten entspiecbend, unter den Kalkgipfeln bin. Am Eingang in den 
Warbsbacb unfern Nesselwang biegen sich die dunkelfarbigen Scbicbten unter 
der buntgefarbten Zone bervortretend mit Stunde 9 siidostlicb einfallend urn den 
Metzenarscb und ricbten sicb fiber den Hannekamm nacb Wengle ins Lecbtbal 
streicbend in die nordostlicbe Fallricbtung ein, wabrend sie unter der Gachtspitze 
ibr Einfallen von Stunde 2 sudwestlich bis 7 ostlich verandern.

An der Strasse zwischen der Gachtspitze und Weissenbach lasst sich beson- 
ders schon die Aufeinanderfolge der dunkelfarbigen Scbiefer durcb die bunten 
Scbiefer bis zum nnmittelbar aufliegenden weissen Vilserkalk am Pass Gacht be- 
obachten.

Weniger deutlich sind die Lagerungsverhaltnisse des G y p s e s  und des dem 
Gypse benachbarten p f l a n z e n f f i h r e n d e n  S c b i e f e r s  bei Weissenbach. Von 
Hornbacb hat man tbalabwarts bis zu einem Gebirgstobel, der zunachst sfidwestlich 
von dem Weissenbachtobel einmundet, nur Dolomit und dolomitische Kalksteine zu 
beobacbten Gelegenheit; mit diesem Tobel kommen scbwarze plattige Kalksteine 
plotzlich zu Tag in Stunde 11 mit 70 Grad siidostlicb einfallend. und hoher aufwarts 
im Tobel folgt in ungeheurer Maehtigkeit der Gyps undGypsthon mit schwarzem 
weissadrigem Hornstein, vollstandig go beschaffen wie bei Dalaas, Thannberg und 
bei Hindelang, bald nordlich, bald sfidlicb fallend, bald horizontal gelagert: Hfigel 
aus grossen Gesteinsfragmenten von Dolomit, weissem Kalksteine bestehend, liegen 
ohne Ordnung umber, wie es scbeint durcb die Auswitterung des leicht zerstpr- 
baren Gypsthones aus ihrer fruhern Lagerstatte herabgebrochen. In einem alten 
Stollen*beobachtete ich das Einfallen in Stunde 4 mit 40 Grad sudwestlich, die 
StSsse sind mit Bittersalz reichlich uberzogen.

Ein tiefer Tobel miindet bei der Gyps- und Sagemuhle ins Weissenbachtbal 
ein; bier beinerktman sehr deutlich ein Unterteufen des Gypsthones unter schwarz^r: 
plattigan Kalkstein, der von Dolomit bedeckt wird, Stunde 1 in Sfid westen einfallend.

^Jgpj;^luckig-porose Dolomit, welcher den Gyps im Klostertbal und bei Thannberg 
begleitet, fehlt auch bier eben so wenig, wie der gelbe staubige Ueberzug der 
Gesteine, fiber welche das gypshaltige Wasser fliesst. Der Sandstein, welcher 
so entscbiedene Keuperpflanzen entbalt, erscheint nirgends in deuHichem Schich- 
tenverband mit den gyp.shaltigen Scbicbten.

    
 



licitragc zur geognostischcn Kcnniniss von Vorarlbcig und dcm nordwestlichcn Tirol. 33

Gleich jetiseits des Weissenbaclithales steht nordostlich einfallend weisser 
Kalksteiu an , der am Rande des Lechtbales abwarts bis zur Nase bei Hornberg 
aufseizt, nachdem er seine nordSstliche Fallrichtung in eine siidwestliche umge- 
andert hat. Unter demselben treten writer abwarts die Schichten hervor, wie wir 
sie imThannheimer Thale kennen gelernt baben, von wo her sie iiber den Hannekam 
bis zum Leinbachtobel init sudwestlichem und von da bis Amlech mit nordostlichem 
JSinfallen streichen.

Das Thalgehange sowohl als die in dasselbe einschneidenden Tobein des 
Leinbaclies, des Wenglerbaches liefern sely deutliche, fast ununterbrocbene Ent- 
blos&ungen bis zum Kalkstein, der bei Amlech, Reutte gegeniiber, anfangTt und 
bis Vils forfzieht, nach folgender Skizze.

Firei>erj;. Woisseubach. GachUpiizc.

I'igur 17.
Haiinifkaiii. Sctiwaiide. KcuUc.

oa. Es finden sich im Leinbachtobel graue, schwarze Schieferthone, sandige 
Schichten und blaugrauer Mergel (o«) mit rothen flasrigen, dunnschiefrigen, 
kieseligen Kalken (Wetzstein) rothe thonig'e Schichten und rother Hornstein in 
stark gewundener Schichtung (»•).

sk. Unmittolbar und gleichformig liegen diesen dunnschichtige dunkelschwarze, 
zum Theil dolomitische, zum Theil oolithische Kalksteine auf, erfiillt von sehr 
kleinen Crinoiden-Stielen.

niff. In gleicher Weise gelagert folgen dunkelschwarzer Thon un^ Mergel 
initMergel-Coneretionen, welche in eckige Triimmer zerspringen, die unmittelbare 
Unterlage von

wk. wolilgeschichteten, ausserst dichten weissen oder lichtrdlhen Kalkstein 
bildend, in denen Tevebratula ascin, T. yala, Crinoidenreste und hSufig Litho- 
dendren vorkommen.

ffp. gypshaltige Schichten.
ud. unterer Dolomit.
Auch auf der Ostseite des Lecli konmit derselbe weisse Kalkstein von Rieden 

bis Reutte vor und setzt die Bergkuppe des Passes Ehrenberg zusammen. In ahn- 
iicher Weise, wie bei Weissenbach taucht hler der Gyps bei Breittenwang in ein- 
zelnen Hiigelchen hervor, wahrend noch an der Miihic in Miihl die rothfeji Kalk- 
Rornsteine zu Tage stehen. Mit diesem Profile stimmen aufs Genaueste die Profile 
bayerischerseits am Sauling, im Billatbachtobel und im Ammcrgauer Gebirge 
iiberein,^so dass die Stellung des w e i s s e n  u nd  l i c h t r o t b e n  K a l k s t e i n e s  

. mit Tcrcbralula (iscia, T. pala etc. im Gebiete der Vils und des Lechs fiber dem 
Algauschiefer sicher festge.stellt erscheint.

K. k. gcolugiiieho Rciclisaustalt. 7. Jalu'giing 185C. 1.
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( ie rv il i ie n s c li ic h te u , D aviii^tciii- uiid  A d iic lh e r  K a lk «
Am friihesteu sind diese Schichlen aus dein Benihardsthal bci Elbiiigeiialp 

bekaiint gewofdeii. Sie finden sieh dort als Fortsetzung des Scliichlenzuges vom 
Holzgauerthal untei* dem Algausdiiefer, dessen Schichteh init ziemlich flacbein 
sudwestlichen Einfallen den ganzen untern Theil des Bernhardslbales einiiehinei). 
Pi’achtvoil sind die drei nicht sebr niiicbtigen Abtheilungen in der Niilie der Kahr- 
eck-AIpe aufgeschlossen, wo der Bach fiber die rein gewaschenen Schichteu herab- 
tobt. Man erkennt hier den innigen Verband, welcher zwischen Dachstein- und 
Adnether Kalk besteht, indem beide in den Granzscbichten in einander ubergehen. 
Das Kahreck seibst schneidet in GervilliensAichten ein.

Vom Kahreck streichen die Schichten fistlich weiter durch den Patschertobel 
zur Rothwand, Elmen zu. #

Bemerkenswerth ist die regelinassige Zerkififtung des rothen-Hornsieines, 
worauf die Kapelle in Elbingenalp steht, sie koinmt einer Schieferung vollig 
gleich; in der Steinklamm daselbst stehen graue dUnnschichtige Kalksteine 
mit sctiwarzem Thon und Mergel weehseind an.

Die Hohe oberhalb der Kahreck-Alpe von der Karlspitze an nimmt Dolomit 
ein, der fiber d ie , Patscherscharte und Urbskahr den nach Osten ziehenden 
Rucken bildet, bei Vorderhornbach fiber das Hornbachthal setzt und sich so mit dem 
Dolomite des Hochvogels verbindet. Im Lechthal steht zwischen Elbigenalp und 
Vorderhornbach nur selten Gestpin an, mSchtige Schutthalden bedecken die 
Gehange; doch gewahrt man bci Koglein dunkle Fleckenschiefer mit Ammoniten 
und Belemniten des Algauschiefers ;* dieselben Schichten stehen bei Unterhofen 
an und fallen in Stunde 12*/^ mit 55 Grad sfidlich, und bei Elmen in Stunde 1 
ntit 60 Grad sfidlich.

Das Hornbachthal gabelt sich in seinem oberen Theile, das westliche kommt 
aus derit Hintergrund der Kreuz-, Rauh-, Eck-VVanne, das fistliche vom Wildeii 
herab. Aus dem Algau zieht sich hier zwischen dem Dolomit des Krottenkopfs 
und des Wilden der Algfiuschiefer ins Hornbachthal und begleitet dessen Gehange 
nahe bis Vorderhornbach, auf beiden Seiten von den maclitigen Dolomitmasseii 
bedeckt, Avelche wcstlich die Hoben gegen das Bernhardsthal, ostlich hier des 
Hochvogels und seiner fistlichen Fortsetzung fiber das Rosskahr einnehmen.

In der Umgebung der Petersberger-Alpe— in.der westlichen V(*rzweigung 
des Hornbachthales — tancht der rothe Marmor inselartig in der Tiefe des Thales 
unter dem Algauschiefer herfor, aber nur auf kurze Strecke, denn bald umgibt 
uns wieder auf beiden Thalseiten der Algauschiefer.

Zwischen Vorderhornbach und Weissenbach steht auf der linken ThalsejtA 
ohne Unterbrechung Dolomit an, bald mit sudlichem, bald mit nordlichem Einfallen, 

' bald sehr cutschieden Dolomit, bald mehr oder weniger reiner Kalkstein, beide 
^ tt!fs" ln  dfinne Banke geschichtet. Nur an einer Stelle wurden Terebrateln be- 

merkt, deren schlecbte Erhaltung eine Bestimmung jedoch nicht gestattetcn.
Im Hintergrunde, des Scbwarzwassers breitet sich nicht sehr mabhtig der 

Algfiuschiefer unter dem Dolomit aus, zwischen Fuchskahr und Hochwaldspitz aus
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dem Algaii heriiberziehend. In ausgedehnterer Verbreitung nimmt Dolomit die 
Gipfel des Kalbeles-Eck und der Liicbespitze ein, den Algausebiefer (iber- 
lagernd, der mit seinen ibm eigentbumlicben Zwiscbenscbicblen zwiscben 
Lahnerspitz und Raucbhorn aus dem Hintersteinertbale nach der Traiialp und 
Vilsalp sfreicbt.

Das Gaisborn bestebt aus Dolomit, wie der Panther und Windbag, dureb 
zwiscbenliegende Gervillienscbichten, Dacbstein- und Adnetber Kalke ge- 
trennt, welcbe sich mit wellenformiger Biegung dber die Stuiben- und Feld-AIp 
mebrmals quer iiber den Gebirgskamm biniiber und beriiberzieben.

Die Hanptresultate, welcbe sich aus den bescbriebenen Gebirgsverb3ltnissen 
Tirols und Vorarlbcrgs ergeben, lassen sich in folgende Siitze fasse.n:

I. Der unter der Bfzeicbnung F l y s c b  und f l y s c b a b n l i c b e  G e s t e i n e  
zusammengefasste Complex von thonigen und kalkigen Schicbten, Kieselkalken, 
Mergeln, Sandsteit^und Hornstein-Scbichten, grosstentbeils mit Fucoiden, tbeilt 
sich in 4 scbarf gescbiedene Gebirgsglieder:

1. U n t e r e r A l p e n s c h i e f e r :  Zwiscben dem Verruca'no und unferen Dolo
mit findet sich eineBeihe meist dunkelfarbiger, selten rothlicber tbonigerScbiefer, 
Mergel und weiche Thone mit diinnbankigen, schwarzen, flasrigen Kalksteinen 
und pflanzenfiibrendcn, grauen Sandsteinen. Das Hauptgestein, ein scbwarzlicher 
Schiefer, zerspaltet oft in grossere Tafeln und zerfallt in griffelabnlicbe Triim- 
mer, entbalt keine Fucoiden, dagegen nacb E s c b o r ' s  Entdecknng 
Meriani Heer und B. Sclm idii Ihcr  und Ilalobia Lovimeli Wissm. Innerhalb 
die'ser Zone sind selten rotbe Hornsteine und flasrige rotbe und grune Kalksteine 
zwischengelagert, dagegen haufig Gyps, zum Theil mit Anhydrit und Steinsalz 
(Haselgebirg); in abnormen Verband damit treten melaphyrartige Gesteine auf.

Die scbeinbar gleicbfdrmige Audagerung von Fucoiden fiihrendem Flj^Sch- 
gcsteine im Illtbal und langs des Nordrandes der Kalkalpen vom Widderstein 
durcbs Algau lasst deren Stellnng im Unklaren; dagegen beseitigt deren Lagerung 
zwiscben Verrucano und Dolomit im III-, Kloster- und Staiizerthale jeden Zweifel. 
Die mit ibnen wecbsellagernden Keupersandstein-Schichten weisen auch sie Aer 
Keuperformation zu.

, 2. A l g a u s e b i e f e r  nmfassen die schiefrigen Gesteine, grosstentbeils Kalk- 
stein, Mergel, untergeordneten Hornstein, Sandstein, manganhaltige Schicbten, 
welcbe jedesmal unmittelbar iiber dem rothen Adnetber Kalk und Unter einem 
Dolomit Oder weissen und liebtrothen (Vilser) Kalkstein lagern. Sie enlbalten ni8 
Fucoides intricatus vir\A F. Targionii oder Helminthoiden, dagegen verwandte 
Fucoiden, weiche als Chondrites latus und Ch. minimus n. spec, bezeichnet wur- 
den; sie verleiben dem Gesteine ein fleckiges Aussehen. Ferner entbaUen sie 
weit verbreitet Ammonites radians. Ammonites amaltheus (?), Ammonites Valdani 
d' Orb., Belemnites digitalis (?), Belemnites brevis und Inoceramns Falgeri.

Unbestreitbar liegen in ibnen oder obne scharfe Griinze auf ibnen von petro- 
grapbiseb niebt unterscheidbaren Schicbten begleitet, rotbe Hornsteine, kicselige 
Kalke mit dem Apfychus alpinus der Ammergauer Wefzsfeine. Am Pfronterberg,

S “
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wo schon Versuche zu ihrer Benutzung als Wetzstein gemacht wurden,*iind In 
Loogbachtobel (Kren) liegen sie unter dem weissen Vilser Kalk.

Die Zugehbrigkeif der durch Ammonites radians u. s. w. charakterisirten 
Scbichten zum Lias ist unbestritten; es febit bis jetzt an deutlichem Nacln\;eis 
durch charakteristische Vefsteinerungen, namentlich durch Zusammenvorkommen 
von Aptychus alpinus und Amirioniten, ob die Ammergauer Wetzsteinschichten 
— wie wahrscheinlich — dem untrennbaren Complex der Liassehiefer angehoren 
Oder davon zu scheiden sind.

Im Algau und Vorarlberg wert^en die Wetzsteinschichten durch Hornstein- 
schichten vertreten. *

3. Nummul i t en f l y sc h ,  thonige, kalkige, mergeiige Schiefer, graue und 
braune Hornsteine mit Fucoiden wechsellagern mit^Nummuliten fiihrenden 
Scbichten; sie sind charakterisirt durch das Vorkommen von Glauconitkornern.

4. I n t r i  ca t  e n - FI ys ch oder das allgemeine Flyscbgestein, als solches 
charakterisirt durch Einscliliisse von Chondrites intricatus, Ch. Targionii, Ch. 
aeqnalis, Ch.farcatm, Miinsteria geniculata, M. annulata, Helminthoida irre
gularis und II. crassa; ohne thierische Ueberreste iind ohne glauconilische 
Kiimer.

Dasselbe scheint durch seine Aehnlichkeit mit den aUnteren Alpenschiefern, 
welche ortlich gleichCdmig demselben aufgelagert sind, einer verhiiltnissmassig 
alteren Formation anzugehoren; eben darauf ̂ leuten auch die Lageruhgsverhalt- 
nisse langs einer grossen Strecke des nordli^lien Gebirgsrandes, wo die Flyscli- 
gesteine scheinbar unter dem unteren Dolomit einschiessen.

Dagegew liegt dieselbe Gebirgsart auf den jiingsten Scbichten der Kreide- 
formation und auf der Nummulitenbildung gleicbformig auf, lasist also aiifein.sehr 
geringes Alter schliessen, ohne dass die Gebirgsverhaltnisse in Tirol und Yorarl- 
berg zufeichende Aiifschlusse uber diese widersprechenden Thatsachen gewah- 
ren. Indess ist ihr Alter durch S t u d e r ,  E s c h e r  und S i e r i a n  in den Profilen 
am Toggenburg und Fahnern als j u n g e r e  E o c e n b i l d u n g  ausser Zweifel 
gesetzt. Hiermit stimmen auch die Lagerungsverhaltnisse bei Santhofen im Algau.

II. D ie  u n t e r e n  A i p e n s c h i e f e r  treten am Nordrande der Alpen in 
ahnlicher Beschalfenheii. wie im 111-, Kloster- und Stanzerthale, aber an nur ver- 
einzelten Puncten zu Tage; auch in dem tiefen Einschnitte des Lechthal,es zeigen 
sie sich wiederholt emporgehoben. Ihre Hauptmasse besteht bier wie dort aus 
Uohlenschieferahnlichen, meilt, jedoeh weiciieren Thonschichten mit Concre- 
tionen und Platten von kieseligem Kalkstein, luckigem Dolomit und Gyps. Unter- 
geordnet sind: ^

1. Grauer Sandstein mit Keuperpflanzen (In\berg, Thannberg, Weissenbach).
2. Schwarze, plattige Kalksteine, flasrig, auf den Schichtflachen narbig,  ̂

mit fettgiSnzendem Thone uberzogen (Guttensteiner Kalk).
3. Blendend weisser und rothlicher Kalkstein mit Monotis salinaria u. s. w. 

(Hallstatter Kalk) ist hier undeutlich entwickelt; jedoeh diirften die weissen Kalk-i. 
steine oberhalb Petneu, die dichten, flasrigen, weissen, rbthliehen und griinlichen

v c iT ie
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Kalksteine, welche zwisclieu Alpenschiefer und Dolomit an vieten Orten (Palm- 
wand, Genschelalp, Bielsau, Fallbacli, Retteuschwang) vorkommen, diese SchicU- 
ten vertreten.

, III. U n t e r  dem unteren Alpenschiefer liegt an der Sudgranze Verrucano, 
an der Nordgranze fehlt derselte mit Ausnahme eines einzigen, ausser allem 
regelmassigen Schichtenverhande stehenden Felsens bei Hindelang.

U e b e r . demselben folgt der untere Dolomit,, ein schmutzig-graues oder 
weissliches, dunngescbichtetes Gestein mit Zwisebenlagen von reineren Kalk- 
steinen zwiscben den Dolomitbanken. Im Algau, West-Tirol und Vorarlberg bis 
jetzt ohne Versteinerungen, liisst derselbe, obwohl fiber entschiedenen Keuper- 
schichten gelagert, eine Formationsbestimmung nicbt zu. Meiue neuesten Unter- 
suchungen bei Seefeld, Garmisch und im Oelgraben bei Vorderries setzen ausser 
alien Zweifel, dass die Asphaltscbiefer mit ihren liassiscben Fischresten mitten 
in diesem unteren Dolomit liegen, d a s s d e mn a c h  d i e s e r  D o l o m i t  s e l b s t  
a l s  u n t e r s t e  E t a g e  d e s  A l p e n l i a s  z u  b e t i - a c h t e n  i s t .

IV. Auf diesem liassiscben Dolomit liegen unmittelbar die weichen, thonigeo, 
kalkigen und mergeligen Scliichten, welche durch zahlreicbe Versteinerungen 
leicbt kenntlich sind; ihre vorzOglichsten und haufigsten Versteinerungen sind in 
Vorarlberg Genillia mftata, Nucula complanata, Avicnla speciosa und Cardinm 
austriacum. Stellenweise fiigen sich zwiscben Dolomit und diese Ge r v i l l i e n -  
s c h i c h t  e , jodoch noch letzterer angeborig, einige Biinke eines diinnscbichligen 
schwarzen, zum Theile oolithisclven Kalksteines, dessen AeUnlichkeit mit gewissen 

'Scbichten des hoher liegenden Daclustctinkalkes zu dew irrigen Ansicht Veran- 
lassung gegeben baben mag, dass die Gervillienschichten iiber dem Dachstein- 
kalke lagern.

V. Die D a c l i s t e i n k a l k e ,  bestimmt bezeiclmet durch Megalodus trique- 
ter, bestehen aus blaugrauen, scbwarzlicben, dichten oder oolitbischen, dickban- 
kigen, haufig weissadrigen, oder aus gelblicb-grauen, hellfarbigen, weiss punctir- 
ten Kalksteinen; ersfere besonders reich an Litbodendron-Arten. Sie folgen un
mittelbar auf die Gervillienschicbte. Dunkelgraue Kalkscbicbten mit <S/>mybr «nc»- 
nattis, Modiola Schafhdtdli, Terebrutula cornvta, Rhynchonella fissicostata sind 
noch den Gervillienschichten beizuziihlen, weil mit diesen Concbylien auch noch 
Genillia inflata zusammen vorkommt.

VI. Unterer Dolomit, Gervillienschichten und Dachsteinkalk sind dem alpini- 
schen Gebirgssystem eigenthiimliche Gebirgsglieder; zwiscben Keuper und Lias 
gestellt, neigen sie sich entschieden dem letzteren mehr zu ;\ie  sind im S y s t e m  
z w i s e  h e n  K e u p e r  und L i a s  als u n t e r e  G l i e d e r  des  l e t z t e r e n  u n t e r  
dem u n t e r e n  L i a s  der ausseralpinisehen Entwickelung einzureih©. j i .
„ VII. Dem Daclisteinkalke unmittelbar aufgelagert sind die meist rotbge^arbten, 
doch auch in grauer Farbung vorkommenden . ^ d n e t h e r  M a r m o r e  mit AomMi 
nites Conyheari, A. hctcrophyllm, A. fimbrialus, Orthoceras und Belemniten. 
Mit ihnen erreichen wir die erste Scbichte, welche sich mit dem ausseralpinen 
Lias vergleicheii liisst, jedoch ohne strenge Parallele mit dessen Unterabtheilungen.
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VIII. Die aiff dem Adnethcr Kalk gleichfbrmig gelagerte, iiberaus machtige 

Zone scbiefriger Gesteine, A l g a u s c h i e f e r ,  entspriclit ebenfalls dem Lias obne 
strengen Parajlelismus mit dessen*Unterabtbeiliingen. Die obere Granze gegen 
den Jura ist noeh nicht sicher festgestellt,

Dem Algauschiefer gehbren die (Ammergauer) Wetzsteinscbichten an , wie 
sie bei Vils in Tirol vorkommen; ihr innigster Verband mit Schiefern, welche 
Ammonites radians, Amm. amalthens enthalten, spricht filr ihre liassische Natur. 
In Vorarlberg und Algau scheinen sie durch splittrige, selten kalkige, rothe 
Hornsteinlager inmitten der Algauschiefer vertrefen zu sein.

IX. Entschieden tritt die jurassische Natur erst in den dem Algauschiefer 
aufliegenden weissen oder rbthlich weissen diehten Kalke —  Vi l s e r  Ka lk  —  mit 
Terebratula ascia, T. pala, T. antiplecta, Bhynchonella Hoernesi, Lithodendron 
und Apiocrimis und in den dunkelfarbigen Kalken von Au hervor; die letzten ge
hbren dem braunen Jura, die ersten dem weissen an und sind in der Regel mit 
Dolomit verbunden. Der Dolomit, welcher an den Granzbergen entschieden dem 
Algauschiefer aufliegt, rertritt diese jurassische BiJdung ohne Entwickelung des 
weissen Kalkes; es gibt also eine z w e i t e  o b e r e  Dolomit lage.

Ob der zwischen dem Algauschiefer und dem Vilser Kalke bei Reutte ent- 
wickelte dunkle, dunnschiefrige, zum Theil oolithische Kalkstein, theilweise er- 
fiillt mit kleinen Crinoidenresten, und ein grauer weicher Then mit Concretionen 
von Mergein, dem braunen Jura angehbre, kann nur durch noch aufzufindende 
Versteinerungen sicher bestimmt werden.

X. Die der Kreideformation zugehbrigen Schichten sind in Vorarlberg (und 
Algau) ganz genau so entwiekelt und gegliedert, wie westlich vom Rhein in der 
Schweiz, namlich:

1. Neocoi n i en  ausgezeichnet durch seine dunkle Farbung, sehr machtig;
2. U r g o n i e n  oder C a p r o t i n e n k a l k  bildet eine 15 — 30 Fuss maehtige 

Kalkbank, theils dunkel, doch heller als der Neocomien, grbsstentheils sehr licht, 
weiss gefarbt, theils dicht, glasartig zerspringend in Karrenfelder auswitternd, 
theils oolithisch. Die weissen, zum Thejl oolithischen Kalksteine, in welchen Herr 
Conservator S c h a f h a u t l  seine Kalkthierchen entdeckte und dem zufolge als 
weissen Jurakalk bestimmte und auf seiner Karte als solchen angibt, sind durph 
ganz Vorarlberg und Algau in der That nichts anders als Caprotinenkalk.

3. Ga l t ,  entwiekelt in Form eines quarzigen, schmutzig-gelbweissen und 
eines glauconitischen, off sehr diehten, grunsteinahnlichen Sandsteines von 
10—23 Fuss Machtigkeit ohne Mergel.

4. S e w e r i e n  — Sewerkalk und Inoceramenschichten, gebildet theils dun
5 — IS^l'uss maehtige sehr dichte, flasrig-wulsfige, weisse und rothe Kalksteine, 
theils durch sehr maehtige aschgraue Schieferthone und Mergelbanke volb 
flfccwamen. .

' 5. GrQnsand  undschwarzgrauer Thon mit Exogyra columba; Cenomanien.
XI. Die deutliche Lagerung dcs Sewerkalks mit den ihn begleiten*den Ino-^ 

ceramenschiehten zwischen Galt und Griinsandstein mit Exogyra columba lasst

    
 



Beiti'iiire 2ur {feognostischtsii Kcmitniss von Vorailbcrg uiut (loin noriUvoslIichon Tirol. 39
diese Bildung als ein selbsstaiidiges d ied  zwischen Galt und Certouianien betrach- 
ten, welchem die Bezeichnung S e w e r i e n  zukommen diirfte.

• Ueber detn oberen Griinsand der Alpen folgen schwarze Tbonmergel und 
' die Nummulitenbildung iind auf diese die echte Flyscbformation. Die vollstandige 
ausgedebnte und grossartige Entwickelung der Kreide, der Nummulitenbildung 
und des Flyscbes in Vorarlberg lasst keinen Zweifel dariiber besteben, dass die 
Ammergauer Wetzsteinscbichten ke i nem Gliede dieser Formationen angehoren, 
noch dariiber, dass der in Flysch vorkoinmende sogenannte Reiselsberger Sand- 
stein nicht eine Neocomienbildung sei. ,

n .Die Brauiikohlen-Gebilde bei Rottenmanii, Jiulendorf und St. Oswald und die Seboiterablagerungen im Gebiete der oberen Mur in Steiermark.
Von Dr. Friedrich R o lle .

(Als vicrte und fiinfte Abthcilung der Abhandlung im 5. Jahrgangc, Scite 32’i  des Jahrbuches 
der k. k. geologischen Reielisanstalt.)

Zur VerolTentlichung m itgctheilt von der Direction des geognostisch-m ontanisU schen Vercines fur
Steiermark.

1. Die Braankoblen-fiebilde bei Rottenmann, Jadendorf and $t. Oswald.

Die brauukohlenfubrende Tertiarbildung beschrankt sicb auf einige wenige 
sehr vereinzelte Vorkommen, die tbeils in Niederungen auftreten, tbeils in ziem- 
licher Hohe fiber den Thalsohlen am Abbange des blteren Gebirges angelagert ge- 
funden werden. Es konnen Absiitze alter, von einander gesonderter Siisswasser- 
becken sein. Doch diirfte die Annalime eines Zusammenbanges mit einem der offenen 
Meere der Tertiarperiode mebr fiir sich haben. Zudem iiberschreitet ihre Meeres- 
hbhe nicht jene Granze, welche v. Mo r l o t  dem in die Niederungen der Ostalpen 
hereinreicbenden Miocen-Meere setzt, von dem er die isolirten Tertiiirablagerun- 
gen in den Alpenthalern herleitete. Sie hiilt sich namlieh zwischen 2800 und 
3800 Wiener Fuss.

W aadas Alter dieser Tertiiirbildungen betrifft, so liegen koine weiteren orga- 
niseben Reste ausser Braunkohlen daraus vor, indessen ist es dennoch so gut wie 
gewiss, dass sie init der Kohleiibildung von Fohnsdorf (.Judenburger Becken) 
ziemlich gleicbzeitig sind; diese lefztere Bildung aber ist ihren Pflanzenresten 
«'acii seit geraumer Zeit als mitteltertiar (gleicbzeitig mit Leoben, mit Bilin in 
Bohmen u. s. w.) erkannt. Dasselbe ergeben auch die Fobnsdorfer Schalthierreste. 
JSs rubt auf dem Koblenflotz eine versteinerungsreicbe Knlk- oder Mergelbank, 
die ausser einigen unbestimmbaren Scbneckewesten (vielleicbt Nerita oder Pa- 
ludina sp.^ noch zabllose dicht gedrangte Mengen elner fur die oberen Lagen 
des Wiener Tegels bezeichnenden Siisswassermuschel, der Congeria triangularis 
Partsch, umsebliesst. In Mor l o t ’s Beschreibung der FobnsdorferKohlenlager-
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statte (Erlaut. zur geol. beaib. VIII. Section, W'ien 1848, Seite 31) fiiidet man 
diese Musehel als MytUus-Ail aufgefiihrt; ich saimnelte im Sommer 1853 einige 
bestimmbare Exemplare, welche dann Herr Dr. H o r n e s  auf den ersten Blick als 
die im Wiener Becken ziemlich haulige Coiigeria triangularis P. erkaiinte.

Braunkohlen kommen in den von mir im Gebiete der Karte Nr. VII beob- 
achteten Tertiarpartien mehrmal vor, so zu Judendorf bei Neumarkt, in der Ge- 
meinde Rinnegg und zu Rottenmann nordlich vonMnrau, dann zwischen StOswald- 
und Unterzeyring. Bergmannische Versuchsarbeiten haben an den drei genannten 
Puncten schon .stattgefunden, ^hne indess bis jetzt noeh zu eineni lohnenden Er- 
gebnisse gefiihrt zu haben. Man traf die Koble immer nur in grbsseren Oder 
kleioeren Putzen und Trummern. Bei der grossen Bedeutung, welche in dieser 
Gegend ein aushaltendes, bauwiirdiges Kolilenflbtz haben wiirde, wird man wohl 
noch weiterbin mit Versuchen fortfaliren. Als das zu einer etwaigen kiinftigen 
Unternehmung am meisten noch zu empfehlende der erwahnten Vorkommen 
diirfte jenes an der Pols unweit von St. Oswald zu bezeichnen sein, wogegen Rinn
egg und Judendorf mir kaum Aussichten auf Erschiirfung eines bauwiirdigen 
Lagers zu bieten scheinen.

Icli beginne mit der Tertidrpartie von Rinnegg und Rottenmann, welche die 
betrachtlichste ist und durch die Art ihres Vorkommens und den natiirlichen Auf- 
schluss schon etwas mehr allgemeines Interesse biefet.

Figiir 1.
Tertiarablagerung im Rottenmanner Thale.

F.
B. Bajerdorf.
S. Schiider.
K. Rottonmaui).
T. TraUen.
K. Kuiin-Hanimci'.
SNV. Schtidervvinkd.
M. Moti (Bauor).
H. (BauerJ.
Ms. Moser (Bauer).
Seh. SchiUcr (B auer).
W. Waldbnucr.
Gm. Pr. Geineiude Freiberg. 
Gm. R. Geniciade Rinuegg. 
Fr. Kretciieek (B e rg ) . *
K. Kalsehfaach.
U. iUulcn-Bauh.

Krystalliiiisches und UebergangS' 

scliicfergcbirge.

Tcrliar»BiIdtiog.

□  Diluvium uud Alluvium.

Ein merkwiirdiges Querlbal, von Nord-Nordost in SQd-Siidwest^zieliend, 
von etwa einer halben Stunde Langenausdehnung, verbindet die beiden von der' 
Hauptatpenkette zur Mur binabziehenden bedeutenderen Thaler, das der Ranten
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unil das dei- Katsch, in oiner aulTallenden Weise mit eiiiander. Dieses kleine 
Querthal kann kein Auswaschungslhal seiii. Von keiner Suite her sieht man von 
den Holien lierab ein Thai einmiinden, dessen Gewiisser eine derartige Aus- 
waschung hatten erzeugen konnen. Es wird also eine ur^priingliche Thalbildung 
sein, die denselben Ursachen ihre Entstehmig dankt, welche auch die Schichten 
aufrichteten und die Massen des Gehirges aufthurinten, und zwar am wahrschein- 
lichsteu ein Spaltenthal. Des muthmasslielien Zusammenhanges desselben mit dem 
Absehneiden der Uebergangsscbiefer an den krystallinischen Schiefern zwischen 
Tratten und Luzmannsdorf wurde schon friiher gedacht.

In dem beschriebenen kleinen Quertbale findet sicb nun eine ziemlicb ansebn- 
Tertiarablagerung und zwar zum Tbeile in der Thalsohle etwas nordlieh von dem 
Dorfe Rottenmann, zum Tbeile auf dem westlicben Abhange in der Gemeinde 
Freiberg, der Hauptpartie nach aber auf dem Ostgebange des Thales, zur Ge
meinde Rinnegg gehorig. Es sind briiunlicbgraue conglomerirte Sand- und 
Triimmeranhaufungen von nur sehr geringer Festigkeit und meist undeutlieb 
gesehicbtet, bald mehr eine molassenartige lockere Sandthonmasse, bald ein 
etw'as festeres, raubes, grobes Conglomerat, aus Triimmern der zuniiclist an- 
stebenden Gebirgsarten ziisammengesetzt, also dem Conglomerate zur Seite zu 
stellen, welches zu Fohnsdorf das Liegende der Koble bildet. Dieses conglome- 
ratische Gestein wird an einigen Stellen von unregelmassigen Triimmern und 
Schuuren von Koble mehrfacb durchzogen. Es ist eine dicbte flachmuschelig bre- 
chende, schwarze glanzendeBraunkoble, die der Fohnsdorfer sehr abnlicb ist. Sie 
bildet kleinere und grossere Putzen und Triimmer, bald nur zollstark, bald auch 
stellenweise gegen einen Fuss dick anscbwellend und plotzlicb wieder sicb 
verschmalernd, immer ohne festeS Anhalten. Man hat seit geraumer Zeit 
schon gehofft, einmal ein regelmassig entwickeltes Kohlenflotz erschitrfen zu 
konnen, und betrieb noch im Jabre 18S3 Versuchsarbeiten; indessen ist bei 
dem regellosen Koblen-Vorkommen der Natur des dieselbe beherbergenden Ge- 
steins und dem Feblen von gescbichtetem Schieferthon kaum auf Erfolg zu 
rechnen.

Die Hauptpartie des fraglichen Tertiiirgebildes ist, wie es scheint, eine 
muldenfbrmige Einlagerung in eine breite und flacbe Bucht, welche die Schie- 
ferhSben \on Rinnegg auf der Ostseite des Thales bilden. Sie steigt bier zu 
einer Hohe von ungefahr 600—6S0 Wiener Fuss iiber die Rottenmanner Tbal- 
soble an und bildet oben eine flacbwellige Ebene, welche gegen die hbberen 
Kalk-'und Schieferberge in Terrassenform abstosst und in dei’en Abhang sicb 
yom Scbitter und Moser und vom Hanseltboma bei‘ in Westen hinab rasch, jahe 
und alsbald fast unwegsame Wasscrrisse eintiefen. In dieser ostlicben Partie be- 
fkiden sicb die Scbiirfungen auf Koble.

Geringere Partien des Gebildes erhielten sicb auf der Westseite des Thales;' 
— Die Landstrasse zwiscben Rottenmann und Schbder durchscbneidet eine sanfte 
Vorbobe ties Freiberges. Hierdurch erhalt man eine kleine Entblossung des 
Rodens. Es zeigt sicb beiderseits des Weges grobes schlecbt gescbichtetes,

K. k. g'eulogischc Rejchsaiistall. 7. Jalirgang 1856. 1. 6
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lockeres Conglornerat vou biaunlicligrauer Faibuiig, starke Gesteiiistiicke von 
Glimmerschiefer und Uebergangsschiefer und Gei bile von Quarz umscbliessend. — 
Eine dritte isolirt auf dein Schiefergebirge ruhende Partie der tertiaren Masse, 
und diessmal wieder iy ziemlicher Hbhe iiber der Tlialsohle, entblbsst der von 
Schbder zum Moti (Bauer), Gemeinde Freiberg, fulirende Weg. Es zeigt sich 
erst grober ranker conglomerirter Schutt, spater etwas holier am Abbange 
mehr ein lockerer thoniger Sandschiefer. Die Maclitigkeit ist gering.—  Bei 
Weganlagen u. s. w. wird man wbhl in dieser Gegend noeh mehr solche verein- 
zelte Partien von Tertiargebilden vorfinden.

Was die Lagerung betrifft, so ist sie an alien genannten Puncten ziemlich 
undeutlich. Horizontal liegt keine der Schichten. Im Ganzen scheinen sie von den 
beiden Abhangen gegen das Thai einzufallen.

Ehedera mag die Tertiarablagerung der Gegend eine weit ausgedehntere 
gewesen seiu, als es die isolirten Ueberbleibsel derselben andeuten. Es ist 
selbst anzunehmen, dass gerade die geschiitzte Lage in dem von der vorherr- 
schenden Stromrichtung der Gewasser in der Diluvialepoche und in der Jetztwelt 
ganz unabhangigen Verbindungsthale es besonders war, welche jene isolirten 
Partien uns erhielt. ,

Eine geringe, auf einer Karte nicht wohl verzeichenbare Andeutung einer 
Tertiarschieht ergab sich am linken Gehange des Katschgrabens bei St. Peter 
an der einen Seite der Miintlung einer der kleinen Schluchten, welche den 
Abhang der Glimmerschieferhbhen diirchfurchen. Es ist eine dunkelziegelrothe 
eisenschiissige lehmige Masse von geringer Machtigkeit, kaum zwei Fuss stark. 
Man heisstes „an der r o t  h en  E r d e “ und benutzt die Masse zum Anstreichen.—

Eine eben solche rothe eisenschiissige‘Schicht findet sich nun auch in dem 
Conglomerate, welches zu Fohnsdorf das Liegende der Braunkohle bildet. 
Vielleicht hat man also hier eine Andeutung da von, dass die Tertiarbildiing des 
Rottenmanner Querthales ehedem auch im Kafschthale vorhanden war, aber hier, 
wo die.Abuagung stfirker gewesen, allrniilig bis auf kleine Ueberbleibsel von 
den fliessenden Wassern wieder weggefubrt wurde. Diess wurde dann zur 
Mori  o t’schen Theorie gut passen.

T e r t i a r s c h i c h t e n  von J u d e n d o r f . — An den Abfallen der Anhbhen, 
welche das Neumai-kter Thalbecken umgeben, zeigen sich an einigen Puncten 
Andeutiirigen einer kohlenfuhrenden Tertiarablagerung, von welcher der grbsste 
Theil zur Zeit der grosoen Schotterablagerung von den Gewassern wegge- 
schwemmt worden sein, ein anderer aber wohl noch unter Schotter und Lehm 
bedeckt liegen mag.

Das Hauptvorkommen ist zu Judendorf im Siidosten von Neumarkt, wo man 
am Abhange einer flachen breiten, von Nordwest in Siidost ziehenden, dem 

’̂ eutigen Laufe der Gewasser entfremdeten Thalmulde eine auf Schiefer 
und Dolomit aufgelagerte kohlenfiihrende Tertiiirpartie findet.

Der nafiirliche Aufschluss ist sehr diirftig, was um so mehr zu'bedauern 
ist, als gerade in einer solchen Lage ein Tertiargebiide grosseres Interesse
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gewinnen muss. Die oberste Bodendecke an dieser Koblen-Localitiit ist zum 
Theil ein bildsamei’, grauer, feinsandiger Lehm. An anderen Stellen der Thal- 
mulde liegt grober, zum Theil scliwacb conglomerirter Scbotfer; auch wird in 
den.Wiesen ^reiter im Siiden Torf gewonnen.

Etn^as mehr erfiihrt man durch eine kleine Bolirarbeit, welehe Herr 
P a n f i l l i  (auf dem Schlosse Valden zwiseben Neuinarkt und Miiblen) in , der 
Hoffnung, eine bauwtirdige Kolilenlagerstatte aufschliessen zu konnen, #or 
einigen Jahren reranstaltet hat. Dieser VersucTi wies ein geringes Vorkommen 
von Kohle nach, das altere feste Gebirge aber ward nicht erreiebt. Die Kohle 
ist ein Lignit, auf dem Langsbrucbe holzartig, auf dem Querbniche aber dicht, 
glasartig und muschlig brechend.

Nach Herrn P a n f i l l i ’s mundlicher MittbeiJung ergab dessen Untersuchung 
folgende Lagerung. Zu oberst fanden sich Lelim und Scbotter, dann darunter in 
vier Fuss Tiefe die Koble. Sie ist nur 7 — 8 Zoll maehtig und bildet Putzen, 
vvelcbe bald wieder ausgehen. Uhter derselben liegt zwei Fuss stark ein feiner 
und bildsamer blaulicher Thun, und unter diesem dann ein blaulicher Sand, der 
maehtig zu sein scheint, wenigstens 10 — 12 Fuss stark; er ward nicht durch- 
sunken.

Diese erste, nicht bis zum Grundgebirge gefiihrte Schiirfung ist noch nicht 
ganz entscheidend; es ware hnmer nocK mbglicb, dass bier oder an einem anderen 
Puncte der Niederung — etwa zwischen Judendorf, Kalsdorf und dem Doppelbof 
— sich beim Nachgraben ein ergiebigeres Kohlenvorkommen auffinden liesse; 
indessen ist diese Wahrscheinlichkeit eine sehr geringe.

Zwiseben St. Georgen und Neumarkt hat man auf eine gute Strecke bin 
am Abhange eine Entblossung von einem ocherig-gelblichen, glimmerfiihrenden, 
scharfkornigen Quarzsande, wie er in jiingeren Schotterablagerungen so leicht 
nicht vorzukommen pflegt. Er v\ ird wohl Tertiiir sein, die Machtigkeit mag einige 
Klafter betragen.

T e r t i a r s c h i c h t e n  von Z e y r i n g .  — Zwischen St. Oswald und der 
Probstei Zeyring ist an der. Pols eine nicht unansehniiche, auf Glimmer- 
schiefer aufgelagerte Tertiarbildimg entblbsst. Der Fluss windet sich bier in 
mehreren starken Kriimmangen durch tile flache, von Schottermassen ausgeebnete 
Thalsohle und nagt dabei das linke erhobte Gehange, an dessen Fuss er dicht 
hinzieht, steilenweise betrachtlieh an. So biegt er sich namentlich von der Probstei 
an rasch nach Norden urn und fliesst eine Strecke weit seinem vorigen Laufe ent- 
gegen, bis er demnaebst in einem spitzen Winkel umwendet und eine langgezogene 
Schleife bildend wieder nach Siiden hinab sich wendet. — Mit der aussersten 
nordlichen Spitze dieser Schleife entblosst der rasche Fluss eine schroffe, schwer 
zugangliche Wand von Tertiargebilden.

Es sind (heils Schichten von lockerem, grauem Schieferthon, Iheils von"̂  
lockerem, grobUchem Sand. — Dicht iiber dem Spiegel des Flusses zeigen sich 
Abfalle von geschichtetem grauen glimmerigen Schieferthon. Etwa 6 oder 
7 Klafter hbher oben an demselben steilen Gehange zeigt sich der Sand in einer
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einige Klafter hohen Wand. Es ist eine grSbliche, aber ziemlich gleichformige, 
lockere, unter der Hand zerbrbckeinde Masse.

Braunkoblen sollen in dieser Tertiarpartie in mSchtigen Miigein odor Putzen 
vorkommcn, docb, so riel man hbrt, ohnc alles Anbalten. Die Kohle soli bald zu 
belracbtlichen Massen von vielen Centnern anschwellen, bald wieder rasch sich 
auskpilcn. So erfubr ich es von dem Gewerken Herrn F. N e u p e r  zu Zeyring. 
Die^uf dieser Koble betriebenen bergmannischen Versnche warden demgemass 
bald wieder eingestellt. Sie bescbrankten sich auf Stollenbetrieb an jenem Punct, 
wo die durch die fortwalu-ende Annagung des Flusses gebildete steile Wand 
Rutschungen erlitten und dabei die Kohlen entblosst hatte.

Ungeachtet des bisherigen iibeln Erfolges der Scliiirfungen mocbte nach mei- 
ner Ansicbt bei diesem Vorkommen, welches der in reichster Ausbeute dermalen 
stehenden Fohnsdorfer Koblenlagerstatte so nahe liegt, doch immer noch einige 
Aussicbt auf ein gutes Ergebniss vorhanden sein. Denn erstens bin ich sehr zur 
Vermuthung geneigt, dass die gedaehte grosse Unregelmassigkeit des Koblen- 
vorkoinmens weniger einer derartigen urspriinglichen Ablagerung der Kohle ent- 
spricht, und eher als Folge von Rutschungen der* durch den rcissenden Lauf 
der Pols unterwaschenen Geliange zu betrachten sei. Zweitens beschriinkt sich die 
Verbreitung der Tertiarpartie nicht bloss auf jene schroffe Anhbhe fiber der 
Piils, sondern es zeigt sich dieselbe auch in der Thalsohle. Der Oswalder Bach 
frisst sich gegen die Piils zu ein paar Klafter fief in die jUngercn aufgescbwemmfen 
Schuttinassen ein. In dieser Bachschlucht fand ich gleich unter der Vegetations- 
decke wieder einen solchen hellgrauen glimmerreichen Schieferthon, wie er an 
der rutschigen Wand fiber der Pols anstebt.

Es scbeint mir hiernach sicher, dass die Tertiarbildung nicht bloss jenen 
Abhang bedecke, an dem ihn die Piils durch ibr sfarkes Anprallen blosslegt, sondern 
dass sie auch die Thalsohle ganz oder theilweise bildet, dass sie untorhalb der 
Lehm- und Scbotterdecke, vielleicht selbst fiber die ganze breife Zeyringer Thal- 
soble sich ausdehne, oder dass sie von der Piils her weiter nach Norden unter 
der Gerolle-Bedeckung sich in die St. Oswalder Thalmulde hereinziehe. Ich sah 
mich in der Letzteren mehrfach, indessen vergeblrch, nach unmittelbaren Aus- 
gehenden um; es bedeckt hier ailes eine liohe Lehm- und Schotterlage, oder wo 
eine Anhohe daraus hervorragt, ist alles alteres krystallinisches Gebirge.

Das Lagerungsverhalten der Fohnsdorfer Kohlcnbildung ist hier iin Aiige 
zu bcbalten. Ich verdanke der gfitigen Mittheilung des Herrn k. k. Bergverwal- 
ters K. S p i s k e  einige nahere Nachweise, namentlich in Bezug auf die in den 
jfmgsfen Jahren daselbst gefuhrten Bohrai-beilen. Es hat sich bei diesen heraus- 
gestellt, dass gegen das Innere des Beckens zu — naher der Mur —  die das 
Kolilenfliitz bedeckende Schiefermasse immer machtiger wird, das Kohlenfl&tz 
Selbst aber in einer immer noch sehr bauwfirdigen Macbtigkeit und Giite anhaltc. 
Beachtet man die grosse Abwechslung in der Machtigkeit desselben an dem der
malen in Abbaii stehenden Ausgehenden, den hier fast stets grosseren Fallwinkel 
der Schichten, endlich die grosse Unregelmassigkeit der Lagerung in dem Frei-
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b’erger Kohlenlager, welches auf der anderen Seite des Beckens dem Fohnsdorfer 
entspricht, so wird es klar, dass man im Innern des Judcnburger Beckens wohl 
noch einige Aiissicht auf Erschurfung bauwiirdiger und regelmassig sich ausbrei- 
teoder Kohlenlager haben mag.

Dasselbe nehme ich fiir die Pols an. Ein an dem einen oder dem anderen 
Ufer der Pols zu betreibender Bohrversuch —  am besten rorerst in einer nicht zu 
weiten Entfernung von den bisherigen Schiirfungen ain'Iinken Flussufcr m^chte 
glucklichen Falls wohl die Tertiarschichten in noch unverrutschter Lagerung und 
mit unzertrummertem Kohlenilotze nachweisen. Zumal in einer so kohlenarmen 
Gegend, wie in jener der oberen Mur, wo das Fohnsdorfer Werk derzeit noch so 
gut wie ohne Concurrenz ist, wiirde ein solcher Bohrversuch gewiss sich verant- 
worten lassen. ^

Anhang .  An mehreren Stellen der Gegend sah ich noch kleine Partien von 
blaugrauem Lehm, der das Ansehen eines Tegels hat und moglicherweise tertiar 
sein kbnnte, wenigstens mit dem graulichgelben Lehm der Schotler-Terrassen 
des Murthales, wie er namentlich zwischen Einbd und Sauerbrunn gut entblosst ist, 
nichts gemein hat.

Im Waltersbachgraben bei Unzmarkt, einige hundert Schritte fiber dem 
Dorfe, besteht eine Ziegelei, welche gute Backstcine liefern soil. Das Material ist 
ein hellblaulichgrauer, ma^erer, mergeliger, glimmerig-sandiger Lehm. Von 
Schichtung ist nichts zu bemerken. Ein Bauer hat Kohlen bier gesucht, indessen 
ist noch nichts gefunden worden. Das Vwkommen in einer schmalen Thalschlucht 
spricht wenig fur tertiares Alter.

Am Einodbad erscheint von der Burg Neudeck an das vordere hochst schmale 
engschluchtige Thai der Olsa ziemlich erweitert und stellt ein von hohen Schie- 
ferbergen eingefassfes langgezogenes, ziemlich breites ebenes Thalbecken dgr. 
Den Boden bildet wenigstens auf 1—2 Fuss Tiefe ein blaulichgrauer, feinsandig-> 
glimmeriger, ziemlich bildsamer Lehm. Ob er tertiar oder alluvial ist, oder ob 
etwa in grosserer Tiefe des Thalbeckens tcrtiare Schichten liegen, steht dahin. 
Weiter unterhalb wird das Thai wieder zu einer schmalen, im Schiefer einge- 
nagten Schlucht und so erreicht man die ansehnliche breite Friesacher Nie- 
derung.

Am linken Gehange des Gorschitz-Grabens. zwischen See und Mfihlen sah 
ich unweit der Mfindung des Waldbaches auf Kalkstein aufgelagert wieder einen 
solchen feinen mageren, hellgrauen glimmerig-sandigen Lehm, wie an den beiden 
vorigen Puncten. Von Schichtung ist auch hier nichts zu bemerken. Herr Pan-  
f i l l i  sah eine eben solche blaulichgraue bildsame Thonmasse auch unweit dcr 
Paisch in dem von Grcuth nach Neumaikt zu mfindenden Graben, und vermuthete 

„eine kohlenfUhrende Tertiarschicht in ihri Eiwas Gewisses ist fiber koine dieser 
Lebm-Partien zu bemerken, doch will Hire Lage in tiefen Graben des hentigen 
Flnssnetzcs nicht gut mit dcr Annalime tertiarer Bildung stimmen.

Was endlich jene Gerolle-Ablagerungen in den holier ansteigenden Tbalern 
des Gebirges und an dessen Gchiingen betriiTt, n elche durch die abgernndete.
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flachhugelige BeschaiFenheit ihrer Oherflache von der ebenen, scharf gezeichne- 
ten TeiTassenform'des Oiluvial-Schotters sicb untersclieiden, und welche nament- 
lich im Ennsthale von Herrn D. S t u r  als „ t e r t i a r e  G e r o l l e “ beschiioben 
worden sind, so wird man sie im nacbstfolgenden Abschnitte erortert finden. Mil 
kohlenfiibrenden Tertiarschicbten haben sie nichts gemein.

2. Die Schotterablagernngen (Diluvium uud atteres Alluvium) im Bebiete der
oberen Mur.

Ablagerungen von Scbotter, bald grobe, schichtungslose Gerollanhaufungen 
darstellend, bald aus feinerem, mit Lagen von grbberen Gerbllen wecbselnden 
Sande bestebend, spielen nach Ausdehnung, Einfluss auf dieLandesconfiguration und 
geognostischen Charaktye eine Mricbtige Rolle in der ganzen oberen Murgegend. 
Sie erscheinen tbeils in der Sohle des Hauptthales in Terrassen von verbiiltniss- 
massig grosser Ausdehnung dem Saume des begrSnzenden Gebirges entlang sicb 
hinziehend und dessen Buchten erfiillend, tbeils erscheinen sie uber die vori- 
gen ansteigend, an den Miindungen der grossen zur Mur verlaufenden Alpengraben 
oder auch wohl kleinerer Gebirgschluchten als sogenannte Schutikegel oder 
Schutthalden, gleichsam wie liervorgequollen, tbeils endlich bedecken sie Hoch- 
eberien, mehr oder minder das Bett der heutigeii Gewiisser der Gegend iiber- 
ragend. Den einzelnen Ablagerungen kommt offenbar ^n^unter sicb sehr verschie- 
denes Alter zu. Mancbe mogen'in die Tertiarepoche zuriickreicben, was wegen 
Mangel 9n Fossilien wobl sehwer wird nacbzuwcisen; andere reicben mebr oder 
minder nacbweisbar in die recente Epocbe berein.

Einige merkwQrdige Verhaltnisse im Thalsysteme dieses Tbeiles von Ober- 
steier treten nocb hinzu und tragen bei, dem Gegenstande ein grosseres Interesse 
zuuertbeilen, als sicb sonst an einen einfacben fossilfreien Scbotter zu kniipfen 
pflegt. Icb spracb meine Ansicbten dariiber in meinem vorlaufigen Bericbte fiber 
die Aufnabme des Sommers 18S3 im „dritten Bericbte des geognostiscb-monta- 
nistiscben Vereines fur Steiermark, Gratz 1884“ und eben so im Bericbte fiber 
die Sitzung der k. k. geologischen Reicbsanstalt vom 22. November 1883 (Jabr- 
bucb, 4. Jabrgang 1883, 4. Heft, S. 848) bereits in Kfirze aus, zog es indessen 
vor, mit der Veroffentlicbung des Ausfiihrlicberen nocb die Ergebnisse der Auf
nabme des Sommers 1884 abzuwerten. Seitdem sab icb die Scbotterablagerungen 
der Mur von Gratz an abwarts und die der Drau und beging den von bedeutenden 
Wildgraben durcbfurchten Gebirgstock der Kobralpe. Hier feblt den Seiten- 
tbalern, seien sie auch nocb so ansehniich, ein terrassenbildender Scbotter fast 
ganz und gar, ein auffallender Gegensatz zu den an der oberen Mur zu beob- 
acbtenden Verbaltnissen. Meine Ansicbten consolidirlen sicb wahrend dieser 
zweiten Soramerreise in Mebrerem, anderlen sicb in Anderem und nunmehr 
zogere icb nicbt weiter mit der Veroffenllichung meiner speciellen Ausarbeitung 
des Gegenstandes.

Das Mur t ha l  von P r e d l i t z  bi s  Unzmarkt .  Die Mur durchstromt d as , 
begangene Terrain, Section 7 der G. Q. St. Karte, fast der Mitte nach in eiliem
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aus der Combination zweier Tkalrichtungen resultirenden und vorherrschend west-
dstlich ziehenden Laiigenthale, aber in einer wiederholtei^ Abwechslung von
Ausweitungen und Verengungen und iii zahlreicben, oft ziemlich raschen Kruin-
mungen, bald in einem engen Bette mit starker Stromung zwischen den Bergen
sieh durchdrangend, bald wieder, besonders wo die grossen Alpenquerthaler
einmiinden, ein geraumiges, ebenes Thai bewassernd. Der Lauf des Flusses
ist fast allenthalben^cbnell und reissend, im Friibjahre bei rasch eintretendem
Thauwetter oder bei bedeutenden Regengiissen schwillt er oft zu einer furcht- •
Ij^ren, verheerenden Fluth an. Eine Menge kleiner Zutlusse treten von den 
Seiten, bald aus breiten offenen Graben, bald auch mit viel starkerem 
Gefalle aus wild eingerissenen felsigen Schlucbten hervor ins Hauptthal. Von 
ilinen sind es naraentlich die von betraclitlicheren PiMitien des Hocbgebirges 
genahrten, welcTie bei heftigen Regengifssen oder raschem Wegschmelzen 
des Schnees machtig anschwellen und grosse Massen von Schutt, Gerollen 
und Felsblocken hinabfiihren, ein Vorgang, der in noch grbsserem Maassstabe 
in der unserer heutigen zunachst vorausgegangenen Epoche stattgefunden haben 
mag. Das Bett des Flusses ist in den Thalengen und hie und da auch in 
den Thalweiten felsig, und bier hat man besonders Sorge getragen, die Briicken 
anzulegen, so an einigen Stellen bei Murau (z. B. am Koglhof). Auf den 
grossten Strecken des Lr^fes aber sieht man beiderseits bis zum Wasser- 
spiegel hinab nur Schutt- und Gerollmassen und hat anzunehmen, dass bier auch 
die tiefste Stelle des Strombettes die untere Felsgrundlage noch nicht beriihrt. Die 
Schottermassen, oft viele Klafter machtig, breiten sich dann namentlich in den 
beckenartigen Thalerweiterungen aus, welche durch sie zu breiten regelmassigen 
Ebenen ausgeglichen werden. Der Strom hat sich dann in dieselben gewohnlich 
wieder ein tieferes, von steilen Schotterabfallen eingefasstes Bett eingefressfki, 
so dass er beiderseits von Terrassen mit correspondirendem Niveau begleitet 
erscheint, welche bis zu zwei und" gegen drei tausend Fuss Meereshohe und ober- 
halb def steierischen Granze noch hoher mit dem Flussthale ansteigen, in ihrer 
relativen Hohe iiber demselben aber sich in der Granze von hundert oder stellen- 
weise einigen hundert Fuss erhalten.

Die Mur, gleich den meisten ubcigen Alpenfliissen, muss also in einer vor- 
gesclMchtJichen Epoche jedenfalls eine Zeitlang eine viel grbssere Breiten-Aus- 
dehnung, eine viel grossere Wassermenge und dabei eine verhaltnissmsissig 
geringere Stromkraft als jetzt gehabt haben. Herr A. v. Mo r i o t  hat wiederholt 
diese Verhaltnisse dargestellt und eine Erklarung der Erscheinungen durch- 
gefiihrt. Nach seiner Deutung entstanden die Gerollansammlungen hauptsach- 
lich durch rasche plbtzliche Fluthen in seitlichen Wildgraben von grossem 
Zuflussgebiet und sind in den Hauptthalern nur je  nach der Bedeutung solcher 
einmiindenden Seitengraben entwickelt, wobei nach Mor l o t  die Meereshohe 
der Gegend ohne Einfluss ist. Er -nimmt aber auch ausserdem noch einen 
hoheren° Wasserstand in den Hauptthalern und an den Meereskiisten an. Die 
Gestaltung «ies Gebirges und das Fiussnetz sei sonst im Wesentlichen ganz
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wie heutzutage gewesen, die Rcgemnenge aber bedeutender, das Kliina nass- 
kalt und die Gebii^e wahrscheitilich oUne Waldbekleidung. — In der Haupt- 
sache kann ich Herrn v. M o rlo t’s Ansichten nur beistiinmon, doch bleibt 
zur*Zeit auch noch Mancherlei im Dunkeln, was eine Deutung verlangt, z.-B. 
die oben gedachten Verhaltnisse an der Kobralpe (Mittelsteiennark).

Namentlich fragt es sich dann, ob nidbt in der oberen Murgegend Steier- 
marks Schuttmassen in Thalern des Hochgebirges durch ej>emalige, heutzutage 
nicht mehr bestehende Gletscher abgelagert worden sind, oder nicht. Es ist 
schwer, daruber bestimmt abzusprechen. Die Annabme einer zur Diluvialze^ 
grbsseren Ausdehnung der heutigen Gletscher, und wohl auch des Vorhandenseins 
solcher an einzelnen, dazu giinstlg gelegenen Puncten des Gebirges, wo deren 
jetzt nicht mehr gefunden werden, kSnn trotz aller jener Uebertreibungen, welche 
diese Hypothesen vielfach erfahren," doch noch als allgemein verbreitet gelteu. 
Einzelne Beobaclrter haben denn auch in unserer krystalliniscben Centralkette, 
und zwar sowobl am siidlichen als nbrdlichen Abhange derselben, an Stellen, wo 
jetzt durchaus keine Gletscher mehr sind, Spuren von einem frbheren Bestehen 
solcher gefunden. So sah namentlich auch in der unmittelbar nbrdlich angran- 
zenden Gegend am Abfall der Centralkette zum Ennsthale Herr D. S t u r an eini' 
gen Stellen alte Moranen, unter anderem eine im Waschbach westlich von Don- 
nersbachwald, eine andere in der Walchern (D. S ti» ‘, die geologische Beschaf- 
fenheit des Ennsthales, Jahrbuch der k. k. geologischen Bcichsanstalt 1853,
3. Heft, Seitc 461).

Herr Prof. S i mo n y  sah am Radstadter Tauern, und zwar am Siidabhange 
desselben, Spuren vora ehemaligen Dasein eines Gletschers in abgeschliirenen 
Felspartien, sogenannten Rfesentbpfeft und Karren bestehend, welche ihm iiber 
d?h fraglichen Gegenstand gar keinen Zweifel Hessen ( Ha i d i n g e r ' s  Berichte, 
VII, S. 135). Mir ist wahrend meiner AuOtahme im Sommer 1853 von solchen Spu
ren alter Gletscher nichts aufgefallen, auch Herr v. Mo r i o t  hat in der bstlich 
angranzenden Gegend (Judenhurg und Leoben) nichts derartiges finden kbnnen.

Indessen kbnnte vielleicht aus theoretischen Grunden fur unsere Centralkette 
doch wirklich eine solche grbssere Rolle der Gletscher in der DiluvialepoChe an- 
genommcn werden. Die bedeutende Entwickelung der Schottei’massen in Ober- 
Steiermark, namentlich gegeniiber dem so sehr abweichenden Verhaltnisse der _ 
Gebirge von Gratz, Voitsberg, Landsberg, Schwanberg u. s. w., deutet darauf 
bin; denn warum sollten die Wildgraben im mittleren Theile Steiermarks sonst 
der Scholterablagerungen so ganz entbehren? die Kohralpe hat doch auch auf 
6 — 8 Stunden hin ein Gebirge von 4 , 5 und 6000 Fuss Meereshbhe und darin 
machtige Gi'iiben, die auf 2—3 Stunden hin mit einem Gelalle von 2— 3000 Fuss 
und mehr in das niedere Tertiarland sich seiiken. Was anderes als das Fehlen. 
solcher Kalte-Quellen, wie es die Gletscher fiir ihre Umgebungen sind, konnte es 
sein, was in und vor den Griiben der Kohralpe es nicht zur Ablagerung solcher 
gewaltigen Schottermassen kommen Hess, wie man sie unter gleichen'Verbalt- 
nissen an der oberen Mur so allgemein verbreitet sieht?
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HeiT V. M 0 r 1 01 niinmt ubrigeus bekaiintlich die Bildung der Sehotter- 
massen tinserer Gebirge als jener grossen Entavickelung der Gletscber vorange- 
gangen an. Zu demselben Ergebnisse fiir die entspreehenden Ablagerungen der 
Vogesen gelangte Herr E. Col lomb (Bulletin de la soc. geol. de France. 
II. Sdrie, tome Vlieme, Paris 1849). Anders die Herren Gebriider S ch  l ag i n t -  
w e it. Sie sprechen in ihrer Beschreibung der diluvialen Gerollmassen, welche auf 
der bayerischen Nordseite der Alpen so machtig entwiekelt sind, mil Entschieden- 
heit vom Vorkommen erratiscUcr Blbcke in den Scholtermassen des Diluviums nicbt 
bioss auf deren Oberflache, sondern in ibrer ganzen Machtigkeit; sie neh- 
men die Art des Transportes der Gerblle Iind der erratischen Blbcke und die Zeit 
der Ablagerung beider.als durchaus gleich an ( S c h l a g i n t w e i t ,  Neue Unter- 
suehungen fiber die pbysicalische Geograpbie und die Geolpgie der Alpen, Leipzig 
18S4, Seite 543).

Gehen wir nun wieder zu den an der oberen Mur zu beobaehtenden Ver- 
haltnissen fiber. Die Mur erreicht Steiermark zwisehen Kandelbruck und Predlitz 
in einer Meereslibhe von beilaulig 2800 oder 2900 Fuss und hat vdn da bis 
Judenburg ein Gefallevon 500 bis 600 Fuss. ^

Sie fliesst von Predlitz an eine Streeke weit durch ein ziemlich enges 
und tiefes Thai, das sich nur bei Stadl, wo von Siiden her die Paal sich 
mit breiter Mundung ergie^t, etwas erweitert. Hie und da, wo das oft dicht 
zum Flnss vorspringende alterei Gebirge den Baum dazu lasst, namentlich 
aber in der breiten deltafbrmigen Paal-Mundung, legen sich Scbotterpartien 
von nicht sonderlicher Starke an. — Die Seitengraben fUhren ebenfalls wenig 
Schotfer. Der bei Predlitz durch die merkwurdige spalteiiahnliche Enge des 
sogenannten hohen Steg’s zur Mur hervortretende Turraeher Graben zeigt 
hie und da etwas Schotter. - Eine machtige Terrasse aber, welche mit hohen% 
steilem Abfall fiber die Thalsohle ansteigt, zeigt sich oberhalb Turrach im 
Werchzirmthale in mehr als 4000 Fuss Meereslibhe. Diese Schotterpartie zieht 
sich thalabwfirts bis zur Verbindung des Werchzirmgrabens mit dem Gaiseck- 
und dem Steinbachgraben bei Turrach; sie ist hauptsachlich nur noch auf der 
linken Thalseite erhalten.

Zwisehen Stadl und St. Rupreebt ist das Murthal ziemlich breit; die Mur 
fliesst zumeist an der Sudseite dicht am Fusse hoher Glimmerschieferberge 
bin; auf der Nordseite begleitet sie auf dieser Streeke ein longer Schotter- 
streifen, der bis unter St. Rupreebt anhait.

Zwisehen St. Rnprecht und Bodendorf hat man eine ausgezeichnete Thal- 
enge. Die Berge steigen beiderseits so hoch und steil an, als ob der Fluss 
bier einen das Thai durchsetzenden Dammj wie es Herr B o u e 9  ,dieser 
Stelle annimmt, fbrmlich durchbrochen habe. — Bei Lutzmannsdorf, weiriges 
oberhalb von St. Georgen, wo die Mur aus dem Gebiete des Glimmerschiefers

’)  A. B oue. A p e r ^ u  s u r  la  c o m t iiu t io n  geologitfue d es p ro v in c e s  illy r ie n n e s  H 8 3 3 ) .
• K. k. geologiiche ReichsuustaU. 7. Jahrgttnĝ  1856. I.
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in das des leichfer auss{)ulbaren Uebergaiigschiefers eintrilt, blVnet sich das 
Thai bald zu einer breiten, von Schotter erfiillten Niederung, durch welche der 
Fluss in wiederholten Kriimmungen sich durchwindet. Diese breitere Thalstrecke 
halt bis nahe obeihalb Murau an, wo der Fluss wieder durch eine felsige Enge 
durchtrefen muss. Sie zeigt eine schwach wellenformige Biegung und zwar eine 
andere als die, welche das Bett der Mur einhiilt. Beide Curven durchkreuzen 
sich mebririals; es drangt sich der Fluss, wo er nach Norden sich wendet, 
zweimal dicht an die nach Suden vorspringenden Vorhbhen des alteren Gebirges, 
so zwischen St. Georgen und Kaindorf und zwischen Kaindorf und dem Olach- 
Bauer. Auf dem siidlichen Ufer ist es ahnlich. , Hier brandet die Mur gerade da 
in Siiden an, wo das siidliche Ufer mit einem felsigen Vorsprunge (zwischen dem 
Rothhofer und dem Steiner) nach Norden yortritt. Die ganze breite Thal
strecke zwischen Lutzmannsdorf und Murau ist durch Schotter ausgeebnet, in 
welchem die heutige Stromrinne der Mur eingetieft erscheint. Der Schotter wird 
dadurch in Terrassen zertheilt, welche jene Buchten des alteren Gebirges, in 
denen sie vor dem Anprall des Flusses gedeckt sind, erfiillen und gegen den 
Spiegel der Mur meist mit raschen Abfallen von ungefahr 50 Fuss Hohe ab- 
fallen. Die Hauptmasse desselben gehort der Sudseite des Thales an; drei 
isolirte Partien correspondiren mit ihr auf der Nordseite.

Mit der Ausmundung des Ranten - Grabens zur^lur gleich unterhalb Murau 
erweitert sich das Murthal wieder zu einer ziemlich breiten ebenen Flache, in der 
der heutige Stromlauf bald nach reehts, bald wieder eine Strecke weit nach links 
sich wendet Eine Schotterterrasse, die gegen den 'Murspiegel mit abschussiger 
Entblbssung auf 40—50 oder mehr Fuss sich abdacht, zieht auf der einen wie 
der anderen Flussseite bin. Bei Triebendorf und Saurau ist das Thai wieder 
sebmaler; eine gewaltige Schntthalde, welche der bei Triebendorf zur Mur mfln- 
dende wilde Graben vor seinem Austritte aus den Bergen aufgelhiirmt hat und auf 
der das Dorf selbst steht, friigt noch bedeutend zur Verengung des Thales hier 
bei. Die Mur fliesst in einem Bogen dicht am Fusse dieser aus dem Seitengraben 
he'reinreichenden Schottermasse hin und mag wohl in alterer Zeit von ihr vor- 
iibergehend ganz abgedammt gewesen sein.

' Bei Katsch bringt das Einmiinden des Katsch-Grabens wieder eine merkliche 
Erweiterung des Murthales mit sich. Sie hSlt den steilen Abfallen des Katscher 
und Puebser Kalkgebirges entlang an, bis Ijei Scheifling und Niederwolz von Nord- 
west der Wolzer und von Siidost der Scheiflinger Graben mit breiten Miindungen 
hinzutreten. Das altere Gebirge lasst hier einen fiir die obere Mur ungewohnlich 
grossen Raum frei, von dem indessen die gewaltig machtige Schotterterrasse von, 
Schrattenberg wieder einen grossen Theil einnimmt, woriiber weiter unten noch 
ein Naheres.

Von da gegen Unzmarkt in der erst in Nord, dann in Nordost gehenden 
Strecke ist die Breite des Thales wieder etwas geringer. Steile Gebirge von 
festem Glimmer- und Hornblendeschiefer erheben sich beiderseits, und ansehn- 
liche Schuttkegel treten haiifig aus den die Abhange der Hohen zerschlitzenden
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Riesen und Scliluchteii in das ebene Thai hervor. Die Scbraffirung der General- 
Quai’tierineisterstabs-Karte lasst sie erkennen. — 'Unterbalb Unzmarkt weiidet 
sich das Thai in Ost und verlauft in ziemlicher Breite in die ausgedehnte Ebene des 
Eichfeldes bei Judenburg, in der das Murtbal voriibergebend eine Breite von ein 
und selbst zwei Stunden erhalt.

Unterbalb Unzmarkt bei St. Georgen, Einod u. s. w. zeigen sich beiderseits 
der Mur die Schotterterrassen deutlich entwickelt und machtig. Sie bilden ziem- 
lich ebene Flacben, welche meist rascb an dein hoberen krystallinischen Gebirge 
absetzen. Der Feldbau entspricht der Ausdehnung dieser Terrassen; wo sie an 
die Berge anstossen, pflegt der Wald zu beginnen. Gegen die Mur zu fallen sie 
ill bald grosserer, bald geringerer Entfernung steil ab. Zwischen ihrem Fuss und 
dem Spiegel der Mur liegen danm noch auf eine bald grdssere bald geringere 
Flacbe bin die ganz flacben ebenen Murwiesen, nur wenige Fuss mebr (iber den 
gewobnlichen Spiegel des Flusses erbaben. Die Hiihe der Terrassen fiber diesem 
Spiegel mag stellenweise wobl 80— 100 Fuss betragen. — Bei Einod sind die 
Terrassen gut entblosst. Es sind deiitlich gescbichtete Schotterabsatze, welcbe 
bald aus Lagen grober Rollstucke, bald aus solchen von feineren Geschieben, bald 
endlich aus solchen von Lehm mit Sand- und Gerbll-Einmengungen bestehen. Bei 
Sauerbrunn sieht man am Gehiinge des alteren Gebirges viel gelblichgrauen Lehm, 
der mehrere Fuss mSeiitig sein mag; Loss-Schnecken sind nicht darin. — In der 
oberen Strecke des Murthales sab ich nie so wie bier, Scbotter und Lehm 

■ zusammen abgelagert; bisberwar der Scbotter hochstens im Wechsel mit Sand- 
lagen zu seben.

Weiter tbalabwarts hat v. Mo r l o t  die Gegend untersucht; bei Judenburg 
hat die Oberflache der Schotterterrasse nach seiner Messung 200 Fuss Hohe 
fiber der Mur.

G e b i e t  d e r  R a n t e n  und d e r  Ka t s ch .  — Wo die Ranten in westost- 
licher Richtung die Krakauer Gemeinden durcbfliesst, folgt sie einer breiten 
sanften Einsenkung der Gebirgsmassen, die sich noch weiter in Osten verfolgen 
lasst. Der Lauf des Feistergrabens von der Salzburger Granze bis zur Mundung 
in das Rantentbal, dann der Lauf der Ranten zwischen Krakau-Schatfen und 
Krakau-Hintermiihlen, dann weiter in Ost der Schoderwinkel und ferner von 
Schoder an der Katscbgraben bis St. Peter gebbren dieser Einsenkung an, die 
man wobl als ein dem Murtbale gleichwerthiges, abervon verschiedenenGewfissern 
derinalen durchstrbmtes Lfingenthal ansprecben darf. (Noch weiter in Osten 
spricht sich im westbstlichen Lauf des westlicben Schbnberger Grabens, des 
Gfbllengrabens und Zeyringgrabens, durch welche der Weg von Oberwblz 
nach Oberzeyring fiibrt, und im Lauf der Mur unterbalb Unzmarkt die gleiche 
Tendenz zum westbstlichen Verlaufe der Thaler aus.)

Die westliche Partie dieser bald mebr bald minder markirten Einsenkungen, 
also die in den drei Krakauer Gemeinden, mag in der Periode der Gerbllablage- 
rpng eineti zusammenbangenderen Wasserstrom als jetzt beberbergt baben. Die 
beiden Ortschaften Krakau-Schatten und Hintermublen ziehen sich von West in
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Ost ein'e ziemliche Strecke weit zu beiden Seiten der Rairten auf zwei ebenen, 
einander correspondirenden Abstufungen des Gelianges bin, welehe die eigentliche 
alte Thalsohle darstellen, jetzt aber von einander diirch die tiefer eingefressene 
Sclilucht der Ranten getrennt werden. Auf den beiden Abstufungen lagert der 
Schotter. So sieht man in dem Dorfehen Klausen, gleicb neben am W ege, einfe 
gute Entblossung, fiber eine Klafter hocb, von einem geschiebteten, ocherig- 
lehmigen, mit Lagen groberer Gerolle weebseinden Sande. Eine eben solcbe Ent
blossung zeigte sicb ostlich von da am Wege von der Eben nacb Krakaudorf. 
Diese Ablagerung aber ist ein Ausguss des ocberig-lehmigen Gruses, der die 
Abhange der grossen, von der Centralkette herabkommenden Graben, wo die Ab- 
daebung niebt alizurascb ist, fast allenthalben (iberdeckt und nur ein Zersetzungs- 
product von Glimmerschiefer, Gneiss u. s. w. sein kann.

Um Krakaudorf ist dasTerrain ein von mehreren Einfurchungen durebzogenes 
Hugelland, dessen niedere Partien allentbalben einige Fuss bocb von dergleicben 
Lehm- und Grusmasse bedeckt ist, ausw'elcber niedere Gliinmerscbieferbiigel her- 
vorragen. — Gegen den Scbbder-Winkel zu fallt dieses mit Lebm, Grus und 
Schotter vonthcils alluvialer, theils wohl alterer Bildung bedeckte wellige Krakau- 
dorfer Terrain steil ab. Die Bedeckung bleibt bis zu dem Rande des aus krystal- 
liniscbem Sebiefer bestebenden raschen Plateau-Abfalles gegen die Schbder zu.

Icb mbchte darnacb annebmen, dass der Lauf der Wasser des Preber-, 
Ranten-, Jetricb- und Feistergrabens ehedem, anstatt wie jetzt durcb den tiefeii 
felsigen Einriss der Ranten nacb Sudost hinah ziim Seebach sicb zu ergiessen, 
vielmehr in Osten dem Verlaufe der angedeuteten allgemeinen west-bstlicben 
Einsenkung foigte und an Krakaudorf vorbei zur Katsch binab verlief. Das Niveau 
der drei Krakauer Gemeinden ist ziemlfch das *gleiche, von etwa 3800 — 3600. 
Fuss Meereshbhe, nnd die heutige Wassersebeide zwiseben dem Ranten- und 
Katsch-Thale bei Krakaudorf niebt durcb eine besondere Erhbhung gebildet.

Von Seebacb binab bis Murau zeigt die Ranten einige seitlicbe Schuttkegel, 
sonst aber keine bemerkenswerthen Scbottergebilde. Mehrere sebr ansehn- 
liche Sehuttmassen sieht man ira Katschgraben, namentlich bei Baierdorf, wo der 
von der Sbik kommende Graben mit einer engen felsigen Schlucht zum breiten 
flachen Schbder- und Katsch-Thale miindet. Etwas oberbalb der schmalen Graben- 
mbndung trifft man steile. 4—8 Klafter hobe Wande von grobem Bacbschotter. 
Bei starkem Wasser werden sie von der Katsch alljahrlich noeh stark aiigenagt, 
und grosse aus ihr abstammende Rollblbcke sieht man unter Baierdorf von dem 
Wildbach hinabgefubrt — Der Hinterburger Graben bei seiner Miindung zur 
Katsch hat wieder eine ansehnliche breite, fast quadratische Sebuttmasse, einige 
Klafter hocb, vor sicb abgelagert, seitber sie aber selbst wieder durcbbrochen. 
Der Katschbach wird durcb diesen Schutt-Erguss des Seitengrabens dicht an das 
gegeniiberliegende Gebange gedrangt. Ein bis zwei Klafter bohe Sebotter- 
partien zeigen sicb auch nocb ein Oder zwei bundert Fuss hocb uber der Katsch 
an den flachen Randern des Hinterburger Grabens, an Stellen, wo man die heutigen 
GewSsser desselben ebenfalls weit unter sicb in der Tiefe bat-
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Das W 5 l z - T h a l .  Die Ursprungsgrabeii der Wfilz fuhren nach der Aus- 
dehnung Hires Gebietes und der Steilheit ihres Gefiilles und der sie einfassendeii 
Gehange wieder grosse Triimmermassen in die Niederung.

„ Besonders ist diess bei dem von der Wasserscheidekette herabkommenden 
Eselsberger Graben der Fall. Wo dieser von Nordwest her an den Kammersberg 
anstosst und nun in Osten binab gegen Winklern sich wendet, musste seine Strom- 
kraft sich brechen und bier ein Absatz der von ihm transportirten Gerolle statt- 
haben. — So findet man denn von Pollan ')  an bis zu dem Eek, wd der Bach urn 
die Kalkfelshohe des Bischof'sich herumbiegt auf der siidwestliehen Seite, wo 
das altere Gebirge Ranm Jasst, gewaltige Schottermassen, die gegen das heutige 
Binnsal des Baches steil abfallen. Sie bilden eine breite, theils ebene, tbeils 
flachwellige Oberflache, aus denen das altere Gebirge mit einigen gerundeten 
Bohen, doch ohne scharfe Abgranzung bervorsteigt. Die BergschralTirung der
G. Q. St. Karte ist fiir diese Stelle nicht ganz befriedigend und wiirde bier eine 
Schotterterrasse niclit vermuthen lassen.

Der Pdllauer Bach entblosst diesen Schotter in liohen Wanden; es sind Bach- 
gerolle, kleinere zwischen den grossen eingebettet, das Ganze durcb eine reich- 
liche Masse von einem halbharten Lebm verbunden. Es scbeint, es fehlte bier nur 
eine griissere Menge Kalksteingerolle unter den Einschliissen, um ein so festes 
Kalkconglomerat zu erzeugen, wie das weiter unten zu besprecheiide, welches 
demnachstan den Kalksteingeliangen des Thales und zumal auch direct der Pollauer 
Schotterterrasse gegeniiber an dem Abhange des aus Kalkstein bestehenden Ofner 
Berges erscbeint.

Auch die andern Gehange des Thales sind bier meist bedeckt, Lebm, Schotter 
und Grus lassen nur vorlibergehend alteres Gestein hervorsehen. So in derRichtung 
auf St. Peter, wo der verbaltnissmassig niedere Riieken des Kammersberges— er 
hat nur ein paar hundert Fuss Hiihe fiber den Thalsoblen — die Wolz von der 
Katsch trennt. Fast der ganze Riieken ist bedeckt und erst an dem etwas steileren 
Rand desselben auf der Sudseite treten altere Gesteine daraus hervor. Aber auph 
ostlich von da am Abhang des Aichberges gegen das Wolzer Thai siichte ich ver- 
geblich das ihn zusammensetzende altere Gestein zu ennitteln. Ich fand den 
Abhang bis zu ansehnliclier Hohe bedeckt, washier wieder auf eine den Scbotter- 
ablagerungen der andern Gehange entsprechende Lebm- oder Schotterlage deutet.

Machtige felsbildende Conglomerate erscheinen in der nachst tieferen Thal- 
strecke bei OberwSlz; weiter am Fusse des Pleschaitzberges sind es ansehnliche, 
aus den Miindungen der von beiden Gehangen herabkommenden Riesen und Wild- 
graben vorgeschobene Schutthalden, welche auf die .Form der Thalsohle influiren. 
Die G. Q. St. Karte deutet sie an. ,

Bei Niederwoiz miindet der Graben mit einer breiten Oeffnung zur Mur; die 
Miindiing wird indessen wieder stark verengf durch die aus fester Hornblende 
und Glimmersehiefer gebildete isolirte Hiigelgruppe der Glaunzen. Gieich unter

‘) P S ila u  am G reim berg, nicht mit dem P o lla u  an der G rebenzen  zu venveehseln.
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dieser Verengung legen sich beiderseits Schottepterrassen an, welche mit SO bis 
60 Fuss Hbhe rasch zur Murebene abfallen.

Noch ist der Schotterpartieii zu gedenken, welche an den Randern 
zweier seitlich in’s Wolzer Thai rniindenden Graben, des Gelling- und des 
Schiittl-Grabens, in ansehnlicher Hebe iiber deren heutiger Sohle erscheinen. 
Beide Graben munden zur Wiilz mit tiefen, ungemein engen felsigen Schluchten; 
der Schottigraben ist selbst nur eine massige Strecke weit von der Miindung 
an thalaufwarts gangbar, derWildbacli nimmt bier die ganze Breitp desThalweges 
ein. In einer betrachtlichen Hebe uber der jetzigen Sohle dieser dem tieferen 
Niveau des Hauptthales entspreehenden Erosion zeigen sich im Schottl- wie im 
Golling-Graben beiderseits als Abstufungen des Gehanges die Reste der ehemaligen 
breiten flachen Thalsohle. Die fahrbaren Wege fiihren ihnen eiitlang. Man triflt 
bier wieder Scbotterbedeckungen, hie und da in der Macbtigkeit von einer Klafler 
Oder mehr aufgeschlossen, theils grober Geroll-Schotter, theils ein feiner leh- 
tniger Quarzsand. Es ist daraus der Schluss zu zieben, dass die Einnagung der 
tiefen Bachschlucht erst nach Ablagerung der Gerolle erfolgte.

Das K a l k c o n g l o m e r a t  in Obe rwbl z .  Eine besondere Eigenthiim- 
lichkeit ftir die Gegend von Oberwblz von dem Eck des Eselsberger Grabens an 
bis unterbalb Rothenfels ist das Erscheinen von Gerbllmassen, fest verkittet durch 
ein reicbliches Kalk-Bindemittel, in steilen, ho'ch an den AbhSngen emporragenden 
Felspartien. Das Schloss Rothenfels und die Kirche St. Pancraz, in Hinterburg 
schauen von ihrer Hbhe herab ins Wolzer Thai.

Das Conglomerat zeigt sich zuerst im Eselsberger Graben der Pbllauer 
Schotterterrasse correspondirend als Decke der Kalkstein- und Dolomit-Massen 
des Ofner Berges, wo es hoch ansteigt uber dem tiefen Einrisse des Eselsberger 
Baches. Theils bildet es plumpe, in dnike Banke gesonderte Felsmassen, theils ist 
es zu rauhem unfruchtbarem Schutte aufgelbst, In der Thalsohle entblosst findet 
man es an den Kalkfelsen, um welche der Bach die Kriimmung macht und auf 
deren Hbhe die Bauernhube Bischof steht. Er fiibrt bier grosse, zum Theil 1 bis- 
I Vi Fuss erreiehende, vollkommen gerundeteBachgerblle, theils Kalk und Dolomit, 
theils krystallinische Schiefer. Zwischen den grbberen Gerbllen liegen feinere 
Stiicke und Sandkbrncr eingebettet und das Ganze verbiudet reichlich ein gelb- 
grauer fester Kalkteig.

Von da abwarts bis Mainhardsdorf hat man auf der Nordseite des Thales 
nur Entblossungen von Glimtnerschiefer und Kalkstein: ein einzeln'er grosser 
Felshugel — vielleicht eine vom Gehange herabgebrochene Masse — zeigt sich 
gleich unter Mainhardsdorf ganz isolirt in der Thalsohle; er hat seine grbsste Lange 
von West in Ost, fslltnach alien Seiten steil oder selbst schroff ab und besteht 
ganz aus dem Kalkconglomerat. Es ist diess der Mainhardsdorfer Calvarienberg.

Oestlich von Oberu'biz bildet unser Conglomerat gleich vor dem Stadtthore 
wieder einen kl'einen, aus der W’iesenebeiie hervorragenden Hiigel.

So gelangt man zum Rothenfelser Schlosse, wo das Conglomerat macbtig 
an^leht. Aus ihm bestehen die prachtvollen rbthliclien, in dicke Banke gesonderten

    
 



Die Schotleiahlagerungen im Gebietc der oberen Mur. 85

steilen Felsmasseu, auf deren Hiilie das Schloss, das offenbar voii der Farbe 
des Gesteines den Narnen erbalten, sich erhebt. Im Schlosshof geht das Conglo- 
merat noch deutlich zu Tage aus, die Hohen dahinter aber sind weisser kliiftiger 
Dolomit. Das Conglomerat zerfailt um Rotheufels stellenweise zu einern lockereii 
Schotter, den die tief eisenrothe Farbung sammtlicber Gerolle auszeicbnet. — 
Etwas weiter tbalabwarts erreicbt man die untere Griinze dieses merkwiiidigen 
Scbuttgebildes.

Auf der Siidseite des Tbales aber berrscbt es auf der ganzen Streckef von 
Winklern bis RrKlienfels iii einer den Massen der anderen Thalseite gariz ent- 
sprecbenden Weise. Es lebnt sich als zusaminenbangender Streifen an die jab 
ansteigenden und auf eine grosse Strecke bin fast unzuganglicben Kalkstein- 
gehSnge dieser siidlichen Thalseite an.

Gut beobachten kann man es auf dem Steige, welcher von Oberwbiz nach 
Hinterburg hinauffuhrt. Es bedeckt bier das Kalkgebirge in betracbtlicher Aus- 
dehnung von der Thalseite an bis nahe zurHobe desUrsprunges des Hinterburger 
Grabens und bildet am Abbange massenhafte, steile. In plumpe Ranke gesonderte 
und oft bauchig iiberhangende Felspartien, von deren schroffem Rand herab die 
St. Pancraz-Kirche den Wolzef Tbalkessel Oberschaut. Das Conglomerat ent- 
balt bier theils gerundete, stagk gerollte, theils nur oberflacblicb abgescbliffene 
Gesteinsbrocken, unter denen die von den nachsten Kalk- und Dolomithohen, her- 
stammenden weit vorherrschen. feie liegen wieder ganz regellos durch einander, 
kleinere Rrocken und Sandkorner zwiseheu den grosseren Gescbieben, und sind 
durch ein gelblicb- oder rothlichgraues reichliches Kalk-Cement zu einer festen, 
geschlossenen, drusige Hohlriiume entbehrenden Masse verburiden. Die Festig- 
keit ist oft so gross, dass beim Zerschlagen des Conglomerates die Gerolle, statt 
sich aus dem Teige zu lessen, mitten entzwei*brechen. Nach sogenannten „hohlen“, 
aus dem Bindemittel herausgewitterten Gerollen $uchte icb bier, wie sonst im 
Wolzer Thale, vergeblicb.

Das Conglomerat berrscbt noch eine ansehnliche Strecke weit von der 
St. Pancraz-Kirche an bergaufwarts. Erst Wenn man dem Rande der zwiscben dem 
Plescbaitz und Aichberg verlaufenden, von dem tiefen Hinterburger Graben der 
Lange nach durchschnittenen Mulde nabt, beginnt das altere Gebirge, Kalkstein 
und Glimnwrschiefer, anfangs vereinzelt aus der Conglomeratdecke bervorzUf 
ragen, dann ganz berrschend zu werden. In die Hinterburger Mulde reicUt d,as 
Conglomerat nicht.

Siidostlich von St. Pancraz ist das Tbalgehange der W61z so schroff, dass 
das Conglomerat bier der unmittelbaren Beobachtung so gut wie ganz entriickt 
ist. Docb kann es, so viel aus der Thalsohle ersicbtlich wird, nicht wobl Unter- 
balb Rotbenfels sich erstrecken.

Westlich von St. Pancraz reisst eine kurze, zur Wolz mUndende Scblucht 
mit mebreren seitlichen Riesen gewaltig tiefe, enge Furchen in das Conglomerat 
ein und ehtblbsst es wieder mit seinen dicken, an freien der Verwitterung aus- 
gesetzten Wanden bauchig vorspringenden Banken.

    
 



56 Dr. Friedrich Rolle.

Was nun Alter und Entsteliuiig der geschilderten Coiiglomeratpartien der 
Uingebungen von Oberwolz aiibelangt, so jglaube ich darin eine blosse locale 
Abanderuiig des allgemein in den Alpenthalern verbreiteten Gerolle-Schotters 
erkennen zu miissen, der nur bier, wo Kalk- und Dolomitmassen auf grosse 
Strecken bin das Gehange bilden und durch ibre kliiftig-brSckliche Bescbaffenbeit 
forlwabrend an Gesteinsschuft mehr als unter gleichen Uinstanden die krystal- 
linischen Schiefer, zu Thai liefern, ein festes Kalkcement erhielt. Besonders 
spriclit hierfiir das Verbiilfniss bei Pollau, wo das westliche Gehange, aus kry- 
stallinischen Scbiefern bestehend, Schotter, das ostliche aber, da es von einem 
Kalksteinberge gebildet wird, festes Conglomerat zeigt. Auch sieht man an einigen 
Puncten nocb das Conglomerat an steilen Kalkwanden in einer ganz dunneii 
Schichte, fast wie einen Mbrtelbewurf^ anhaften.

Ein Bedeiiken gibt nur der Uinstand, dass ich wiederholt ein ziemlich starkes 
Einfallen der Conglomeratbanke — 15, 20 bis 30 Grad und zwar nach Westen 
Oder Nordw^sten — beobachtete; namentlicb belinden sicb die Felsen, welche 
das Rothenfelser Scbloss tragen, deutlich in gestbrter Lagerung. — Indessen 
kann ich an eine Aufricbtung der Schichten durch Hebung, an ein tertiares Alter 
derselben, nicht glauben, sondern vermuthe eber bier Senkungen der an den 
Kalksteingehangen anhaftenden Conglomeratfelsen in Folge von Auswaschungen 
lieferer lockerer Schichten. — Das Feblen sogenannter hohler Gerblle im Ober- 
wblzer Conglomerat ist auch ein deutlicher Fingerzeig betreffs des nach-tertiaren 
Alters des Gebildes, denn die den Oberwblzern ausserlich ganz ahnlichen, aber 
s i c h e r tertiaren Kalkconglomerate an den Gehangen der Kalkgebirge der Gratzer 
Gegend sind entschieden durch hohle Gerblle charakterisirt.

Das Pbi s tha i .  — Das ganze Pblsthal und ebenso auch dessen Zufliisse, der 
Bretsteiner und der Pusterwalder Gr'aben, sind in der Sohle von Schotter- und 
Grusmasssen erfiitlt. Aehnliche Schuttkegel vor den Miindungen der kleinen, bei- 
derseits von dem steilen, um 2, 3 — 4000 Fuss die Thalsohle iiberragenden Ge- 
birge herabziehenden Schluchten engen den vom alteren Gesteine freigelassemn 
Tlialraum ndch mehr ein, und namentlich um St. Johann lehnen sich an die Seiten 
des Thales machtige Zonen von Gebirgsehutt an. Sie haben nicht die markirte 
ebene Oberflachenbildung der Schottermassen des Murthales, die scharfen, ab- 
schussigen Abfalle derselben gegen das heijtige Rinnsal des Baches, sondern 
meist eine mehr gerundete Form von Oberflache und Seiten. Die Pbls hat sich 
in diese Schuttmassen nur einen schmalen, wenig gleichfbrmigen Weg eingetieft. 
Herr D. S t u r  hat diese Ablagerungen weiter nbrdlich von St. Johann bis iiber 
den Hohentauern (Rottenmanner Tauern) hinaus uiid zum Flussgebiete der Enns 
verfolgt. Er beschreibt sie „als tertiare Gerblle" und folgert aus ihnen eine all- 
gemeine Wasserbedeckung des oberen Enns- und Muigebietes zur Tertiarzeit, 
aus welcher nur die fiber 3500— 3600 Fuss Meereshbhe ansteigenden Gebirge 
dieser Gegend hervorragen. (Vergl. D. S t u r ,  die geologische Bescbaffenbeit 
des Ennsthales. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, 4. Jahrg'ang 1853,
III. Vierteljahr, S. 461 u. f.)
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Von der Miindung des Zeyringgrabens Oder Zugthales an wird die Sohle des 
Polsthales breit und ebon; es zeigen sich markirte Terrassenabfalle der 
Schotterrnassen von da an bis gegen Allerheiligen, wo eine voriibergehende Thal- 
vei'engiing diese Flaehe von der des Judenburger Beckens trennt.

S i l d l i c h e  M u r s e i t e  bei  M u r a u . — Wieder an ziemlich vielen Stellen 
in nambafter Hobe iiber dem hentigen Murbette und den dasselbe begleitenden 
Schotter-Terrassen siebt man einzelne Partien von Geroll-Ablagerungen an den 
tlachen Randern uber den tiefen Einrissen der zur Miif iniindenden Seitengraben.

So niiindet die Lassnitz unweit Murau beim Orte Lassnitzbach von Siideii 
her zur Mur mit einer tiefen und steilwandig,en, in das Schiefergebirge einge- . 
tVessenen unwegsamen Seblucht, In betrachtlicher Hbhe uber diesem beutigen, 
dem Stande der Mur scbon fast gleichen Tbalwege sab icb an einer tlachen Stelle 
des Gebanges in der Nahe des Meierhofes an der Murau - Lassnitzer Landstrasse 
eine geringe, aber ganz deutlicbe Ablagerung von Gerollen. Sie entspricbt sicher 
einein fruheren hoheren Bette der Gewasser^ als die Lassnitz noch ein breites, 
tlaches, bocbgelegenes , muldenforrniges Tbal durcbfloss. *

So zeigt auch wieder der Proster Bach, der, ehe er das tiefe Murthal er- 
reicht, zuvor ein Kalklager de^ Schiefergebirgs in einer engen felsigen Schlucht 
durcbbrechen muss, in der nacbst hoheren Thalstrecke eine breite, flaehe Aus- 
weitung, wo sich alsbald ein verhaltnisbmassig starker geschichteter Absatz von 
deutlichem Schotter vorfindet, dessen Bildung der Tieferlegung der unteren 
Strecke des Grabens vorausgegangen sein muss.

St. L a m b r e c h t .  T a y a - G r a b e n .  — Das kleine auffallende Langenthal, 
welches zwischen Lassnitz und St. Lambrecht das Lassnitzer mit dem Auerling- 
Tjiial verbindet, zeigt in seinem ostlichen Theile beiderseits an den Schiefer- 
gehangen anliegende Schotterzonen.

Bedeutende Ablagerungen von wohlgerundeten Gerollen in ansehnlieben und 
gut gezeichneten Terrassen erscheinen im Thale unterhalb St. Lambrecht, wo 
die niachtigen felsreichen Kalkgebirge der'Grebenzen, des Kalkberges und Bla- 
sener Kogels das Material zu solchen reichlich geliefert. — Noch weiter thalab- 
warts verlasst die Landstrasse das Thai und statt der machtigen Kalkstein-Gerolle- 
maijsen der Gehange zeigt sich Uebergangsschiefier entblosst. Von da bis zur 
Mur windet sich die Taya in vielen Stromungen mit raschem Gefalle durph eine 
tiefe und schmale unwegsame Felsschlucht hindurch, aus der sie bei Teufenbach, 
halb unterirdisch verborgen, in das oflfene Murthal hervortfitt

G e g e n d  s i i d l i ch  de r  Mur  z w i s c h e n  d.er G r e b e n z e n  u n d ' d e r  
S e e t h a l a l p e .  Dem von Nordnordwest in Siidsiidost ziehe'nden Abfall der festen 
Glimmerschiefer- und Gneisshohen der Seethalalpen von Scheiflingen bis Muhlen, 
entspricht in ungefahr zweistiindiger Entfernung der ziemlich parallele Kalkstein- 
zug, dem der Blasener Kogel, der Kalkberg und die Gi’ebenzen angehbren. Der

’) Gelegeiitlich gedenke ich hier auch noch der aulTallenden Uebereinstimmung im Laufe 
des Tayagrabens von St. Lambreeht an bis Teufenbach und des der Mur von Teufenbach

K. k. g;eologi8che RcicIisaaitiiiU. 7. Juhrganj; 18SG. L‘ 8
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von diesen 4, 5 und 6000 Wiener Fuss Meereshdhe erreichenden Gebirgen uiii- 
schlossene Landstrich von ungefahr zwei Quadratmeilen Flacheninhalt besteht 
aus verliiiltnissmassig leicht zerstorbaren Uebergangschiefern, welclie sehr zur 
Bildung von einem sanften, flachwelligen, wenig Hbhenunterschied zeigenden 
Hiigelland neigen, doch aber von den noch fliessenden Bachen vielfacb zer- 
fressen und daher doch mit scharfen, oft selbst streckenweise wildfelsigen Ter- 
vainfornien ausgestatfet ersclieinen. Die Meereshohe erhalt sich grbsstentheils 
zwischen 2500 und 3000 bis 3500 Wiener Fuss. — Auffallende Thalrichtungen 
ausser Zusammmenhang mit dem heutigen, grossentheils einige hundert Fuss 

. tieferen Flussnetze, und das Auftrejten von Schotterablagerungen an Stellen, wo 
sie dem heutigen Wassernetze ebenfalls ganz entfremdet erscheinen, vereini- 
gen sich, dieser Gegend — der freundlichsten und fruchtbarsten des ganzen 
untersuchteu Gebietes — ein grosseres Interesse zu verleihen.

Wirft man einen Blick auf das Blatt Nr. 7 der General-Quartiermeister-Stabs- 
Karte mit seiner moist sehr guten Bergscliraltirung, so tritt der vorwiegend von 
Nordwest in Siidost oder von Nordnordwest in Siidsiidost gerichtete Lauf fast aller 
bedeutenden Seitenthaler der Mur, am deutlichsten bei denen der Nordseite in 
die Augen. Der Preber-Graben, Giinster-Graben und die andern von der Central- 
kette herabkommenden Graben bis zu dem auffallend geradlinigen Thale zwischen 
Bretstein und Pols, welches in seiner oberen Strecke Bretsteiner und spater in 
der unteren Pbls-Thal genannt w ird, sprechen diese Riehtung aus. Die Thal- 
strecke der Ranten von Tratten bis Murau, der Katsch von St. Peter bis Katsch, 
der Wbiz von Ober- bis Nieder-Wolz verlaufen ganz alinlich. Diese Riehtung 
isteine, wie schon bemerkt, theilweise auch im Streichen der Gesteinschichten 
ausgesprochene, eine mit dem ganzen Baue dieses Theils der Ostalpen iiinig 
verbundene Erscheinung, sie entspricht der Gabelung der Ostalpen, und zwar 
dem in Siidost ziehenden Aste derselben.

Diese Thalrichtung setzt sich aber auch viber die Mur hinaus inSiidpsten fort; 
sie erscheint wohl ausge.sprochen in dem eben charakterisirten Landstrich zwischen 
dem Kalkzuge der Grebenzen und dem aus krystallinischen Schiefern bestehenden 
Stocke der Seethalalpe. Die Katsch und die Wolz haben jenseits der Mur ihre 
correspondirenden, Thalrichtungen, die freilieh durch den oft abweichenden Ver- 
lauf, den beim Eintiefen dei‘ Wildgriiben in einer minder entfernten Zeit die 
Gewasser genommen, streckenweise ehvas unkenntlieh geworden sind.

Abstrahirt man von der engen felsigen Miindung der Lassnitz zur Mur, so 
correspondiren der unterste ^ u f  der Ranten und jener des Priewald-Grabens bei 
Lassnitz ziemlich gut. — Dem Laufe der Katsch entsprechen auf der Siidseite 
der Mur unverkennbare Thalrichtungen von Nordnordwest in Sudsudost, von

bis Ulizmarkt. Beidc Thalstrecken zusainincn steilon einc ziemlich gcrade Linie von Siid- 
west in Nordost auf etwa drei Stunden Liinge dar, wclche die vorherrsebende Thal
richtung in, reehtem Winkel schncidel und gewiss eine mit dem Bau des ganz?n Gebirges 
zusammenhiingende Erscheinung i$t.
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Riihsdorf und Adendorf an bis Neumarkt. Ein breiter Thalkessel liisst bier ihre 
Spur verlieren, aber von bier siidostlich beginnt sie nocbmals bei Judendorf, 
von wo die bei den tertiaren Gebilden bereits gelegentlich erorterte Thalmiilde 
iiber Kalsdorf bis nabe unterhalb Miihlen sich erstreckt. Deutlicher als alles 
diess aber ist die ausgezeichnete Correspondenz des Wolzthales mil dem Scheif- 
lifiger Thale (Doppel- oder Toppelthal) zwischen Scheifling und Percbau. Wir 
haben bier eine merkvviirdige Verbindung 3;wischen dem Flussgebiete der 
Mur und dem der Drau. Als Wasserscheide hat man eine nur sehr gering er- 
hohte Strecke der Thalsohle unweit des. Dorfes Percbau. Die Ba.che fliessen bier 
einerseits naeh Norden zur Mur, andererseits nach Siiden zur Drau hinab.

Betracbten wir nun die Schottergebilde dieser Gegend zwischen Grebenzen 
und Seethalalpe und deren Beziehung zu den geschilderten raerkwOrdigen Thal- 
ricbtungen.

Ge g e n d  z w i s c h e n  T e u f e n b a c l i  und N e u m a r k L  — Zu Xeufenbach 
im oberen Murthale sieht man sich vor der eiigen steilwandigen Miindung des 
Tayagrabens; das ganze Thalgehange ist ein griiner chloritischer _ Uebergang- 
schiefer. Von dieser Miindung erstreckt sich eine breite, ebene Terrasse, von 
dem aus ibr hervorgefiihrten Schotter gebildet, in zwei den Lauf der Taya 
begleitenden zungenfbrmigen Vorsprungen ziemlich weit in die Murebene binaus, 
gegen welche sie markirt abfallt. Der Ort Teufenbacli ist, wie auch die Ge- 
neral-Stabs-Karte cs gut erkennen lasst, auf dieser Terrasse erbaut. Die von 
Teufenbacli in Sudsiidost nach Neumarkt fiihrende Lantlstrasse steigt eine ziem- 
licbe Strecke weit stark bergan iiber entblosstes Schiefergestein. Oberhalb vom 
Lambach (Bauer) sieht man sich dann unerwartet am Rande einer breiten flachen 
Thalmulde; es verscbwinden die EntblSssungen von alterem Gestein unter der 
"beginnenden Bedeckung mit Alluvionen. Diese hochgelegene alte Thalsohle senkt* 
sich von Adendorf an sanft in Siidost.

Zwischen dem Lambach und Adendorf zeigt sich am Fusse der Adelsberger 
isolirten felsigen Kalkanhohe, Uber der,Landstrasse und der jetzigeii Sohle des 
alien Thales merklich erhoht, eine markirte Schotter-Terrasse. Es zeigt sich eine 
Enthlossung von lockerem und rutschigem feinen Quarzsande mit einzelnen Lagen
von grosseren , bis 
zur Grosse eines 
Eies anscbwellenden 
runden und flacli- 
runden Flussgerol-NW. 
len, besonders aus 
Stiicken von chloriti- 
jsehem Schiefer.aber 
auch vou Quarz und 
Kalkstein, also Ge- 
Steinen der nachsten 
Gohange bestebend-

Figur 6.

Gegend zwischen Teufenbach nnd Neumarkt.
Uebereangkalkstelp. Cebergaagschiefi'r.

D.ihivlal>Scl)oOor.

Terliart^r Sand.

8"

    
 



GO Dr, Friedrich Rollc.

— Die gleiclie Majse muss die iibrige Solile der Mulde zusammensetzen; sie ist 
nur hier darum entblosst und bildet nur darum einen Terrassenabfall, weil bier 
am nordwestlichen plotzlicbcn Ende der Mulde sie von der der Tiefe des Mur- 
thales und der Tayagraben-Miindung entspreebenden Erosion ergrilTen ist und yon 
den bier hinabfliessendeu Bachen angenagt und tiefer gelegt wurde, indess weiter 
siidiistlicb, bei Adendorf, der Schotter noch unangegriffen die Soble der Mulde 
bilden mag. Den bochsten Punct erreicht die Tbalsohle unweit Adendorf. Man ist 
hier ungefabr 4000 Wiener Fuss (iber Neumarkt und vielleicht urn Einiges holier 
uber der Mur bei Teufenbacb. Die Thalstreeke von Adendorf bis Neumarkt senkt 
sich, wie bemerkt, sehr gleicbfdrmig naeh Siidosten, gegen Nordweslen aber 
bat man von Adendorf bis zum Lambach eine noch ziemlicb tiacbe Senkung, 
welcbe anfangs nur in den Schotter, dann aucb in den Seliiefer einschneidet, und 
dann einen raschen felsigen Abfall zur Mur..

Zvvischen Mariahof und dem Furtner Teieh — fast in der Hiilfte der Langen- 
erstreckung und der Halfte des Hbbenunterschiedes — tbeilt sieh die nach Neu
markt liinabziebende Mulde in zwei scbmalere, parallel laufende, welcbe durcli 
einen niederen, aber felsigen Riicken von Uebergangsebiefern getrennt erbalten 
werden. Der eine Arm mundet bei Biichelschloss, der andere bei St. Marein un- 
terhalb Neumarkt.

Diese beiden Arme der Adendorfer Mulde zeigen eigentbiimlicbe Stnfen, 
welcbe den Eindruck inachen, als batten alte Gewasser mit siiddstlicber Sfromung 
bipr Wasserfalle gebildet. Ob diess nun begriindet ist oder niebt, so verdient 
doch die Tbatsache seibst ibre genauere Darstellung.

Das siidwestliche der beiden Thaler, in welcbem Bayerdorf liegt und welches 
vom Urtelbach durcbflossen wird, ist in seiner unteren Strecke zwischen Bayer- 

•d d rf und St. Marein eine breite und fast ebene, zum Theil sumpfige, nur schwach 
in Siidsiidost sicb senkende Flache, welcbe beiderseits von Sebieferhohen, mit zum 
Theil zablreicben Felsausgebenden, in sehr markirten gleicbformigen Linien ein- 
gefasst wird. — Eine kleine Strecke ^oberbalb (nordwestlieh) von Bayerdorf 
schneidet diese breite, flacbe, sebarf gezeiebnete Mulde plotzlicb ab. Das Ter
rain steigt mehrere Klafter an; Entblossungen von Uebergangsebiefer werden 
siebtbar und der in der unteren Thalstreeke seiebte und trage Bach fritt aus 
einer schmalen Schlucbt der Schiefermasse hervoi’. — Gebt man weiter in Nord- 
westen iiber die Uebergangsebiefer bergan, — etwa 50, 60 oder mehre Fuss 
hoch — so gelangt man an den Rand einer der vorigen Thalstreeke wieder ganz 
entspreebenden flachen Mulde, gleich ihr von Nordwest in Stidost herab ver- 
laufend und von niederen Schieferboben eingefasst. Der Furtner Teich liegt in 
der Soble dieser hoheren Thalstreeke.

A'ehnlicbe Stufen im Ansteigen der Tbalsohle, Abfalle, welcbe Schiefer- 
gesteine entblosst zeigen und nach Nordwesten hinauf mit der hoheren Ab- 
theilung des Thales ohne fernere Gesteinsentblijssung verfliessen, bat man auch 
in dem anderen zwischen Mariabof und Biichelschloss verlaufenden Thale. — 
Vielleicht. erklart sich die Ersebeinung durcb eine oder mehrere westostlieb
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verlaufende, etwa mit der Bildung des Murthales im Zusammenhange steliende 
Zeri'eissungsspalten des Bodens (?). — Ohne weiter auf Hypothesen einzugehen, 
fahre ich mit der Darstellung der Boden - Configuration und der Schotter- 
bedeckungen fort.

G e g e n d  v o n  Z e i t s c h a c h .  — Die Zeitschacher Hochflaclie in etwa 
3200 Wiener Fuss Meeresholie und 8— 600 Fuss fiber dem nahen Murtbale wird 
im Westen von dem Kalkgebirgszuge dcr Grebenzen und des Kalkberges begranzt, 
im Osten fallt sie gegen die Neumarkter Niederung und die BayerdorferThalsohle 
mit einem starken, aus Uebergangschiefern bestehenden Rande ab. Der Roggen- 
berger Bach und der Scliwarzbach bei Miihldorf treten nach Osten niit sehmalen, 
in das Scliiefergebirge eingerissenen Scliluchten aus ihr hervor. — Die ganze 
Gegend um Zeitschach und Graslupp (auf der Karte „Grosslupp“) stellt eine 
sanftwellige Fiache dar, welche ganz mit Gerollen iiberdeckt ist; es sind meist 
Kalksteingerolle, welche von den steilen felsigen Gehangen des Kalkberges und 
der Grebenzen herabkommen.

Sudlich von da durch einen Schieferriicken getrennt, verlfiuft der in seiner 
oberen Strecke flache und ziemlich breite Pollauer Graben in 3000 und einigen 
hundert Fuss Meeresholie. Er ist ganz iiberdeckt mit gut gerundeten Kalkstein- 
gerollen. Unterhalb vom alten Pollauer Hochofen nagt sieh dann der Bach rasch in 
eine tiefe felsige Schlucht ein und fallt auf eine kiirze Strecke mehr als 1000 Fuss 
tief zur Klamm hinab.

G e g e n d  von S c h e i f l i n g  und P e r c h a u .  — Das mit dem Wolzthale so 
aufifallend correspondirende Sclieiflinger That steigt bis zu seinem hoclisten Puncte 
unweit Perchau, wo die Granze gegen das Flussgebiet der Draw ist, nur einige 
hundert Fuss (hochstens 400—800) an. Diese ganze Thalsohle ist bedeckt und 
an den Gehangen iehnen sich meist macbtige Schotterzonen an, welche ununter-^ 
brochen aus einem ins andere Flussgebiet iibersetzen. Namentlich hat man noch 
kurz vor Perchau eine zur Landstrasse steil abfallende Schottermasse von meh- 
reren Klaftern Hohe, aus geschichtetem lockeren Sand mit Zwischenlagen 
groberer Geriille bestehend. Es ist an der Wasserscheide von Mur und 
Drau und mit ihr errCicht der Schotter das hochste Niveau in dem Perchauer 
Thale.

An der Mundung des Thales bei Scheifling liegen zwei Terrassen, sehr 
'Verschieden in Gestalt und Maditigkeit, fiber einander.-Die tiefere ist olfenbar 
die jfingste. Man sieht bei Scheifling — ahnlich wie es an der Taya-Mundung 
bei Teufenbach ist — aus dem breit zur Mur sich blfnendert Thale eine ansehn- 
liche, mit scharfem Abfalle versehene, ebene Schotterterrasse in die niedere 
Murebene hervortreten, welche der Sclieiflinger Bach auf seinem Wege zur Mur 
wieder in zwei, etwas ungleiclie Zungen spaltet. Die Oberflaclie derselben mag 
bis etwa 80 Fuss fiber den jetzigen Murspiegel sich erheben. — Die Bildung 
dieser Terrasse wird einer geologiscli ivenig entfernten Periode zuzuschreiben 
sein. Prafessor Go t h  gedenkt im dritten Bande seiner Geographic von Steier- 
mark einer alten Sage, nach welclier Scheifling einst durch ein pliitzliches Hoch-
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wasser sei zerstort worden* Die noch iib/'ig gebliebenen Hanser babe man aus 
dem iiber sie ergossenenSchutt lierausgraben — ausschaufeln — miissen, und lue- 
von babe der Ort seinen heutigen Namen Scheifling erhalten. Der ansebiiliche 
Fassnachgraben mit seinem betrScbtlicben Ziifluss aus 5 und 6000 Fuss hoben 
steilen Gebirgen mag das meiste beigetragen haben. Die mehrmals schon ge- 
dacbten vorgesebobenen, tbeils noch facherformigen < tbeils auch seither von den 
Bachen wieder Ualbirten Schotterhalden an den Miitidungen bedeutender Wild- 
graben werden wolil der Hauptsache nacb in vorgescbicbtlicbe Zeiten reichen; 
meist sind seit Jahrbunderten Dorfer oder einzelne Bauernhofe auf den bedeuten- 
deren derselben angelegt, dock deuten die auch ah andern Orten in Obersteier 
gangbaren Erzahlungen von solchen plptzlichen verbeerenden Scbotter-Ergiissen 
der Graben darauf bin, dass auch in unserer heutigen Periode noch zeitneise 
ihre Masse sich vergrossert. Ueber dieselbe Erscheinung in den Westalpen ver- 
gleiche man S. Gras :  Considerations sur les anciens tits de dejection des tor
rents des Alpes, Grenoble, so wie die Abhandlung von Herrn V. S t r e f f l e u r  
fiber die Natur und die Wirkungen der Wildbacbe im Pinzgau, Etschthal u. s. w. 
in den Sitzungsbericbten der Kaiserl. Akademie der Wissenscbaften, Wien t8o2. 
Herr E. Col lomb, .  welcher ffir die Vogesen die den Grund der Thiiler erfill- 
lende Schottermasse alter, als das Gletschergebilde und den Loss erkennt, nimmt 
die Scbuttergfisse der Wildgrfiben als das jfingste Glied dieser Epocbe an. Vgl. 
Bulletins de la societe geologique de France, Paris 1849.

Einige hundert Fuss fiber das Niveau der unteren Scbotterpartie von 
Scheifling erhebt sich eine zweite solche Ablagerung, welche von da bis halbwegs 
Teufenbach eine bedeutende Terrasse von ebener Oberflache und von steiler 
Abdacbung gegen die dicht vorbeifliessende Mur bildet, und auf weleher das 

' Schloss Scbrattenberg und die Ortschaften Lorenzen und Oberdorf iiegen. Erst 
in einiger Entfernung sOdlich hinter Scbrattenberg steigt eine steilere bewaldete 
Gebirgshfibe an, welche wieder aus alterem Gebirge besteht. Der Schotter 
ffibrt wohlgerundete Gcscbiebe von Quarz, Kalkstein, Glimmerschiefer u. s. w. 
Ein Theil desselben ist durch ein sandig-mergeliges Bindemittel zu einem Con- 
glomerat vei’kittet. — Auf der fistlicben Seite des Scbeiflinger Thales entspricht 
dieser Schrattenberger ScbotteranbShe eine ebenfalls hoch fiber das Murthal 
ansteigende Ablagerung beim »Meier ira Berg“ (Bauernhof). In einer Scbotter- 
grube sieht man bier eine wohl gescbichtete Geroll-Ablagerung. Grobe Rollstficke 
wechseln mit Banken von groblicbem Sande ab. Der „Meier im Berg“ - Hof 
liegt auf einer auS Glimmerschiefer bestehenden ebenen Stufe des Gebirges 
und dfirfte mit Schloss Scbrattenberg wohl ziemlich in gleicher Hfihe fiber der 
Mur Iiegen.

Diese zweite hoch ansteigende Scbotterpartie gehort sicher einer weit 
alteren Periode als die untere an und erfordert einen so hohcn Wasserstand. 
dass vielleicbt ein Zusammenhang mit weiter siidostlich — bereits im Flussgebiete 
der Drau — gelegenen Sehottermassen wird anzunehmen sein. Doch trcten altere 
und jfingere, hohe und minder hobe Ablagerungen unter einauder und mit Aus-
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gusshaldeii der heutigen Wildgraben in der uutersuchten Gegend uberhaupt so 
oft uiid so nahe zusainrnen, dass man leicht irren kann.

Noch bemerke ich hier auch die auffallend betrachtliche Lehra-Ueberdeekung 
de* Uebergaiigsehiefer-Gebirges an den ziemlich sfeilen Gehangen oberhalb 
Loreiizen und Oberdorf.* Solche Lelim-Lager, eine oder mehrere Klafter mach^ 
tig, sielit man an den Gehangen der Uebergangschiefer-Berge siidlich der Mur 
iiberhaupt ofter auf grosse Strecken bin herrschend, z. B. auch an der Kuh-AIpe 
bei St. Lambrecht. Sie mogen wohl meist der Verwitterung des Schiefers ihre 
Entstebung verdanken; Loss ist es wenigstens -.iebt. Mit Sicherheit lasst sich 
nur wenig dariiber sagen.

D ie  N e u m a r k t e r  N i e d e r u n g .  Von Procbau senkt sicb der zum 
Gebiete der Drau fallende Theil des Thales inSiidwest binab, fortwahrend von 
machtigen Schottermassen begleitet. Das altere Gebirge liisst einen ansehnlichen 
Thalraum offen, der Prochauer Bach aber fliesst nur ii)einer schmalen Schlucht; 
beiderseits bat man steile, 40 '— 60 Fuss oder mehr betragende, aus groben 
Flussgerollen bestebende Schottermassen. St. Gotthard liegt auf einer solchen 
Anbohe. Erst halbwegs Neurnarkt beruhrt der Bach bei deF Klachelmuhle das 
Schiefergebirge. Bei Buchelschloss erreicht man einen betrachtlichen felsigea 
Absatz des Terrains gegen die von Scbotter erfiillte Neumarkter Niederung 
zu, wo der Prochauer Bach in einer engen Schlucht durchbricht. Dieser 
rasche Absatz des Terrains diirfte dem bereits beschriebenen im Bayerdorfer 
Thale entsprechen.

Die ziemlich ansehnliche, fast beckenartige Ausweitung des Thales um Neu- 
markt erfullen, namentlich im unteren Theile gegen Lind zu, machtige Sehotter- 
massen, welche von den heutigen Bachen ip breiten Rinnen durchbrochen er- 
scheinen. An der Landstrasse ostlich von'St. Marein zeigt sich auf eine kleine 
Strecke weit der Schotter zu einem lockeren kalkigen Conglomerat erhartet. Es 
sind nuss- bis eigrosse Geschiebe von Quarz, Glimmerschiefer und Uebergangs- 
schiefer in einem kalkig-sandigen lockeren Teige.

Beim Hammer unterhalb Lind verengt sich die vordere breite Niederung 
sehr rasch und der.Olserbach grabt sich zwischen den Schieferbergen in die tiefe 
felsige Schlucht der Klamm ein. Gleich beim Hammer steht ein gelbgrauer 
glimmei'iger Lehm, der Mergelkollen einschliesst, in einer mehrere Klafter hohen 
Wand an.

G e g e n d  z w i s c h e n  N e u r n a r k t  und  Muhl en .  — Wie ich schon friiher 
erwahnt, setzt sich jene von Nordnbrdwest in Siidsudost veiTaufende Thalrichtung 
des Katschthales zwischen St. Peter und Katsch und der Adendorfer Mulde 
zwischen Teufenbach und Neurnarkt jenseits des Neumarkter Kessek ^wieder 
yeiter in Siidsiidost bis nach Muhlen fort. Hat man von letzterer Niederung aus 
die Hohe des Sehiefergebirges erstiegen, so erreicht man bei Judendorf in etwa 
200— 300 Fuss Hbhe (iber Neurnarkt wieder eine breite, flache, von Nordnordwest 
in Siidsuiiost ziehende Mulde„ beiderseits von bewaldeten Schieferhohen einge- 
fasst und bei St. Helen-ob-Miihlen rasch gegen den Gorschitz-Graben abfallend.
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Nach zwei Seiten fliessen die Bache daraus ab, einei seits zur Olsa, andererseits 
zur Gorschitz. Der unterhalb Muhlen zur Gorschitz miiiidende Bach (Fischer- 
Bach) zeigt sich von Kalsdorf an, mitten in der alten flachen Tbalsoble, in eiiie 
neuere tief.einscbneidende enge Rinne eingegraben. Die in der gedachten MuWe 
bei Judendorf erscheinende kohlenfiihi’ende Tertiarbildung wurde schon be- 
schrieben. Schotterentblossungen hat man an einigen Stelien bei Judendorf und 
Tauchendorf, zumal am Wege von Tauchendorf nach Lind hinab, wo sich das 
Terrain breit-muldenformig in Nordwesten senkt. Man hat hier eiuen etwas 
erharteten Schotter, aus Fiussgerbllen und aus einem ziemlich festen ocherig- 
lehmigenTeige bestehend. Ich vermag indessen nicht wobl mit Sicherheit zu ent- 
scheiden, ob er noch zum Diluvium oder ob er ricbtiger zur kohlenfiibrenden Ter
tiarbildung gehbre. — Siidlicli von Tauchendorf, am Wege nach dem Sehlosse 
Velden, lehnt sich an den Abhang einer Schiefei-hbhe eine mehrere Klafler 
mSchtige Partie von Lehm an, der zu Steinen gebrannt wird. — In der Nahe 
sah ich grosse Blocke von einem groben nagelfluhartigen Conglomerat; Quarz- 
gerdlle in einem graugelben Sandsteinteige eingebettet. Anstehend beobachtete 
ich es nicht und lasse daber unentschieden, ob es tertiarer oder diluvialer For
mation sei.

Ein kleiner Hbhenzug von Uebergangschiefer und Kalkstein trennt Tauchen
dorf von Velden. Letzteres liegt auf einer ebenen, von den hier begirtnenden tiefen 
Neudecker Wildbachbetten durchfurchten Gegend. Man hat auf derselben gleich 
bei dem Sehlosse eine schone Entblbssung von gut geschichtetem Sand und 
Schotter. Diess Vorkommen gehbrtwieder zu den recht ausgezeichnet dem heutigen 
Laufe der Gewasser entfremdeten.

^  Gegend von Gr eu t h ,  S e e  und Muhlen.  Ein eigenthiimlicher Schotter, 
ganz vorwiegend aus mehr minder gerundeten Bruchstiicken von Uebergang
schiefer bestehend, herrsebt an den Gehangen der Schieferanhohen von Greuth 
und See.

Man trifft ihn tiber den ganzen Abhang vom Oberberger Graben an bis 
hinauf zum Dorfe Greuth. Er ist im Orte selbst einige Klafter miichtig auf- 
gedeckt als gesehichtete Masse, aus gei'undeten kleinen Stiicken ■ Ueber
gangschiefer und Kalkstein bestehend, zwischen denen auch grobere, ein oder 
einige Fuss grosse Geschiebe liegen. Derselbe Schotter herrscht am Abhange 
von Greuth bis Bischofsdorf, um aus ihm der griinlichgraue Schiefer wieder 
hervorschaut.

Das linke Gehange des Grabens ist steiler und ich fand hier und auf der 
Schieferanhohe gegen See zu keine Schotterbedeckung.

DeiHelbe Schotter von fast nur kleinen Uebergangschiefer-Gerollen erscheint 
aber wieder gleich siidlich von See an der Wasserscheide von dem in Siid- 
west zur Olsa verlaufenden Graben und der nach Siid fliessenden Gorschitz in 
betrachtlichen, auf mehrere Klafter Hohe entblossten Massen. Er bildet hier 
eine ziemlich ansehnliche hiigelige Flache; die heutigen Bache Schneiden 
betrachtlich darin ein. — Auffallend ist es, dass hier am Fusse der machtigen,
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Von zahlreichen Graben durchfurchten Gebirgsmasse der Seetbalalpen vorwie^ 
gend Ueborgangsehiefer uhd nicht Glimtnerschiefer, Gneiss u. s. w. den Schotter 
zusammenseizen. - . . * , .

. ' Unterhalb des von Schotter erfiillten kleinen Kessels von See zw3ngt stch 
der Gbrscbitzbach durch eine enge tiefe Feisschlucht hindurch bis Miihlen, wo 

-sich voriibergehend das Thai zu einer ziemlich breiten beckenartigen Ebene, in 
welchef torfige Wiesen liegen, erweitert; eine Erscheinung, wdehe das klein'c 
Einddbader Becken in Erinnerung bringt.

. Ablagerungen vCn Sand und Gerolle hat man hocb (iber der Tbalsoble an 
den flachen Abstufungen der'Gehange, so auf der Ostseite bei Jakobsberg, Mon^ 
dorf und Margarethen; auch auf der Westseite, wo die Oberdorfer Hocbflach'e 
eine Gerblle-Bedeckung zeigt. • •

Anhang.  K a l k t u f f  des  S c h ^ e r w i n k e l s .  In den beschriebenen Ge- 
roile-. Sand- und Lebpr-Ablagerungen der oberen Murgegend suehte ich ver- 
geblich nach organisdien Besten. Namentlich war in 4en Lebm-Massen von einer 
Lbss-Conchylie, wie HeliJe hispida, Succinea oblonga n. s. w., welche anderorts . 
die Gebilde der Diluvialepoche charakterjsiren, nichts wahrznnebmcn. — Es 
bleibt nun noch die Mbglichkeit, dass ein Theil des Kalktuffs, der an Gebangen 
kalkreicher Gebirige noch jetzt sich fortbildet und der meist an organischen Ein- 
schlussen reich ist, bereits in einer sehr entlegenen Epoche sich zu bilden beganit 
und Einschliisse fOhrt, die heute an Ort und Stelle lebenden mebr oder mindei  ̂
fremd sind. •

KaiktulT-Ablagerungen kommerf in der genannten Gegend biter vor. Die 
tieferen erharteten Partien werden biter als Miihlsteine zugeliauen, wozu ihre 
Porositat sie eignet, iind geben einen woblfeilen, aber wbnig dauerbaften Ersatz^ 
fiir jeiie aus Granat-Gliminerschiefer, (feren man sich sonst in der Gegend' 
bedient. ~  In einem solchen Muhlstein-Bruch fund ich von Kalkluffmasse ein- 
geschlossen neben andern Pflanzenresten und ein paar kleinen Landsebneeken 
einen ansehnKchen, ein oder zwei Fuss Durchmesser. besitzenden Baumstamm 
durch inliltrirten Kailk versteinert. Es war diess am Nordabhange des Freiberges 
in einem kleinen Seitengrabens des Schbderwinkefs zwischen Krakaudorf und 
Schbder. Die Stelle mag ungeftihr 3 0 0 0 / hoehstens 3500 Fuss . Meereshbhe 
baben. Dgr Tuff ist eine Ibcherige, aber doch ziemlich feste hcllbraunlichgraUe' 
Masse j er. steht in dein betreffenden Miihlsteinbrucbe eine Klafter mbchtig ent- 
blbsst an. ' '

Herr Professor Dr. Un g e ' r ,  dem ich eine Probe dieses durch Kalktuff vcr-‘ 
steinerten HolZes tiberbrachte, nahm eine mikroskopische Untersuchung desselben 
vor und verbffentlicbte das Resultat derseibeh unter dem Titel „Uber einS lebend 
und fossil vorkommende Conifera" in deti Yerhandlungen des zoologisch-botani- 
schen Vereines (Band III, Seitc 25 mit einer Tafel Abbildungen).' Herr Professor 
Uqger .  bestimmte das verkalkte Holz als Z i r b e l k i e f e r ,  Pinus Cembra L,, also 
ein Nadelholz, welches noch gegenwartig in den Alpenregionen von Obersteim*- 
mark hauflg vorkommt, aber an yiel hbheren Standorten, der obersten Zone’

K. k. ^ ro lo g isc lio  Reieliaanstalt. 7. J^h ruao t; I. . 9 ■'
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der Banmvegetation entsprecliend, picht leicht in. geringerei* Meereshohe aia 
5000 Fuss, . . . •

Damit scheint mm allerdings ein GegensatK zu der: Flora der Jetztwelt 
gegeben, indera die Art des Vorkommens darauf hindeutet, dass der betreffeode 
Baumstamm so ziemlich an eben jener Stelle, wo er versteinert wurde, gcr 
wacbseu sei. Diese Gegend aber in 3000 — 3500 Fuss Meereshohe is ije tz t 
gut hewaldet und, so viel icb miek entsinne, haben noch niclit einmal die bei'eits 
weit unter der Baumgranze sonst herrscbend werdenden Rhododendron-Strguche 
bier begonnen. Professor U n g e r  schloss daraus auf eine zur Zeit der ersten 
Bildung jenes KalklulTes herrscbend gewesene kaltereTemperatur, als die hcutigo 
des Landes in der gegebenen Meeresbbbe. Ein soicbes kSiteres Klima der Alpen- 
lander erheisclit nun aucb die dermalen rerbreitete Annabme von einer grosseren 
Ausdebnung der Gletseber wahrend der sogenannten Diluvialzeit; auf ein soicbes 
ISsst aucb die Natur der im Loss herrscbenden Landschnecken-Arten schliessen 
und ein solebes entspricht endlicb aucb. der von Herrn v. Mo r l o t  und Andem 
gegebenen Denlung der machtigen Ablagerungen iinserer Alpenthaler als Wild-i 
graben-Ergiisse zu einer Zeit von grosserer Entwaldung der Gebange. Jeden- 
falls ist das Vorkommen von Pirns cemhra als Fossil’ in einer entscbieden weit 
tieferen Zone als ihr jetziger Standort, Grund genug, urn kiinflig den Ein- 
$cbKissen der mSchtigeren KalktulTpartien in den Alpen mebr Aufmerksamkeii 
zu schenken. ’

Noch bemerke icb, dass an den mitgebrachten KalktulTstQcken sicb aucb 
einige kleine Landschnecken anhaftend zeigten. Herr J. Gobanz  hat sie unter- 
sucht und darin Pupa dilucida Ziegler, Helix erystallina Muller und eine 
dritte Art .erkannt, wahrscheinlich Helix ruderaia Sluder. Es sind alpine 
Arten, die inder betrelfenden, aber aucb in gr5sserer Meereshdlie vorkommen 
kiinnen. i .

Din Einschliessung von Pinm cembra in Kalktuft wird man ohne viel zu 
wagen gewiss in die Zeit der Entstehung jener grossen von Schutt und Gerbllen 
gebildeten Halden an den Miindungen der Wildbtiche zurtlck versetzen dOrfen, auf 
denen ansehnliche und znm Theil sehr alte Ddrfer wie Teufenbach, Triebendorf
u. s. w. liegen und deren Bildung in eine Zeit von ktihlerem Klima und grosserer 
Entwaldung der Gebange gefallen sein mag, da, wie schon bemerkt, seitJabr- 
bunderten nur einzelne ungewobnlich.machtigC Anfluthungcn des Baches noch zu 
ibrer Fortbildung beitragen. <— Eine Granze zwischen „ D i l u v i a l g e b i l d e n “ 
und alteren der sogenannten n r ecen t en  E p o c h e “ ist schwer zu zieben, oder 
es bestelit Qberhaupl kciiie feste Granze zwischen jener letzten vorweltlichen und 
Iinserer heutigen Epoche.    
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III.Die Umg’ebuiig von Deutseh-Bleiberg in Karnteii.
Von Dr. Karl P e t e r s ,

Nr. 1 des Berichtcs iiber die geologische Aufnalune in Karnten, Kraiii und dein Gdrzer Gebieto
ill) J a h r e  18!ib.

Die'westliche GrSnze der Section des Chef-Geologeii Herrn M. V. Li po i d ,  
an dessen Arbeiten ich theilzunehmen die Ehre hatte, ist der Meridian von 31" 
19' 4b", welcher die Drau bei Feistritz, die Gail westlicb nachst Arnoldstein, das 
siidliche Haupt-Langenthal unweit vom Ursprunge.der Save bei Ratschach durch- 
schneidet und bei Sotscha am Isonzo das Aufnahmsgebiet der Section verlSsst. 
Von dieser Granze an bis zur Miindung des Rosenbaches in die Drau nachst Maria- 
Elend war mir das zur Aufnahme bestimmte Terrain in seiner ganzen Breite uber- 
tragen worden; vom Kocnakamm alter bis an die steiermSrkische GrSnze lernte 
ich nur die Siidseite des Gebirgszuges der Karavanken keiinen, welcher die 
Wasserscheide zwischen der Drau und Save, zum grSssten Theil auch die Landes- 
granze zwischen Karnfen und Krain bildet. Siidlich vermochte ich meine Ai-beiten 
mit Einschluss der Wochein bis iiber Radmannsdorf, Steinbucbl, Hoflein und 
Kanker auszudehnen.

Dieses also bcgriinzte Stiick Laud nahert sicli in geologischer Beziehung so 
wenig einem Ganzen, enthalt aber melirere so interessante und fiir die Kenntniss 
der siidlichen Alpen wicbtige Einzelheiten, dass ich den erlSuternden Text zu 
meiner Kartenaufnahme nicht wohl nach der Formationsreifae, sondern nur nacli 
Localitaten und Gebirgsabschnitten unterabtheilen kann. Der kunftigen Bearbei- 
tung der siidlichen Alpen als eines Ganzen werden meine Beobachtungen so 
besser dienlicb sein.

D ie  U m g e b u n g  von D e u t s c h . - B l e i b e r g  spielt in der Geologic 
4inserer Alpen bekanntlich eine sehr wichUge Rolle. Abgeseben davon, dass sie 
durch die wohlerhaltenen Kohlenkalkversteinerungen ihrer Thonschiefer und 
grauwackenartigen Gebilde ziini Ausgangspunct wurde fiir alle weiteren Unter- 
suchungen fiber die Verbreitung der Steinkohlenformation in den siidlichen Alpen, 
.stellte der Bleiberger Muschelmarmor und der sogenaimte „Lagei'schiefer“ mit 
Ammonites Joannis Amtriae, A.floridus, A. Jarbas u. a. einerseits die Vermitt- 
lung her zwischen den Scbiefern von St. Cassian und dem Ccphalopodenkalk von 
ballstatt, andererseits gab er durch sein Lagerungsverhfiitniss zu dem Kalke mit 
Megalodus trlqueter sp, Wulfen (Cardium triqueh-um Cattdlo)  die Veranlassung 
zu der Annahme, dass er jfinger sei als dieser Kalk, welcher demnach als”unterer 
Muschelkalk gedeutet wurde*)• Da nun, wie Franz Ritter v. Ha u e r ’s neuerliclie

.^}'Jahrbuch der k. k. geologischeii Ueivhsaiistidt, 18i>U, 1. Heft, S. 36 u. f.
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A^handliing ^(Jebcr die Glicdcrung der Trias-„ Lias- und Juragebilde ii) deft' 
nordosdichen AlptMi" *) ausfiihriicii darthut, diese^Annahme inFolge der genauerea 
Untersuchungen zurdckgenioiiimen werden musste und der Kalk mit Megalodtts 
(Dachsteinkalk) sicli als miterer Lias erwies, war es von Iiohem Interesse, durph 
neuerliche Beobachtungeni die Lagerung des Muschelmarmors a u f  letzterem, 
welche nicbt nur alle im Manuscript vorliandeaen Grubenprofile darstellten, son-: 
dern welche noch in der neuesten Zeit der vielerfahrene K8rntner Geologe Herr 
Fr. von R o s t h o r n  als die norinale ansah‘), zu priifen und zu erforschen, ob 
und in wie fern sie als abnor tn mit den Schichtenverhaltnissen der nordustlicheh 
Alpen in Uebereinstimmung zu bringen ware. .

'  Die alte Erfahrnng,^ dass man in den Alpen nur durch ein systematisches 
Studium aller einzcinen Schichten zu gultigen Resultaten gelangen konne, hat 
sich 'aueh in dieser Frage bewhlirt. Wir konnen sie nach unsern diessjahrigen 
Beobachtungen dahin beantworten, da s s  d e r M u s c h e l m a r m o r ( u n d  L a g e r -  
s c h i e f e r )  in vo l l i g  a b n o r m e r  W eise d en  D a c h s t e i n k a l k  des  Bl e i -  
b e r g e r  E r z b e r g e s  f l b e r l a g e r t  iind d a s s  d i e  F p r m a t i p n s r e i b e  de r  
SQda l pen  mi t  de r  in den No r d a l p e n  b e o b a c h t e t e n  v o l l k o mm e n  im 
Ei nk l a  nge  s t eh t  °).

Als ich in den ersten Tagen des duni in Bleiberg eintraf, war Herr F o e t- 
t e r l e  als Chef der nachbariichen Section in den AuAiahmen des westlichen 

'Theiles (der Umgebung von Kreutb) schon weit vorgeruckt und fiber die geo- 
logisclien Verhaltnisse daselbst vollstandig unterrichtet. Gegenstand meiner Unter- 
suchung war nur das in die fistliche Station fallende Revier von Ausser-Bleiberg 
und heiligen Geisf, und ich theile das Ergebniss derselben bier mit in der 
HofTnung, dass mein geehrter Freund dicse Notizen mit seinen v|el umfassenderen 
Erfahrungen zu einer grosseren Abhandlung verarbeifen wird.

Das ostliche Eirde des merkwiirdigen Gebirgszuges. zwischen der Drau Und 
der Gail enthalt nur dessen jfingere Formationen, einschliesslich der unteren 
Trias, indem die Steinkoblenformation krch schon sfidostlich von Bleiberg an den 
Gehangen des Notschgrabens sammt den in ihr auftretenden Dioriten unter der 
Trias verbirgt. Das krystaliinische Grundgebirge, derselbe Glimmerschiefer, der 
mit seinen mtichtigen Einlagerungen von Gneiss und kdrnigem Kalk das gauze

*) Jahrbnch der k. k. geologischen Iteichsanstalt, IfiSS, 4. Heft, S. 71S, vgl. S. 72$.
*} Jahrbueh der k- k. geologiscben Reicbsansfalt, 1854, 1. Heft, S. 212.

Darauf dcuten schon' die Benierkungen von Bo-ue, welcher in seinem dcpkwfirdigeii 
A p e r f t i  s u r  la  eo n stiiu tio n  ifcoiogique des p ro v in c e s  illy r ie n n e s  (Seite 51 des Soparat- 
Abdi .) sagt; „les m a rn e s  it lu m a ch elles  su p p o r te n t  le  ca lca ire  ju r a s s iq u e  s u p e r ie u r  
m a g n e s ie n  e i m e ta lU fe re  e t  s e n t  p la ce es  s u r  les g re s  ro u g es se c o n d a ires ."  Audi muss 
ich einer kleinen geologischen Karte der Umgebung von Bleiberg und KaibI gedenken, 
welche der Wahrhoit naher kam als irgend eine der bisher bekannten Darstellungen, und 
keinen Zweifel ubrig lasst, dass der auf den Copien leider nicht genanntc Ver'asscr die 
Lagerungsverhiiltbissc der massgebenden Sehichtpft riebtig crkuaiit hat.
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ni/rdliche Geliange des Drauthalcs aiismacht, zeigt sich am rechten Ufer noch west* 
lich von Paternion, so wie auch an der Mundung des Notschgrabens ins Gailthal.

D ie W e r f e n e r  S c h i c h t e n  (bunte, vorherrscbend rotbe Mergelscbiefer 
und Sandsteine) gewahrt man iinter den machtigen Dilnviaiablagerungen langs 
den Drau nochsudlich und eineStrecke siidostlichvon Paternion, wo sie von dflnn- 
geschichteten scliwarzen Kalk§teinen, die mitunter geringe Lager von schwarzem 
Schiefer, aber keine deutlichen organischen Reste enthalten — den Gu t t en -  
s t e i n e r  S c h i c h t e n  —• iiheclagert warden. Letztere verfolgte ieh iiber das 
Dorf Kelierberg, in dessen Nahe sie bereits unter das Diluvialniveau sinken, bis 
gegen den Stadelbach. Sie sind sowobl an den steileren Puncten des Drauufers, 
als in den Seitengraben und an den Abstiirzen der vom hftheren Diluvialschotter 
bedeckten Gebangestufen entblosst, haben aber keiiien Antbeil mehr an den iiber 
diese Stufen sich erhebenden Gehangen des Gebirgskammes (Kellerberger, 
Fiirsten- und Kaltenbrunn - Riegel), welcher Eberwaid und das Bleiberger Thai 
von der Drau scheidet.

Am siidlichen Fusse des Dobrac halt es schwer, den untersten Triasschichten 
beizukommen, der ungeheuren Schiittmassen wegen, die grosstentheHs von dem 
Bergsturze im Jabre 1658 herruhren und nicht nur die Gehange, sondern fast 
die ganze Breite des Gailthales einnehraen. Ueberdiess sind saramtliche Kalk- 
gesteine bier mehr oder weniger dolomitisch. Die G i i t t e n s t e i n e r  S c h i c h t e n  
vertritt ein grauer oder braunlicher, sehr bruchiger Do l o m i t ,  ganz ahnlich den 
unteren Triasdolomiten der Nordalpen. Nachst Sack (iberlagert er, bei 1500 Fuss 
inachtig, die Werfener Schiefer, nimint an der sogenannten Kanzel das untere 
DrittheU des Steilabsturzes von Dobrac (Profil I) ein und sinkt weiter gegeii 
Osten parallel mit dem schrolfen Sudrande der Villacher Aipe allmalig in die 
Tiefe, so dass er nachst Unter-SchQtt bereits unter dieThalsoble gelangt. — Bei 
Ober-Schiitt fand ich in einein Graben, welcher durch die Schuttmasse stellen- 
weise ins anstehende Gebirge eingerissen ist, die Dolomitisation minder stark 
entwickelt und ist das Gestein bier unser wohlbekannfer schwarzer Kalkstein mit 
seinen zahllosen weissen Kalkspathadern. Auch hier gibt es einzelne Lager voii 
einem grauen, zum Tlieile stark sandigen Schiefer, und darin ein 6 — 8 Fuss 
inachtiges Lager von grauem, unreinem Gy p s  in wellenformig gekriimmten 
Straten, von welchen in den Schiefer hinein mehr reine, zum Theile schon kry- 

• stallinische' Adern fortsetzen (Protil IV) *).
Die besprochenen unteren Triasschichten fallen im Drauthale nach Siiden 

und Sudwesten, im Gailtbale nach Nordnordost und Norden, also gegen Bleiberg 
ein. Durch den Notschgraben hat F o e t t e r l e  sie bis ins Innere des Bleiberger 
Ldogenthales verfoigt. Die Werfener Schicbten stehen, unter den Dobrap ein- 
schiessend, sehr ausgezeicluiet noch siidlicli von Kreuth an, und ebenda bildet

'd Diesos l<ager wurde bishcr 4inr wcnig ausgcbeutet, da dcr Gj'ps in der Kariitner Land- 
irirthschaft seltcner aogewendet vrird.
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del* Delomit der 6 utten.steinep Scbichten die ton der Gipfelmasse gegen Nord> 
west heinDlaufenden Felspartien mit der ihm eigenen Form ton Strebepfeilern 
und balbangelebnten Pyramiden.

Ihre GesammtmiicMgkeit betragt 2500—3000 Fuss.
Beinahe eben so mSchtrg sind die Schichten der o b e r e n  T r i a s ,  welche 

die Hauptmasse des Dobrac und vom nordlichen Bergzuge der Kellerberger .und 
FQrstenriegel, so wie einen grossen Theil des Nordabhanges vom Erzberge aus- 
inachen, vorldufig abgesehen von den Schiefergebilden im Bleiberger Thale 
(Profil I und IV),

Betrachten wir sie zunScbst an den Drautlud-Gehangen, wo man zwiscben 
dem Weissenbach- und Stadelbachgraben einige instructive Aufschlusse findet. 
Ein kieiner Steinbruch an del* Strasse siidSsttich von Topplitsch (Profil IV), 
zeigt einen grauen dtinngeschichteten, zum Tkeile dichten, zum Tbeile etwas 
spathigen Kalkstein, der unter 40 — 45 Grad nach Stunde 13 (reducirt) einfallt, 
und cine Menge von Zwischenlagen cities dunnbliittrigen grauen Mergels, auch 
einzelne 5—6 Zoii mdchtige Biinke von einem braunen feinkornigen Sandstein, 
voll von mikroskopiscben, zum Tbeile kohligen Pflanzenresten entbalt. Manche 
Schichten des ziemlich stark bituminosen Kalksteines sind braunlich oder grau in 
braun gcfleckt und gleichen so voUkommen den Hallstitter Schichten an vielen 
Stellen der ndrdlichen Alpen. Der Sandstein aber ist identisch mit einer der von 
E s c h e r  von der L i n t h  und Professor H e e r  beschriebenen Bactryliienschichtew 
der Vorarlberger und Ipmbardischen Alpen. Nachdem man die breite, mitSchotter 
bedeekte Stufe sudlich von Tdpplitsch und den Schutt am GehSnge des Kaltcn,*- 
brunnriegels uberschritten hat, kommt man ungefabr 400 Fuss fiber jenem Stein- 
bruche wieder auf soicben Kalk, den man hier ffiglich Kalkschiefer nennen darf, 
und dessen Schichten, obgleich mehrfach im Zickzack gekrfimmt, wie die vorigen 
einfallen. Er fuhrt allerlei organische Reste, von denen zahlreicbe Encriniten- 
stiele noch am meisten deutlich heryortreten.

Konnen wir der Aehnlichkeit derselben mit den im Bleiberger Lagerschiefer 
vorkommenden auch nicht vertrauen, so glaube ieh doch, absebend davon, dass 
auf,so kurze Entfernung die petrograpbische Uebereinstimmung gelten darf, unth 
diese ist so vollkommen als wir sie nur wfinschen kfinnten. Auch zweifle ieh nicht, 
dass man durch Nachgrabungen sudlich von Topplitsch unter der Scbotter- 
bedeckung oder am Keller^rger Riegcl, wo der Waldboden die correspondiren- ■ 
den Schiehteii verhullt, den Bleiberger Schiefer mit seineti charakteristischen 
Versteinerungen finden wUrde *).

Von den im Stadelbachgraben anstehendeu tiefcren Kalken, welche minder 
dOnn geschicfatet sind und stcllenweise feine Asphaltlagen cnthalten (Strcichen 
Stunde 8, senkrceht bis zu einem Verflachen unter 60 Grad in Sudwest), ist es

F o e t te r le  hat den wohlcharakterisirten Bleiberger Schiefer im KoflergrabCn, ndrdlich 
von RublanA, also in demselben Schichtencomptexc wirklieh I
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zweifeihaft, ob.inan sie den Guttensteincr odcr den HallstatteP Schicbten bei- 
zahlen $oM. Sie nbhern sieh ersteren auch duix-bihr petrograpbisches Verbalten.

Die beschriebenen Gebilde wechseln mehrfach mit eincni granen, ziemlich 
festen Dolomit, der aus einem niclit dunnge.scbichteten Kalksteine entstanden isf. 
Anstatt desselben fand ich zwisclienTDpplitscbund demFflrstcnriegei einen wenig 
dolomitischen, meist spathigen Kalkstein von weisser Farbe mit rother Zeichiiung, 
wie er in den Hallstatter Schicbten anderwarts so gewbhnlich ist.

' Ueber alien diesen Gebilden liegt eine mBchtige Schichte von unteri  
g r a u e m ,  oben w e i s s e m  Do l o m i t ,  welcher in deii Megaloduskalk des Erz- 
berges ganz allmalig ubergeht. Man durcbquert ihn, mag man von Ebenwald oder 
von Tbpplitsch aus das schroffe Gehange des Erzberges hinanklimmen. Auf der 
Karte und den Profilen babe ich tliesen Dolomit, von dem ich nicht erst zu sagen 
brauche, dass er dent in den ganzen Alpen zwiscben unseren Trias- und Lias- 
schichten vorkomraenden Mittelgliede entspricbt, theils zu den Hallstatter, theils 
zu den Dachstein-Scbichten gezogen.

Die bei Tbpplitsch und Stadelbach vellkommen regelmassige Lagerung bat 
am Kellerberger Riegel einige StSrnngen erfahren, welehe ohne Zweifel mit der 
EntsteUung des kleinen Thales von Rubland und Ebenwald als einer Verwerfungs- 
spalte in Zusammenhaiig stehen (vgl. Profil I). Einzelne Schicbten des grauen 
Kalkes mit ibren Schieferlagern stehen am hordliclien und am sQdlichen Abhange 
senkrecht, utid die dazwiscbeh liegenden fallen bald — wie es Regel ist — siid- 
Uch , bald nordlich, so dass ein Theil des gegen Ebenwald sehcnden Dolomites 
sieh in anscheinend umgesturzter Lagerung befindet. Die Auffassung des Ganzen 

• wird dadurch nicht beeintrachtigt, im Gegentheile hat F o e t t e r l e  im Kofler- 
graben nordwestlich von Rubland die instructivsten AufschlQsse flber die 
S c b i c h t e n f o l g e  erhalten. Diese ist nach unsern beiderseitigen Beobachtun- 
gen kurz zusammengefasst,- von unten nach oben:
Dunkelgrauer, dunngesehichteter Kalkstein mit Mergel- und Sand- 

steinlageim (Bactryllienschichten),
Lichtgraner Dolomit und Kalkstein, \ungcfahr 400'
Kalkschiefer, dbnngescbichteter Kalkstein und mergliger Schiefer,V 

mit Encrihiten und Spuren von andern VersteinerungCn,
Lichtgrauer ausgezeichneter Dolomit, 1000' bis 1200' machtig.

Die Vorberge bstlich und nordbstlich von heiligen Geist, welehe das Blei- 
berger Thai, dessen GewSsser durch die Querspalte des unteren Weissen- 
.bacbgrabens zur Drau ausbreehen, von den ausgedehnten Diluvialterrassen der 
Uingebung von Villach trennen und das Niveau von Bleiberg nicht erreichen, 
bestehen zumeisf aus den mittleren und oberen Schicbten jenes Complexesq Bet 
Ober-Vellach und Pogoriach weisen sie einen beinahe weissen, nur hie und da 
ganz in Dolomit umgewandelten Kalk, dessen Schichtung sebr undeutlich ist.

, Der Dolomit des Dobrac wurde von einigen Beobachtern, welehe tlie An- 
wqsenheit >der unteren Trias bei Kreutli vernacblassigten, far ein viel jimgeres 
Gebilde.angesehen und man versetzte ihn Qber den Megaloduskalk, welcher am.
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Bleifierger Eralreirge alferdiiigs gegen Siiden eintUIU. abef niclif Mnter di6 ge'  ̂
waltige Bei^ma^e des' Doibrac fortsetzt, die durcb eine gaiiz selbststandig^ 
Grbebung gebfldet w«rde. Uebrigens hatte jene Annahtne keinen irgendwie- 
beachtenswerthen Gmnd. Dieser Dolomit, der grSsstentbeils grau, briichig linrf • 
bbchst undentlich gescUiehtet ist *), liegt auf den frfther beschriebenen Gutten- 
steiner Schichten und wird erst ziemlich weit dstlich vom Gipfel des Gebirges”,. ’ 
an der sogeiiannten Scharte, vom Dachstejnkalk Dberlagert, der sich schon, void 
Bleiberger Thale aus gesehen, durch seine auffallend voiikommene Schichtung 
von ibm abgranzt. Wir haben freilich im Dobracer Dolomit obigen Schichtenconr- 
plex tiicht herausfindcn kSnnen, doch wird die aus den Lagerungsverhiirtnissert' 
mit Nothwendigkeit gefolgerte Besfimmung desselben als .obere Etage der Trias 
noeh durch zwei Beobachtungen gestiitzt. Wir' erkannten in einer ziemlich be*̂  
deutenden H5he am nordwestlichen Abhange, etwa 1000 Fuss flber der Tiiaf- 
sohle von Krei^h, trotz der Dolomitisation den Kalk, der am Kreuther Kircbberge 
im Hangenden des Lagerschiefers und Muschelmarmors ansteht uhd sich durch 
seinen Reichthum an Encriniten und kleinen Brachiopoden auszeichnet. Die Aiis- 
witterungen dieser zahllosen Bchalenreste und der ganze Habitus des Gesteines 
lasseii keine Verwechslung zu *). Ferner theilteO uns die k. k. Bergbeamten mit, 
dass man vor Jahren in einem langst verstOrzfen Schurfe niirdlich von der Ort- 
schaft Unter-Notsch, also unterhalb jener Stelle, ein ziemlich machtiges LageJ* 
von schwarzem Schiefer angefahren habe, welcher Mittheilung wir %m so mehr 
vertrauen durBen, als sie gewiss nicht zn Gnnsten unserer Ansicht erfundert 
wurde. Wer in der allerdings sehr bedeuteuden Machtigkeit der DolomitmassC 
eine besoudere Schwierigkeit und unsere DeutUng derselben mit dem Profile IV,' ' 
von der Drau fiber den Kaltenbrunnriegel und Erzberg, we der Dolomit wenigCf 
maetitig erscbeint, unvereinbar finden sollte,. den mache icb auf zalil'reiche van 
Westen nach Osten streichende Klfifte aufmerksam, welche den Dolomit in den 
hoheren Regionen durchsetzen und trotz der undeutlichen Schichtung als Ver- 
werfungspalten kenntlich sind (Prolil I, in dieser Beziehung schematisbh). Bei- 
Ifiufig bemerkt, laufen sie den Bleiberger Erzgangen nahezu parallel. —  Das Vor-’ 
kommen von Encriniten nfichst dem Gipfel des Dobrac, von welchem mich Herr' 
Can ava l  freundlich benachrichtigte, kfinnen wir nur bestfitigen; wir bemerktcn 
auch Auswitterungen von Korallen und Schneeken, daruhter eine iJhemnitzia, 
vermuthlich Ch. Rosthorni Hornes', alle, versteht sich, in einem hfichst unvoll- 
koramenen Erhaltungszustande, Von der „rothen Wand" unterhalb des Kreuzes,

*) Am dcutlichstcn ist die Schicbtung in dem westlichcn Ausliiufer. Die Scinciiten fallen an’ 
der.Sudseite gegen Norden, an der Westseite gegen Oslen, an der Nor'dseite nach’* 
Stunde3—-6  ̂denten dcmnaeii in Uebereinstimmung mit den'Lagerungsrerhaltnissen der 
Slteren Pormationen auf eine gtSssere Intenailat der Erbebung im unteraten Stucice des.- 
NOUchgrabena. ^

2  ̂ Dieser Kallc ist eine im gaiuen sQdlicben KSrnten constante Schiebte^ ILipo id  bat ibn 
bei Windiscb-Eleiberg, Sefawarzenbaeb u. a. b. B. stets fiber den seWansen Sebiefern"  ̂
m i  A m m o n ite s  f io r M n s , A - io a n n is  A u s fr ia r , H nlotila t r . v m e t i  el?. bcobaHitet; ^
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welches man von Bleiberg auS auf dem'hochsten Rande des Bohrac bemerkt, 
wnrde mir ein verwittertes Bruchstiick eines grossen Qlobosen gebracht. Ebeu-. 
da kommen auf Kliiflen sehr, nette Calcit-Krystalle (R '. op R und R' . 16R) vor. 
Oesflich vora Gipfel, um den Sjuidrand der Villacher Alpen, und im Absturze des- 
selben -ins Gaitthal nimmt der Dolomtf eine.rbthliche Fiirbung an, und man eri- . 
k ^ n t deutlich, dass einzelne SeUichten ebemals intensiv roth oder rothbraun 
waren. Ich ti-af uinen solchen Kalkstein, als icii vonA'illach in siidwestlicher Rich- 
tung fiber den bewaldeten.Theii der Alpe nach Ober-ScliOtt ging, ungefahr eine 
Viertelstunde vdr dem Absturze, leider vie! zu wenig entbliisst, urn seine Verbalt- 
nisse zu dem darunler liegenden Dolomit und den ihn gegen Villach zu. fiber- ,! 
lagenideii vyeissen Dachsteinkalk wahrnehmen zu kSnnen. Der isolirte Felsen bei 
Poderaun besteht aus Hallstatter Kalk, doch aus den imtersten.Schichten, denn 
am Fusse desselben an der Poststrasse zeigt sich ein dfinngeschichtefer, bei- . 
nahe Iscbwarzer - Kalkstein, den-man fuglich als Guttensteitier Kalk ansprechen. 
darf.. '

Bevor ich die abnorm gelagerfen Triasgebilde bespreche, will’ ich einige, 
Worte yorausschicken fiber den D a c h s t e i n k a l k  oder | dega l odus ka Ik , „  
dessen im Yorhergehenden scliori mehrmals gedacht wurde. >  • ,

. In Bleiberg nennt man diesen Kalk den „erzfuhrenden“, 'insoferne mit Recht, 
als sammtlieheErzlagerstatten: des Bleiberger und Kreuther Revieres sich,in dem- 
selben befinden.' Ulan wfirde aber gewaltig irreii, wollte man diesem Ausdrucke 
irgend eine stratigraphische Bedeu'tung beilegen, denn das Bleierzvorkommen 
d es‘„heiligen G«ister“ Revieres, so wie das im Rubland und bei.Kellerberg an 
der Drau, auf welchem letzteren ehemals Bergbau betrieben wurde, gehort den 
Tcias^chicbten an. . ; *, ,

’ Vom Kovesiiafik (5 7 4 4 'A) an bis fiber den Kaltenbrunuricgei besteht der 
Kamm und der grosste Theii des Nordabhanges von dem uordliehen'Bleiberger . 
Gebirgzuge aus Dachsteinkalk. Das Gestein ist weiss, am Tage sehr deutlich , 
geschichtet. und durch die nicht selten vorkommende Bivalve, welcjie schon 
WuLfen's Aufmerksamkeit auf sich zog, charakterisirt. Andere orgaiiische Reste, . 
meist Korallen, trifft man darin viel weniger haufig an. Seine 1 — 3 Fuss machti- 
gen Sehichten verflaehen im Ausser-BIeibei'ger Revier unter 10—23 Grad, niemals 
unter eineih grossern Winkel, in Sfld Stunde 10 bis 14. Wir konnen desS- 
halb, wenn wir die Liegendgfanze der Formation nicht allzutief in die yorer-: 
wahnte Zwisehenschichte von Dofomit verlegen,. ihre Machtigkeit nicht fiber 
2000 Fuss schfitzen. Der Dolomit im „he|ligen Geister“ Revier, welcher zwischen 
Huttendorf'und^Mittenwald (nordostlich von „heiligen Geist“). die schrolTen Ge- 
hange des sclimalen und jah absinkenden Weissenbachgrabens bildet, wird durch 
ausgezeichfiete; wenn gleich.schlecht auszubringende Exemplare des 
triquetcr als Dachsteinscbiebte bezeichnet und gehfirt den unteren, allcntiialben 
doloniitischen Abthcilungen an, welche durch den Kaltenbrunnriegel . von_der 
Nbrdseite herein fortsetzen. Die Scbichted fallen luer in der oben angegebenen’ 
Richtung,’ aber stellenwe.ise a-echt steH, uriter die hohe Thalstufe von „heitigen

K. k. geologische Rei^hsanAalt. 7. Jalir^aogflSSC. 1. ■* ^ Q
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^^Geist" ^in (Kapelte Fuss) oder* stosseu, •v'lchtiger. gesagi, atnter sieilen
Wiiikeln an die Triasgebilde, weldie die Grundlage dieser Stufe bilden. • 

Das Gebange des. Erzberges zwischen Hiitlendort' und Bleiberg ist nur zu 
oberst — nabe dein Gebugskamnie, dessen niedersteu Punct westlicb voni Kalk- 
nock (bei 4600') ich 4376 Fuss iiber dem Meere fand —  subrolF, im Uebrigen 
bat es eine breite convexe Bosuhung, welche. ubei- und iiber init aittn'und neuen 
Balden bedeckt ist. Hatten wir unsere Karten bier nur nach der Beobacbtung 
iiber Tage aufn^hmen konnen, so wiirden wir das ganze untere Gebange als 
Schutt verzeiehnef baben, mit einigen wenigen iselirten Puncten von Dacbstein- 
kalk und Triasgebilden, weicbe letzteren aber diircb Verrutscbungen und uber- 

*diess dureb eine Bedeckung von Gebiiscb und einigen Feldern der Beobacbtung 
entzogeu sind. Der ansteiiende Dachsteinkalk tritt stellenweise noch hinceicbend 
deutlicb daraus bervor, so nacbst dem Dorfe Bleiberg in nordbstlicber Ricbtung, 
wo eine Schicbte unter 25 Grad hereinfallt und die holier gelegeiien Hauser 
des Ortes tragt. Sein weiteres Verbalten werden wir alsbald. kennen ierneit^

Dass auch am siidlichen Gebirge — ani Dobrac — Dacbsteiiikalk vorkoinmt. 
babe ich scbon fruher. bemerkt und angegeben, dass er erst an der „Scbarte“ 
(in einer Meereshohe von nur 5166 Fuss) beginnt. Er setzt von bier, iiber die 
Br.unntratten bis air den Weg gegen beiligen Geist und an dieses Dorf seJbst 
fort (Profit IV), bildet nordlicb davon eine kleine Kuppe, weicbe durch die inacbtige 
Schotterbedeckung der Stufe von dem Gebange getrennt ist und lasst sicb, immer 
das ziemiich steiie Gebange iiber der Stufe einlialtend, bis an die Terrassen von 

' Goritscbacb und Schmbizing verfolgen. Auch die Abstiirze bei Judendorf und der 
Schrotfabrik scheinen noch ihm anzugeboren, doch tritt da in, der-Tiefe wobl 
scbon der HaUstatter Kalk von der Siidseite heran. Die siidliche Granze dieser 
zusamrnenbangenden Partie, welche,- so gross pucb ihre Ausdehnung, docb nur 
ein kleitier Ueberrest der ganzen Formation ist, scheint dem siidlichen Bande 
der Villacher Alpe beinaiie parallel zu laufen, von der Schrotfabrik gegen die 
bbheren (westlichen) Alphiitten, die von der Scharte. nicbt mehr weit entfernt 
sind. Die Lagerung des Katksteines zeigt wenig RegelmSssigkeit, ich lasse dess- 

, balb eine ganze Reihe von Angaben des Verllachens> folgen:
An der Scharte 50 Grad in Nordosten; oberhalb der Fundgruben ,(OSO. von 

Hiittendorf) 40-T-5DGrad in Osten; nocb holier am selben Gebange 30— 40 Grad 
nach Stunde 10; im ganzen Huttenthal (Graben siidsiidwestlich von beiligen Geist) 
50—70 Grad nach Stunde 4; in der vereinzclten Kuppe 40 Grad nach Stunde 3— 4; 
siiddstlich von beiligen Geist in Siiden, am dstlichen Rande des Gebirges in Westen 
bis Siidwest unter ungeRihr 30 Grad. Diese Angaben auf die Karte aufgetragen, 
machen ersichtlicb, wie der Dachsteinkalk von der H6he des Gebirges gegen 
beiHgen Geist berabfallt, aber doch im grossten Theil der Gebirgsriinder wieder 
-in den Berg zuruckgeworfen wurde. In seinem petrographische'n und palaonto- 
logischen Verbalten stimmt er mit dem vom Erzberge vSflig iiberein.

• P̂ un zu den T r i a s s c h  i c h t e n  im Bleiberger Thale. Sie besteb^n aus Kalk 
uod Schiefi^^Pi^^nter dem Worte , ;L a g e rs c b ie (e r“ versteheai'die Bergleute
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einen 8— 15 ^lafter mSchtigen duiikelgrauen und braunUchen M«rgelschiefer, 
welchei’ einzeliie Schichten, aiicb wohl nur Mugeln von fosten", «benso gefarbtcn 
Kalkmergein enthSlt, steHenweise sandig wi ld, und dem unter 20—30 Grad 
einfallenden Megalodnskalk ziemlicli ̂ teil — unter einein Winkel von 40— 50 Gi*ad 
und darOber —  aufgelagert 1st. Dieser Mergelschiefer bildet einen regelmassigen 
Hauptzug —  im Hangenden steHenweise begleUet von kleinen NebenzOgen — der 
zwiseben der Ortschaft Kaduschen und Hiittendorf beginnt, in einein Bogen nord- 
ostlieh von Hdttendorf sich hSher arti Gehange hinaurzielit, dort vom Kreuzstollen 
(78 Klafter fiber dem Friedrichstollen, also 3254 Fuss fiber dem Meere) mit einer 
seicht wellenformigen Kriimmung bis in die Thatsohle im Dorfe Bleiberg berab- 
sinkt, von wo er nach einer geringen Knickung in beinahe westlicher Ricbtung, 
angedeutet durch die Mundlocher der Stollen Friedrich, St. Thomas und gottliche 
Vorsicht, gegen Kreuth forfsetzt 0-

Diese^ Mergelschiefer ist dieLagerstattederBleibergerTrias-Versteinerungen, 
von depen weiter unten ein Mehreres. Der in den Mineraliensammlungen geschStzte. 
in palfiontologischer Beziehung aher wenig interessaiite M u s c h e l m a r m o r  ist 
ein iHitergeordnetes Gebilde in deipselben und auf eine Gruhe des KreutherRevieres 
beschrankt. ■

.Das Hangende des ^Lagerschiefers" ist urn Ausser-Bleiberg ein grauer. 
b i t u mi  n o s e r  Kal  k, welcher eine rnehr oderwenigerdolomitischeBeschafTenheit 
und selten aber deulliche Schichtung zeigt. Er liegt dem Lagerschiefer in einer 
nicht bedeutenden Miichtig\eit auf und scheint keine organischen Reste zu ent- 
halten., Ye>'a>uthlich fehlt die darah so reiche Kalkschichte von Kreuth dem 
Atisser-Bleiberger so wie dem heiligen Geister-Reviere. Der Bergmann kennt 
ihn unter dem Namen „S t i ' u k k a l k “ als ein taubes Gestein, kann aber andere 
dolomitische Kalke, z. B. den Dolomit des Dachsteinkalkes am Weissenbach, nicht 
genau davon nnterscheiden. Uebrigens konnen in dem durch und durch auf- 
geschlossenen Gebirge dergleichen Verwechslungen nicht mehr viel Schaden an- 
riphten. Stratigraphisch genommen ist dieser Kalk wohl nichts atideres als ein 
Rest der hoheren Triasschichten, welcher den versteinerungsffihrendeh Schiefer 
confofin und in jeder Beziehung normal Oberlagert.

Auf eine Al»veiehaog von dor Regelimlssigkeit dieses Zuges will icii gleicli hier aufmerk- 
sam maclien. Sie belriift den Winkel, wciclien .der Lagerschiefer innerhalb des Dorfes Bier- 
berg zwiseben dem „Bleiplattcn-“ und „Friedrichs-Stollcn“ bildet. tn erstgenannten Stollen 
diirchfuhr man den Sstllchen Schenkel des Winkels und fand ein sudwestliches Streichen 
desSehiefers. In dem weiterwestticligeliegenenFriedrichs-Stollen streicht dcr Schiefer in 

.Westnordwest,'wo beide Schenkel in einen Scheitelpunct zusammentrelfen sollten, ^raf' 
man den Schiefer gar nicht an pitd darf aus einigen naeIrStunde 12 streichcnden „Kreuz- 
kluften** im erzfOJirenden Kalk schliessen, dass der Zug anstatt cmer cinfachen Knickung 
cine {tcihc ron kleiuen Verwerfungen crfahren haL durcli welche er aus der sQdwestlichen 

‘ Bichtung in Wcstiiordwest abgelenkt wurde. Die recht interessanten Einzelheitcn des ' 
* bege'nstandes sind aus denUrubenkarten derHerrcnGewerkcn Franz Hotlen-ia undFeVsi * 

t Avieht an enljnehiireo. n , ■ ■ “ ' ' ■ V
, " - 10®. .
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Das 'l îsher 
Gesagt© ujid ein 
Blick auf die Pro
file^ I, ' II und JII 
diirfte genOgen, uin 
die |^agerM n.gs- 
V e r  h a I f n i s s e 
zwischendenTrias- 
schichten und dem 
anderseifs als ante- 
yen Lias eewiesenen 
MegalodusKalk del' 
Hauiitsaehe 'nach 
ersichllich und die 
E n t s t e hu  ngs-’ 
w eisederSchich- 
fen begreiflich* zu 
machen. Vyabrend 
ein,er bedeuten-  
d ^ n  E r h e b d n g  
d e r e r s  t e r j e  ji, 
s e n k t e  s i ch  der’ 
n 5 r d I i Q h e G er 
b i r g z u g  u n d  
d e r  a g e  r - '  
s c h i e f e r “v, als
das  p l a s t i ^ u h e  
Medium,  w u r d e ’ 

, i a n g s  , d e r ;  mif  
dein l l aup t s t r e i -  
c b d n  d e s , G- e -  
b i r g e s  iiber'eih.- 
s t immenden Yfiri  ̂
w e r f u n g s p a | , t e  
Qber  d e n  Li as - ,  
k a l k  e i n p o r g e -  
s c h o b e  n. t 

Ich . scbicke 
die$e unsere jin- 
siclit, welchew die 
mit den Alpen ver- 
traute»“ Geologen 
katim ' befreinden

    
 



« Die’Uingebting von Defltsch-BIeiberg'in Karntfflr .i'? ,

•wird, der Besprechung einiger EinzelTieiteii voraus, vvelche mir ZW; nBher«n' 
Prftfung derselbeii besonders geeignet scbeinetv., -

'Zum Studium der (fiir BleibergJ regdmSssigen Lageningsverbaltnisse b e -, 
senders geeignei, sind die in einer Qtielre liegenden' Stoiien ;,Francisei“ and 
„Kr€!uz“ nordostlich gon Wuttendorf. (Profil II). Ersterer ; Hegt 33>, letzterer 
70 Klafter ttber der Soble des Friedribbstollehs (in Bleiberg), dessen Meeresbobe 
ic t anf 2810 Fuss beslimmte. - 'i

a TbaUohle bei.H»tteii<jort 2612'. h CrancisciisioUcn 2918'. c K reu?.St»llcn 325V. <1 Iloalcrio-Stollen S m '.
I* ' e Kamm des jf.raltprges, eirca 4600'. • ' ' ’

Oberef Triaskalk. Triasschiefer (S t. Cassian). Sg;. Der. „$chtcfergaag.*^'4. Daebsteinkalk. 7. Scbutt. D. Dolomit.

n Hiihe =  Lan^e, 1 l^inie c= 100 Pass;

■ Der Francisci-HauptstoHen durchf^brt jnnerhalb des bituininosen Kalkes zwei • 
drenig macbtige Lager von grauem Schiefer, welcher keine oder sebr wenige Ver- •• 
steineiTingen enlhalt, endlich den Hauptl^erschtefer etwai la  Klafter machtig 
und gelangt in den ^erzfuhrenden'* Kalk, derlhier (ausnabmsweise steil, doch 
immei* nocb flaeher als der Sebiefer) unter 36-—3S Gradn/ach Stunde 13— 14 
einftlBl. Die beiden Hangendlager beisaen aucb zu Tage aus und bedingen 
fortwiibrende Yerrutschungcn des bbnediess ,steifen Gebanges. — Der Kveuz- 
'HauptStolI^ trifft unter einer etwa 2B Klafter maebtigen Decke aus „bituminbsem 
Kalk*' nun das Hanptlager (12 Klafter machtig), in welchem der Sebiefer zu <. 
eberst isehr steil; von der 6. bis 8. Klafter an unter einem Winkel von 4S Grad nach 
Stunde 18 (red.) einfallt Ueber Tags lasst sich dcrSelbe in ziemlicb grosser Aus- 
dehnung fiber die klcinen Stofen und holneren Absalze des Gebfinges verfolgen, ist 
aber so sebr von SchUit und abgeru^scjiten Kalkmassen bedeckt, dass man fiber 
sein Verhalten ganz im Unklaren bliebe ,. wennibn nicbt die \veiter westlicb ge- 

Tegpnen Bergbaue in der vorangegebenen'Wefse auf^escblossen batten. Man 
berberkt bie und d a , z. B. unterbalb der „Sa)zfratten;^, einer jener Slufen, 
den Sebiefer in Verbindung mit den ibm normal aufgelagerten („bitumin5sen“)  
Kalkstein, Ivelcher ^usnabmsvvcise'nicbt intensiv rothbraun, gefSrbt und niebt' 
dolomitiscb ijt. " | .

• .Subr Interessaht .ist das Verbalten des. Sebiefers in den zwiscben beiden 
HshiptstoHetii getrreben^’Strcehen, insbesondere.in dem sogenannten „Sebiefet^-'
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' gangschlag"; hier ist,-wie beisteh'ender Holzschnitt Fig. 1 zeigt*‘der .Schiefer; 
Svelcher, wie anderwarts, den br^unlichen, wirklich bituminpsen Kalk ( 4)  voro

Figur 1.wohlgeschichteten und mit 2S .Grad einfallenden'Mega- 
loduskalk (i6)  trennt, anf eine kaum 2 Fuss miichtige ;
Schiehte (e) redncirt, die v^tlig -seiger stebt und am 
Liegenden van einer scbmaien Bleiglanz fuhrenden Letten- 
kluft (d) fStreichen Stunde 8) begleitel wird., Dass diese 
Schieferschichte mit den viel machtigeren Lagermassen 
der beiden Hauptstollen in Verbindung stebt, ist durch 
die Vermessungen des k. k. Oberhutmannes: Herrn H d r i n g  erwiesen '(siehe 
Profil U), aucb wird sieh die Ueberzeugung davon Jedem, der diese Strecken 
befSbrt, anfdraRgen; e$ nimmt aueh dessbalb Wunder, dass dergleicben,> den' 
Bergleuten wohlbekannte Tbatsacben den Glauben an eine normale und stilk 
scbweigend verstandende concordante. Lagerung des Scbiefers auP dem „erz-* 
fuhrenden" Kalk nicbt scbon langst gesturzt haben. Ich muss noch bemerken, 
dass der Lagerschiefer von Francisci und Kreuz wohl nicbt reich an Ver- 
steinerungen, dock rollkommen charakterisirt ist durch den fast nirgend fehlen-'" 
den Ammonites fioridus.

Von AufscblQssen der g§wohnKcben Lagerungsverhaltnisse will ich nur noch 
des Stollens St. Thomas (westlich von Bleiberg in der Thalsohle, -siidlich von. 
Ober-Notsch) in Kurze gedenken. Der „bituminose“ Kalk ist bier ziemlicb gut,* 
mitunter audi diinn gescbichtet und fallt unter Winkein von nur 20 bis 30 Gracf 
nach Stunde IS (red .).. Das dunkel brhunlichgraue Gestein gebt erst iii wechseU 
lagernden Schichten, dann vollig in einen harten scbwarzeni beinahe thon-v 
schieferartigen Mergelscbiefer uber, der endlich weich, blattrig, zum gewbbniicben 
Lagerschiefer wird, der sicb mehr und mehr steii aufriebtet und am erzfQhrenden- 
(Megalodus-) Kalk mit einem Vertlhcben imter 48 Grad in SiidsQdwest scharf.'

, absetzt. Sowobi der Scbiefer als die darin enthaltenen kalkigen Schichten 
sind scdir reich an Versteinerungen und ich‘ verdanke ibm den grossten Theit 
meiner Ausbeute; Der erzfQhrende Kalk wird — beilaufig bemerkt —  unweit"* 
yom Scbiefer von einem scbwachen, fast seigeren Gange durchsetzt, der ostlicb- 
streicbt.

Fur absonderliche, der Geologie von der Natur gespielfe Possen.balten dif 
Vorkampfer jenes Gfaubens gCwisse irregulare Scbiefervorkommen, welche unter 
den Namen „ K r e u z s e h i e f e r “, „ D e e k e n s c b i e f e r “ u. dgl. bekannt sind. 
Dass sie ibr keine grosse Gefabr bringen, holfe ich in Folgendem zu zeigen. *4

Die Bane Jofaanni und Maria-Lichtmess, nordostlich nSchst Bleiberg (letztererFV 
Hauptstollen 88 Klafter Uber der Soble des Friedrieh-Stollens), gehen ganz und gar 
im Megaloduskalk um und treffen nicbt mehr den in's Thai bcrabgedrOckten 
Sehieferzug. . (Sie sind angedeulet hu Profit 1.) Der Kalk, dessen Scbichtungi 
irian̂  fiber Tags besser wabrnimmt ais in der Grube, wo er sicb elwas dolomitisck.. 
zeigt, fallt unter 28Gradin SUdsUdwesten ein. Darin setzt eine merkwUrdige, dem 

in pebmgraphiseber Hinsicbt Uhniicbe Gangmas6e-,aiuf,/\v«ldhesifl

    
 



Die Uingebung vo^ Deut8c)T>6Wibefg in  Karnten. •79

den hoherea Teufen von Johanni auf einer Stunde 2 ^ -3  streiehen'den Gangkiuft 
nur V«-^2 Fuss mgchtig beginnt, im h d h e r  g e l e g e n e n  Maria-Licbtmess-Haupt- 
stollen«abei' eine sehr^bedenteiide Machtigkeit — bis 7 Klafter — erreicht und von 

««inem ebenen« Stunde 3 —4 streichendenGangblatte 0  gegenNordenl>egranztist, 
gegen Siiden jedoch an eine sehi* unregelinassige und stark gekrdmmte Flache 
ties Kalkes stdsst. Dem Streichen naeh hat man sie weder in den unteren nocfa 
in den eberen Teufen weit verfolgen kdnnen, in Maria-Licbtmess sogar das regel- 

, mSssige Gangblalt sehr bald verloren. ’
Diese brSunlichgraue schiefrige Mecgelmasse ist zum Theit sehr weich iind 

initLejtten untermischt, voH von Brockpn eines weissen sehr brhchigen, selbst 
zprreibiicben Dolomites, fillirt mitunter auch Erzbrocken (Bleiglanz). Znm Theil 
aber.ist sie fest wie der „Lagerschiefer“ ; stellenweise stark sandig. Einzelne 
Butschflachen diirchsetzen sie nach verschiedenen Richtungen; von einer eigent- 
lichen Schichtung zeigt die Masse in Maria-Lichtmess keine Spur, nur in den 
"minder mSchtigen tieferen Partien zeigen sich Schieferblatter,-welche dem Gang- 
biatte''parullel’laufen. An eine^ Stetle sah ich eine kleine lagerfbrmige Partie von 
der Gangmasse sich abzweigen. Nach organischen Resten, grosseren sowohl als ' 
mikroskopischen, suchte ich vergebens.

I. .'Wenn man schon aus den eben beschriebenen Verhaltnissen mit grosser 
Wabi*scheinliehkeit entnehmen. kann, dass dieser sogenannte „Kreuz8chiefer“ ' 
■nichts anderes ist als eine aus dem Materiale des „Lagerschiefers“ und ailderen 
G^steihen gebildete Aus f i i l l ungs mas s e  einer unregelmassigen, zum Theile 

<«^hl auchform>gen G a n g s p a l t e ,  so wird diese Ansicht dadurch zur Ge- 
wissheit, dass die Masse iiber Maria-Lichtmess zu Tage geht, und dass eben dort 
an£ der „Floriantratten“, einer kleinen Gehangestufe, eine Partie von Sehiefer, 

'Ifermuthlich ein Rest der ehemaligen Decke von Lagei’schiefer, sich ausbreitet 
und mit allerlei Verrutschniigen sich westKch gegen das Dorf herabzieht. — Der- 
gleichen Gangspalten mussten wohl, insbesondere wenn sie durch auf- oder ab- 
Steigende Gewasser zu Schlauchen erweitert waren, nach der Ueberschiebung 
*468-Schiefers durch ihn und durch das allmSiig aus iiim abgeschlammte Materiale 
uusgefuRt werden ‘

- Minder klar wurden mir die Lagerungsverbal tnisse einer Sdiiefermasse in 
dam zu obefst auf der Boschung des Erzberges befindlichen Bergbau „ R o d l e r i n “ 
(StoRensohie 146 Klafter iiber demFriedrichstollen =  der Meereshohe 3884Fuss,

ich gebrauche absicbtlich die in Bieiberg iiblichen, auch andcrwiii ts nicht freinden 
' ‘ Ansdruelle.' > ■ ’ ' > . \

In. Maria-Licbtittess kam nian auf eine alte Zeclie von Schrammarbeit, weicbe zu Tage 
' verliaut, untcn mit Scliutt, Gerolle, menscldich«n und thieriscbcn Knochen errollt arar- 

Ein. monsChtiches Skclet lag zu unterst. Die Knochen von Thieren, vorzSgJich von Vogeln, 
'aollcn stellenweise so dicht und durch fesicn Oruss verkiltet geweseq sein, dass sie 
■ cln.d Breccie bUdete;n:' ^  Mittbeilung dcs Vorsiehers Kuri  der von Hoi  I en ia ’scKcn 

t*-GiawerkschdfU . ■* l ' : *
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baromelriscH^ bestimmf 3772 Fuss),/w elcbcn,. ich'* nicht hiiireiobend geirau 
ttiitersttcben bounce. ’ Da er betnahe ib d«rselbeb Quere nut. Prarrcisci uird Kreuz 
Uegt, babe icb ihu in das P<-oni II n)it .ai^genoihmen. ' « ' ' . 'if
* ' '  'l>erSt6l1en isf.im erzfuhrendenKalke gelriebcn, welcher an fangs fest, weitef* 
im Berge aber schr brilchig, etwas d«foit»(isch und undeutlich geschichlet'ist. 
Gegen Ende der 40. Klafter kommt inan an einen graueii, etwas bHuminoSeii Kalt 
(Trias?), gleicb darauf aber wieder aitf erzfiihrenden Kalk, welcher wdn jeneni 
mOglicherweise' durch ehvas SeWefer getrennt ist. Wenige Klafter weiter (gegen 
Nofden) setzt der erzfiihrende Kalk wU einer gegen Suden unter 45 Grad eiil* 
faflenden Ffache ab und man betihdet sich in einem grauen inergcligen.S’chiefer, 
der anfangs sehr wirre, weiterbin zum Tlieil sehwach in $adwesfen geneigt, zurti 
Theil horizontal geiagertist. Ich kottnte ddrin nur 20 Klafter weit vordringcifc, 
und muss auf I’ren und Glauben der mir: von liiebreren Beamteir und Gewerfcen 
gegebenen AiiskOnfte antiehmen, dass er in der SB.— 35. Klafter an den erz- 
fiihrenden Kalk des Geb|rgskammes stSsst: Ich fand'bier keine Versteinerungeri 
im Schiefer; doch sollen elnige dapin vorgefcommen sein, auch stimmte er mit 
dem Lagerschrefer von Jobanni und andern Orten uberein und ist w'ohl fbr eine , 
vePeinzelte Partie des Lagefsebiefers zu halteii, welche mit einem grossen 
Triimme des Hangendgesteihes in einer, aUerdings sonderbar geformten'Mulde 
des Megalodnskalkes mngepresst wurde imd so von der oberfliiehlichen Zerstorilng 

. versdiont blieh. hiteressaat ist die bedentende HSbe, bis zu welcher der Trias'i 
schiefer ttber den luaskalk emporgeschobnn wurde. > ' ‘ ‘ '

 ̂ Ein noch anderes Formverhaltniss des iti den Eiaskalk eingedrungenen TriaS-v 
'schiefiers, eines sogenamiten „Deckenschiefers*, zeigtider noch wenig ausgedehnte 
HofTnungsbau „St. Georg ,  im Brande l " ,  welcher’ eine halite Stunde n<frd- 
westlich von Bleiberg (in Herrn F o e tte i 'le -s  Aufnahmsgebiet) und mit dent, in 
der Tbsdsohle liegenden Hauptslolkn „giitllicbe Vorsicht" in nahezu gleicher 

■ Quere; aber il 21 Klafter dardber erbflhet wurde (Prolil III). •. ' •

1‘rofil 111; — VVestlirfi bci Btcilierg..

Gfrtll. Vorsitht eiri'ti 2701)'.
• . t

1-.

Slollvii:
Kanipf.4ci Erilicrg’«i» eir«» 4700'.

1 rtberrt TriUdkalljr (Si. K. iDi* lla$ce x̂ rriitflein ♦.^  ; : Heiiikaik. 7* StJiolG p : Dolomil. i
' nobe i  Lmie.«s 400 t̂iss.

* *1 ' ■
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Hei*!- K-r«IU Vel-waiter * der v«n Mdhlbaeber'schen Gewerkschaft> war* so 
freundlich^ die trrube anit niir zu ^faliren. * ,

Wiihrend ut deii unteren Rauen die sebon bei St. Thomas erwibnten regel- 
massigen Xiagerungsverbidtnisse hcrrschen und der Dachsfeinkalk unter detft ge«? 
wbhnlicben Winkel geg«nSiidsQdwesten yerfldcht, andert sicham b&beren Gehdnge 
die Lagerung desselben. Die Sehicbten neigen sicb in das entgegengesetzte Ver- 
flaehen find fallen an einer kleinen vorgescbobenen Wand, iii die der S t  Georg- 
stollen geti'ieben ist, unter-einem kleinen Winkei in Nordeo. Nacbdem man et\ya ' 
10—IS Klafter w eitin  diesem festen weissen Kalk durcbgescblagen batte, warde * 
man durcb einen grauen Schiefer vom Anseben des gew5bnlicben Lagerschiefers 
iiberrasclit, welcber dem Kalke gleicbformig, d, i. mit einem Verfl3chen unter 
20 Grad iuStunde 20— 23 aufgelagert ist. Da nacb weiteren lOKIaftern ein Han- 
gendes nicbt erreicht wurde^ trieb man einen seigeren Schacbt in demselben and 
kam in der 9. Klafter auf den niunlichen weissen Dachsteinkalk, der bier aber. 
unter einem Winkel von 4S Grad nach Stunde 23—24 einschiesst, und scblug nun 
auf der oeugewonhenen Soble bisher einige Klafter in die Lange und Quere, obne 
dass sicb dieVerb8ltnis.se geanderthatten. Da es mir bedenklicb vorkam, dass der 
Kalk So obne Weiteres auf den Schiefer liegen sollte, untersucbte icb die Auf- 
iagernhgsgrdnze sehr genaii und fand, dass zufolge dem beiderseitigen Yer- 
flachungswinkel ein kcilformiger Raum zurfickbleiben musse. In der That 
zeigte'sieh nach der Liiftung.eines provisorischen Zimmers eine wirre Masse von 
Letteti mit Mugeln und Trdmmern von ganzen Sehicbten des braunen bituminosen 
Kalkes als Keil zwischen dem Schiefer und dem Kalke.. Ueber Tage sieht man den- 
Kalk^m Kamme des Erzberges, der unweit vom Bergbau jab ansteigt, wieder regel- ' 
massig in Sdden und Siidsudwesten ninfallen, es beschrankt sich somit die das 
Scbiefervorkommen begleitende Schichtenstorung auf einen Complex von ungeftihr 
60-^100 Klafter Gesammtmachtigkcit.

Was icb aus dieser Beobachtung folgerte, brauehe icb nach den frOher be- 
schriebenen Fallen kaum mebr zu erwabnen, — gewiss nicbt die normale Ein- 
la^eruiig des Sehiefers imDachsteinkalke, von der mich dieser Aufscbluss batte 
iiberzeogen sollen. . ‘

Hiemit glaube icb die scbwierigsten Falle, die mir im Ausser-Bleiberger 
ReVier bekannt' wurden, so detaillirt als noting besprocben zu haben.

. Im R e v i e r  von b e i l i g e n  G e i s t  verbalten sich die Triasgebilde anders.
* Der Leser-erinnert sich, dass der vom Kaltenbrunnriegel-unter der lai^eo 

Gehangestufe Kadutseben gegen SQden und Siidwesten mebr weniger steil in den 
Weisseubachgraben hereinfallende Dolomit den unteren Dachsteinscbicbten ange- 
h8rt und, durcb die ihnen eigene Bivalve charakterirt ist (vgl. Seite 73). Icb fand' 
ziemlich woblerltaRene und durcb Hire Grosse ausgezeicbnete Exemplare an der 
Strasse-oberbalb des Wasserfalles, den der Weissenbach ttber die jaheste Stufe 
seines engeb, an landschaftlichen Schaniteiten so reicben Tbales bildet,' Mebrerp' 
wurden leidbr zerstorf^iinmerhm gibi es deren noch genug, um jeden des Weges ' 
kommenden Geologeft von der stratigraphiscben Bedeptung dieses Ddamites 

-K. !(• gbologUchf ReichsaD$UU.̂ 7< iahrgang 1 5̂6.1. 11 . '
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iiberzeufea. die Sehotternatar des Thales Sttssertev.sieh nrcht s.ondetrlich in der 
bagerang derScbichten,wenigstens nichtita derTiefe; imGegentheil fallen sie an 
beidep Gehangen ziemlich in gleicher Richtung, rrenn auch ira Winkel verschieden 
^nachStunde if)—'14) ein. Dass sie in der Weise, wie Profil IV zeigt, an die von 
dem Bleiberger „LagerscI»efer" und „bitumindsen Kalk“ abgerissenen. Tria$' 
sebicbten stossen, in welchen der Bergbau dieses Reriers umgeht, babe icb scboo 
frfiher erwabnt, wenigstens .konnte icb die min in den Stollen ^heilige# Geistl*, 
„Saodtnerin“, ‘„Pfeifergriibel“ «nd „Johann von Nepomuk“ gebotenen Aufsehlusse 
■nicht anders deuten. , ~
 ̂ Die Tn'asgebilde bestehen bier wie anderwarfn a u s S c b i e f e r u n d K a l k .  
da aber letztwer zum^st stark dolomitisch, also nicht. leicht von dem fiber Tage 
am Gebange des Weissenbaebes anstehenden Dachsteindolomit zu unterscheiden 
ist und erstere ob einer ganz ausserordentlichen. Zerriittung des Gebirges nicht 
im mindesten feste Anhaltspuncte gewibren, kann icb damit nicbt wie vorhin ver- 
fahren und beschranke mich darauf, meine Beobachtungen in den Gruben aufzu- 
zeicbnen, welche wohl nur die Einheimiscbeh mit einiger Theilnahme lesen werden.

Das „ P fe ife rg r f ib e l '‘ .ist von den erstgenannten diebdchste, und dieSohle 
des Stoltens bat nach meiner barometrischen Messung die Meeresbbhe 2S3S Fuss. 
Der Stollen durchfdhrtin denersten 60 Klaftern einen licbten dolomitischen Kalk, 
zum Theil brdunlichen sehr briichigen Dolomit, wie er. im Graben ansteht,. darauf 
kommt grauer Lagerscbiefer, der unter 30—80 Grad nach Stunde 7— 8 verflacbt. 
Der Stollen durchfahrt ihn zum Theil dem Streiehen nach, seine Maehtigkeib ist 
also nicht bekannt. Daran stosst steil der (bier) erzfBhrende Kalb>- der kein dent- 

' Itches. doch im Allgemeinen nstiiches Verflachen zeigt und weder durch^Ver?- 
steinerungen noch pefrographisch cbarakterisirt ist, nach anderweitigen Beobachr 
tungen aber wohl der Trias angehort. — ̂ Die Erzgdnge streiehen Stunde 6, 8, 9: 
Sehr versprengte Erze, hiiufig nur zweizollige Gangmassen. — Interessant ist ein 
„Scbiefergang“ im erzlbbrenden Kalke, d. i. eine mit einer gliinzenden braungrauen 
Lettenmasse ausgeftillte Gangkiuft. Der Letten hat (wohl nur durch Pressung) 
eine Art von sebiefriger Beschaffenheit angehommen, ist aber dem Lagerscbiefer 
velUg unahnbefa.

Der Stollen „Sandt ner . i n“ liegt utn ein Betrachtliches Refer und 37 Klafter 
uber dem Weissenbach, wo die mit dem Rinnsal beinahe zusammenfallende Sohle 
des beiligen Geiststollens von <nir auf 1968 Fuss Meereshohe bestimmi wurde. 
Zuverderst der lichfe Dolomit, zum Theil tief gelblichbraun, ungeschichteti* Er 
enthfilt einen kleinen Schieferzug, den die Leute auch „Kreuzschiefer" nennen, 
aus welchem Grunde, konnte icb bei dem Mangel von Schichtung im Kalk nicht 

' erfabren. Er streicht ungefiibr Stunde 3, beinahe saiger. Den Lagerscbiefer trifit 
man erst sehr weit ira Gebirge; er verflScht wieder nach Stunde 7 — 8 , und ist 
ungefsifar 22 Klafter mSchtig. In den Verhauen noch. vie! weiter im Berge kommt er- 
abermals zumVorscbeiiK Der darauf liegehde'(erzfQhrende) Kalk is‘t Feinahe ganz 

• w ei^, aber stark dolomitiscbund wird merkwfirdiger Weise fiberlagei't von einem 
ausgezejchnet bituminbsen, sehr festen Kalke, welcher auch einen: bedeutenden
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Magnesiagehalt hat. lie tz t^ e r fallt Von jenem unter 30 Grad, in Nordnordwesten 
ab; leider ist er nicht durchquert worden. Nicht uninteressant ist eine sehr b^- 
deutende Tagtliift, welche den vorderen Dolomit von Osten bis Westen dureh- 
setzt und in den etwas hbheren Bauen (Johanni Oswaldi 72 Klafter ttber dem 
Weissenbach) gteichfalls durchfahren wurde. Sie ist mit theits lesenv, theils ver- 
kitletem Doloxnitscbutt gefuUt, enthatt auch schdne Erzstufen. MaA nennt ,diese 
AusfQlldngsmasse/„das gemalener Gebirg“. •

Im h&i t igen G e i s t s t o l l e n  am Weissenbach ist die Schichtenfolge: der 
Dolomit der unteren Dacbsteinscbichten mit einer kleinen gangartig auDre- 
tenden Schiefermasse. — In der 170.— 180. Klafter ein ungeM r 5 Klafter 
mbchtiges Schieferlager, welches ^ach Stunde 1 bis 2 (t) einfailt und schBne 
Exemptare von A. Fhridus, auch ein'zelne Kalkschichten mit kleinen Sehalen- 
resten (tvie bei St. Thomas) enthalt. Hinter dem Schiefer — im seheinbar 
Liegenden — foigt brauner Dolomit und bituminBser Kalk, welche die Erze 
fufaren und einzelne Schichtungsflachen nach Nordwesten einfallend zeigeh. 
■Audi hier gibt es ein j,gemalenes Gebirg“j welches aber keine Tagkiuft sein kann.

J o h a n n  v. Ne p o mu k  bei Mittenwald so.wie die anderen Gruben zeigea 
anabge Lagerungsverbaltnisse <).

Aus diesen Beobachtungen ein rerlAssliehes Profil zu entnehmen war mir 
schlechterdings unmbglich. Nur durch eine sehr genaue Zusammenstellung der 
Grubenkarten ware es ausfiihrbar, und wenn einer der Herren Montanistiker von. 
Bleiberg sich dieser Miihe unterzieben wollte, so wiirde er sich ein nicht geringes 
Verdienst And unseren aufrichtigen Dank erwerben.

, Aus der Beobachtung am Tage wurde mir noch einiges iiber die Schiefer- 
*massen klar. Dem Lagerschiefer von „Sandtnerin“, „heiligen Getst“ u. s. w., 
^u s wdchen ich auch wie in Johann Nepomuk Yersteinerungeii erhielt und der am 
Httgel eudlich von Mittenwald zu Tage ausbeisst, correSpo.ndirt der Bleiberget- 
Tiagerschiefer und scheidet so wie dieser ^en Lias- von dem Triaskalk. Der 
Schiefer vom Pfeifergriibel ist ei» Nebenzug desselben Complexes', der jenseits 

lies Hiigels shdlich von Mittenwhld fortzusetzen scheint, wenigstens bat ihn ein 
kleiner — nicht mebr zuganglicher — Schurfbau dort aufgeschlossen. Ich fand 
auf der Halde A. Floridus bnd TrOmmer von anderen Versteinerungen. -r- Die 

''Erzgdnge hefinden sich hier nicht im Dachsteinkalke, sondern in dem der Trias 
(der HallstStter Schichten) angefaorigen Kalke, der normal uninitfelbar auf den 
^Lagerschiefer" foigt, und auch das gahze Hiigelterrain gegen die Villacher 
Terrassen z\t bildet. Am Fusse der AIpe und hart an dem Dachsteinkalke beisst 

mehreren Puncten. zwischen den Ddrfern Heiligen-Geist und Pogdriach ein 
Schiefer aus, der nicht weiter aufgeschlossen ist, von dem man somit niclit .sagen

' ■

‘J Im Antonistollen, usttich vom Pfeifergriibel, sind im Schiefer Schnurchen von schoner 
Schwarzkoide vorgekommen, merkw&rdiger Wel^e hart an einer kleinen Gangniasse von 
Bleiglanz. Ein bedeutenderes und genau untersUchtes Vorkommen von Kohle in den 
Triassrhichten bei Aipen, hordlicb von Sara in Krain, werde ich spSter beschrpiben. ,

'H •
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kana, ob*ep ^ine blosse Fortsetsung dfes Lagerschlefers ist und gleich diesem 
Tpm Dachsteinkalke discordant abfalU, wie dies$ boim Dorfe Heitigeo-Geist 
wohl seiirkbnnte, oder «b  er mit einem ganz entgegengesetzteji'Verflacben am 
selben anstbsst, wie diess waiter bstlicb gegen Pogbriach zu der Fail sein myss, 
w«it der Dachsteinkalk da widersinnisch verflacbt. Dass ich auf diesen Sehief^r 
auifficrksam Wnrde, verdanke ieh dem des Gebirges sehr kundigen. und v,eratan- 
digen-Vorsteher K uri. * . . f  .

' Aus demGanzen geht hervor, dass die Triasschichten iin heiligenGeist-Revier. 
nicht wie im Bleiberger uber den Liaskalk einfach emporgesckobeu, sondern 
in die breite Spalte desseiben keilartig von unten eingedrungen sind (Pcofil IV)- 

In berden Fbllen .gehen nur die untercn Scbichten unseres oberen Muschel- 
kaikes diese abnornie Lageraogsverhbltntsse em. Die oberen mfissen achon bofor 
letzter^ zu Stande kamen, durch Verwerfongen und andTere Stbrungen xflo 
ihnen entfernt worden sein. , , ,

Die Liste der V e r s t e i n e r u n g e n  des  B l e i b e r g e r  L a g e r s c b i e f e r s  
bin ich bisher scbutdig geblieben. Sie ist selir klein, wei^ eiin grosser Theil dc$ 
Materiales genaue Bestimmungen nicht zuliess, doch gereicht es mir zur beson- 
deren Freude, duiwh sie die Bleiberger Triasschichten m it dan  S c b i c h t e n  
von St.  Cas s i an  in eine noch innigere Beziehung bringen zu kbnnen.

Der Ijagerscbiefer U nd die mit ilun verbnndenen Kalklager enthalten:
. Ammonites floridus  ...................... .... . , . . . allenthalbepi

A- J a r h a s ................................... i n  „St. Thomas" und ^gbttliche Vorsicht",
A. Joannis A ^striue ....................................... .....  St. Thoinas.

. Orthocems elegans Miinst- ( ? ) ..................................................  . ? <w »
Pleuroiomaria Blumi W ism ..................................................................
PI. snbplieattt Klipsl. ...................................................: . . . . ^
'Turntella amticostata Klipst................................................................ ■ i<

. Halobia Lommelii Wism. . . . . . . • * • . „gbftUche Vorsichl“r
Ferner; ^
iVucu/a n. sp. Eine kleine, sehr fein concentrisch gestreifte 

Art, welche zwischen N. faba Ti7ss»i. und N. obliqua 
Munst. zu stehen kommt, ungerqein hbulig in den j
kalkigen Scltichten von . . . . . . . . . . . . .  St. Thomas.,

Avieula sp. sp. Zwei gryphaate Arten, d ie. eine mit einer 
sebr breiten und ziemlich tiefen Mittelriniie, ahnlich .

. der von A. bidorsatu Munst., mit einem langen, spitzi-., . .  ̂ .
gen Fltigel und feinen concentrischen Streifen, die . > ^ |

„andere sehr schief, ohne Rinnen, mit mikroskopisch .
feinen und schwach angedeuteten concentrischen Strei-.

, ^  fen. Beide nicht selten in, . ■.............................................  . St. Thomas.
. . Der o b e r e  Lias  und was dariiber foigen konnte, f e h l t  dem ^eh«rge uip. 

Bleiberg so wie dem westlichen Theile der Karawankenkette, der,,iim zw.eiten 
Abschnitte dieses Berichtes beschrieben werden soil. ^
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D'agegensiliddiejOngsten — t e r t i a r e n  ( ? ) und4 i l uv i a l e i t  —‘.AblSge^ 
ru n ’g'en fiberaus inachtig entwickelt ’ ' * .

nas ' TeiTassendi l ' uviMm,  welches freilich nicht durelr organtscbe Reste, 
V'ohf aber durch sdine Niveau- und Fornaverhaltnisse charakterisirt ist, bedeckt 
das sudlrche Gehange des Dfautbales bis zu einer Meeresbdhe von 2340 Fussr 
in votlkommenep Uebereinstiramung mit den Ablagerlingen am ndrdjichen Gehdnge 
und der Wrdwestlichen Umgebung von Villach, wo zwei mSehtige Diluvialstrome; 
der des Drau^ und der des Gailtbales, zusammentreffen. Die Ablagerungen des 
ersteren Sind charakterisirt durch die fast ausscbliesslich dem krystalUniscben 
Gebirge Sngehorigen Geschiebe, unler denen der Amphibotschiefer des nordwest- 
lichen Glirhmerschieferterrains besonders hervorsticht. Interessant ist es zu beob- 
achten, wie sich an der Mundnng des Weissenbachgrabens und in der Yerlange- 
rung des Thales von l^benWald zahlreiche Geschiebe aus dem Bleiberger Gebirge 
deh krystallinischen Gesteinen beigeihengt haben, ja letztere stellenweise ganz- 
verdrangen. Der Weissenbachgraben, welcber tief in den Dolomit und dunklen- 
Kalk der oberen Triasschichten einschneidet, hat an seinem westliehen Gehange 
sehr schmale, am bstlichen dagegen recht breite Stufen, welehe von msichtigen 
Schotter- und Sandablagerungen bedeckt. sind. Letztere (Meereshohe dstlich ’ 
vom Bacbe 2338 Fuss) befinden sich in einem viel tieferen Niveau als die 
vermuthlieh tertiSre (?) Sehotterbedeckung der Stufen von Kadutschen und 
Heilijgen-Geist (2860 Fuss) undf stehen mit dem Terrassendiluvium an der Drau 
in mn'mittelbarero Zusammenhange, dessen obere Banke bis gegen das Dorf Ober- 
Villach (nordwestlich nSehst Villach) gleicbfalls aus einem gelbgrauen Sande 
bestehenv der hie und da mit Lehm wechselt. Der hiichste Punct derselben dOrftt; . 
der Vom Gehdnge iosgewaschene Hiigel beim selben Dorfe sein (Kapelle darauf 
1808 Fuss^.

' Die am sddlichen Fuss des Dobrac etvya befindlichen Diluvialablagerungen' 
miisstcu durch die ungeheueren Schuttmassen zerriittet und bedeckt u'erden; man 
trifft sie erst bei Federaun, wo sie eine ziemliche Hohe erreichen^ wenigstens 
zeigen sich deutliche Spuren, dass der Diluvialsfrora den Einschnitt passirt bat, 
welcber den 2287 Fuss ^  hohen Federauiier Berg vom Gebii-ge trehnf und die 
Saitelhdhe von 1717 Fuss, das istungefahr ISO Fuss fiber der Gail erreiehf. Das 
Gail-Diluvium ist leicht kenntlich durch seine vorberrschend den Gesteinen der- 
Koblenformation entnommeneu Geschiebe, und weil die Conglomerate und Sand- 
steine dieser Formation ziemUch leicbt zerfallen, besteht es zura grossen Tbeil 
aus Grus, der, hie und da durch ein Kalkcement verkiltet, zu einem eigentbfim-> 
lichen Cong^omeratgesteine wird. — Die hochste von drei Terrassen innerbalb des 
Winkels. demdie Drau und Gail bilden, ist nur am Bergabhange in grosserer Ausr 
debnung erhalten, fern vom Gehange sind davon bloss isolirte Kiippchen fibrig; die 
mittlere' maeht die Hauptmasse- aus und wird von Graben vielfach durehfurelil j 
sowohl sie als aucln die unterste ist zunachst dem Fiusse von den allmalig'auf . 
ein ininder’breites Plussbett beschrankten periodischen Stromungen der jtthgsieiii 
Diluvialzeit in vereinzeltp Diigel zerschnijtten warden. , ; 4 ^
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: leK muss gestelien, ^ass die lidohste Terrasse, z. B. bei Pogoriach, keineswegs 
sctiarf geschieden ist vob den alimSUg und absatzweise gegen Heiligen-Geist 
ansteigetiden Schotterausbreifungen, welcbe man’ filr tdrtiar zu Kallen' geneigt ist, 
dock Terwabre ich mich dagegen, dass sie desshatb als ein Diluvialgebilde ange- 
zweifelt werde, steile esaber Jedermanii frei, das h 5 h m  Alter jener in Zweifel 
zu zieben. . , i*

Die Stufe von Heiiigen-Geist und die ihr entsprechende am nordlidhen 6 e- 
bange (Kadutschen) sind, wie schon erwahnt, von miiclitigen Schotterablagerungdn 
bedeckt, welcbe dem Bleiberger und Ki'eutber Gebirge.ihren Ursprung verdanken, 
auch am Gehiinge sudiich von Hfittendorf bis gegen das Dorf Bleiberg urtd in v^r- 
einzelten Spuren nocb weiter westlich fdrtsetzend in einer scbwach ansteigenden 
Linie. Ibnen enfspricht der auf den Kuppen dm- Vorberge im Heiligen-Geister 
Revier. vorkommende Schotter. — Da Heiligen-Geist (Kapelle) die Meeresbohe 
3858 Fuss hat, und der Schotter der letzterwahntenKuppen um ein Bedeutendes 
hoher liegt als die hbclisten Diluvialterassen der Gegend,. thut man aHerdiogs 
nicht (ibcldaran, wenn man sie als efwas vom Diluvium dem Alter nacb Ver- 
schiedenes (als jungstc Tertiarablagerung) bezeichnet, vorausgesetzt die Ansicht, 
dass sich das Diluvium in der Zeit imd in der Entstehungsweise unmittelbar an 
sie anschtoss. , ' j

Besonders merkwurdig in jeder Bezlchung sind d ie  hoben  Abt age-  
r u n g e n  von einzelnen oder in kleinen'Partieh gehauften Geschieben und Ge- 
schiebeblocken, welcbe letztei’en jedoch die Grosse von 2 — 3 Kubikfuss nicht 
fiberscbreiten. Sie sind merkwurdig durch ihre Hohe, dienur von der eigentlichen 
Gipfelmasse des Dobrac iiberragt wird, durch den Umstand, dass sie am West- 
lichen Umfang derselben haulig vprkommen, 5stlich davon, wo sich ihnen doch 
viel grossere FlSchen darbieten l^onnten, feblen, so wie du '̂ch die aus ilirer Ge- 
steinskeschalTenheit ieicht zu erschliessende Ricbtung, welcbe die* ablagernde 
Stromung eingebalten hat. Im Kreutber Revier gibt es namlich sehr cbarak- 
teristische Gesteinej den Dforit, welcher nach ' Foe t t e r l e ' s  Beobaehtung in 
den Schichten der Steinkolilenformation unter Lagerungsverbbltnissen auftritt,

’ die entschieden seine eruptive Entstebung voraussetzen lassen, undeine aus diesem 
Diorit und aus Gesteinen des krystallinischen Grundgebirges zusammengesetzte 
Breccie, welche ihres Gleichen in unseren Alpen gar nicht hat. Von diesen 
Gesteinen, so wie von Glimmerschieier, Koblensandstein und rotbem Sand^tein 
(Werfeiier Schichten) fanden wir Geschiebe und abgerollte Blbcke sowohl am 
westlichen Gebange dies Dobrac bis zu einer Meeresbohe von 4928 Fuss, 
welcbe wir am Thorsattel bestimmten, alis auch auf den hochsten Stnfen der' 
BuSchung, die vom Kamm des Erzberges gegen Bleiberg und Kreuth absetzt, 
hoher noch als den Bergbau „Rodlerin“, dessen Hidie schon oben mit 3772 Fuss 

< angegebOn wurde, nicht zu gedenken der grossen Menge davon, die ich theils 
herabgerollt in der Thalsohle, theils als wesentlichen Bestandtheil des Schotters 
von Heiligen-Geist und Kadutschen antraf. • Da. nun diese Gebirgtsarten der. siid- 

* westlichen und westlichen Umgebung von Kreuth ausschliesslibh eigen sind, muss
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die Str5inung, welche sie abgesetzt hat, von Westen gegen Osten gegangen sein, 
was voHends durch die oben erwabnte Beobachtung, dei- zu Folge der Dobrac- • 
gipfel eine ablenkende Scheidewand bildete, bestatigt wird. Ich kann iioch biezu 
beifiigen, dass jene- Geschiebe und Rollstucke am sudlichen Gehange des Gail- 
thales nicht rorkommen und dass iiberhanpt die hoben Ablagerungen auf demselben 
die massig hoben Stufen Krainberg, Arneutz u. s. w. (die Meereshohe bei 3300 '. 
Fuss) einhalten. Die Ablagerbpgen unseres sogenannten „Hochgebirgsschotters“ ' 
im Gebiete von Kreutb und Bleiberg entsprechen beziigHch ihrer Meereshohe 
denen auf der Gerlitzenaipe undanderen Puncten des Gebirges nordlich von der 
Drau, keineswegs aber den Verhaltnissen, unter welchen dieses Gebirgsglied 
unbekannten Alters siidtieh von der Gail (und ira Sayethale) vorkommt.

Ue b e r  d i e  & r z f u h r u n g  kannfch nur einige wenige. Bemerkungen bei- 
fugen; grundliche ^fudien darfiber liessen sich begreiflicher Weise mit unserer 
Aufgabe in der kurzen Frist von 2 Wochen nicht vereinigen, wir geben uns aber • 
der Hoffnung hin, dass Einer oder der Andere von den einheimiscben Beobachtern, 
vielleicht der kenntnissreiche Herr Franz v. Hol l en i a ,  aus dem ScbatzC' seiner 
Erfahrungen recht bald Einiges iiber diesen Gegenstand ver5n'ent1ichen wird.

Der Bergbau begann bekanntlich in sehr alter Zeit, welche sich vielleicht 
naher besUmmen Hesse, und soli ziierst die scliwachen Erzmittel der gegen Yillach 
zu gelegenen Vorberge (z. B. bei Gber-Villach) in AngrifF genommen haben. Von '  
da zog er durch das Revier von heiligen Geist ins Innere des Bleiberger Thales, , 
vvo ihan anfangs mehr das arme siidliche Gehange im Auge hatte. Erst spiiter 
wurdn der Erzreichthnm des ndrdlichcn Gebirges entdeckt und durch zahlreiche 
Bauh aufgeselilessen. Diess alles noch im Mittelalter: Von der Grossartigkeit des . 
Bergbaues in neuerer Zeit zeugen die ungebeueren Verhaue, die von der Thalsoble 
bis an den Kamm des Erzberges hin reichendcn Halden und es durfte kaum < ■ 
iibertriebert sein, wenn wir annehmeh, dass ‘/too der ganzen Gebirgsmasse zu' 
Tage gefdrdert is t

' Die Erzgange von Ausser-Bleiberg, welche auf den Liaskalk beschrankt 
sind, streichen imAllgemeinen$stlich(Stunde S—8), nahezu parallel dem Gebirgs-' 
kamme und dei* Uebei'sehiebungslinie. Man zahlt dergleichen Hauptgange 6— 7.
Sie durehsetzen saiger die Schlchten des Kalkes, trelfen stellenweise Scbichtungs- 
fiigen, auf welchen die ErzfDhrimg mit bedeutender Veredlung eine Strecke weit 
anhalt,. bis der Gang die Fuge (FlSche) wiedei* verlasst und weiter in die Tiefe 
setzt, urn sich mit ahnlichen Schichtungsfugen zu scharen.

Einesolcbe Puge beobachtete ich in den P e rs i ’schen Gruben, welche zu 
altesten von Bleiberg gehSren. Sie setzt mit schwach sildlichem Verflaehen 

ausserordentHch. Weit.fort, in.derMachtigkeit zwischeneinigenZollen undmehreren 
Fu.cs schwankend und ist mit eiper Lettenmasse ausgefullt, der Dolomitbrocken 
beigeiifengt sind. ' Sie wird von mehreren nach Stunde 8—7 streiclienden Gangen > 
darchsetzt und.zeigte an je d e r  Seharungdas vorangegebene Verhalten. * * 

Ebenso regelmassigu'iedie Erzgange, sind gewisse taube Gangkiufte, welche 
nach Stunde 2 —>4, uuuh nachStunde 0 streichen und^ wo sie Erzgslnge trelfen,• • V ' ■ f , ' • ' ' . f ' •
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dieselbeit — oft nm ein Bedeutendes — veraverfonj  ̂Einen inferessanteii Fall der 
‘Art^ieigte mlr.llerr P e r s i  jun. '^Zwei nur wenige Fuss voir einander abstehende 
EragsToge/ dieStundeT streichen, sind.durcb 6ine solche („Zweier“)  Kluft derart 
venvorfen, dass die Forfsetzung des einen genau mit der V'^eelangerung des. an- 
deren zusammcidnlTt (FiguP 2). Die bedeutendste dieser Gangkiufte ist die 
sogenannte nSeehserwand**, welche mehrere Erz- ' ■ Figur2.' 
gauge vollstandig verwirft. Sie streicht naeb 
Stunde 4, 10 Grad (obs.) und ist selbst ttber Tage 
als ein scharf begranztes „Blatt“ fceivntlicb.

Ein hubsches Vorbommen lernte icb in Francisci 
(Theresiamaass) kennen. Der (zw'eite) Hauptgang 
sendetauf einer Schiehtungsluge, ohne an Machtigkeit 
zu verlieren Oder seine Richtung zu verandern, eine kleine lagerrdrmige Masse 
ab, die 7 ZoU weit fortsetzt und dann in eiiie nach abwdrts sich auskei\dnde, 
dem Himptgang parallele Gangmasse ubergeht, die fiber der Schichtungsfuge 
durch keine Spur einer Gangspalte angedeutet wird (F ig .'3 ). .

' Figur 3.'Am Dobrac kommt B o h n e r z  vor. Ich .wurde davoff,
(leidec zu spfit) in Kenntniss gesetzt durch den Amts- 
diener Hof f e r ,  der den Dobrac, fleissig durchsucbt hat.’
Er fand eine geibbraime, lebmige, stellenweise bolusartige 
•Masse," der kleme Bolinerzkfigelchen beigemengt sind, 
auf' einer Kruft .ostlich von dem fiir die Besucher des 
Gipfets. erbauten Hiiuscben gegen die Villacher AIpe zu;

. Unter den mir gebrachten Proben beinerkfe ich weder 
Quarzkorner* noch iiberHaupt Spuren von Mineraiien,

• ' welche die Bohnerze unserer Alpen an anderen Orten zu 
hegleiten pflegen. Dieses Vorkommen m einer so bedeutendcn Hohe ist durch 
seine Analogic mit den von S h e s s  in- der Nahe des Dachsieins bebbaohteten 

‘Bohnerzen ‘)  interessaut und verdient der’Aufmerksamkeit der Geologen empfohlen 
;tu werden. • • * • ,  ̂ ' “ji'

D ie R e s u l t a t e  d e r  U n t e r s u c h u n g  dieses Gebietes sind kurz gefasst 
foigende: ' > ' • • i , , . .

Wir haben darin die-Schichten: ' ' , ' ■ '
Glimra e r s c h i e f  er> ziim’Theil bedcckt von den Schrefern und Conglor 

meraten der S t e i n k o h l e n f o r m a t i o n ,  darin mfichtige D i o r i t ^ t o c k e ,  - *

r .1
untcre Trias,

We r f e n e r  Schichten ‘
G u t t c n s t e i n e r  Schichten j 

«dunke l grauer  d &n n g e s c h i c h t e t e r  Kalk mit Bactryilien- 1 . 
sandsfein und in den hoheren Schichten mit Mergelschiefern,, - '

• weiche den Schichten von St. Cassian entsprecHenf (
ohere Trias.

« Doioni ih '
St

’) Jahrbuch der k. t.geologisclien Keichsanstalt, V. Band,'1834, Suite 439.
% ' •'̂ > ■ '■ , k V ‘ • '* ' •

. w ’• . • ■ ‘ .  .A
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unterer Lias.

t e r t i a r  (?). 

t e r t i a n  (?).

Dol omi t  
D a c h s t e i n k a l k4 I
Geschiebe und Blocke in sehr bedeutenden Hohen bis 

4928 Fuss iiber dem Meei'e
Scbotterablagerungen auf den boheren Stufen der 

Gebange (2S00— 2900 Fuss)
T e r r a s s e n d i l u v i u m  (ISOO—2340 Fuss).
Das ganze Gebirge ist von Westen gegen Osten im Verbbltnisse zu den 

benacbbarten Gebirgen stark in die Tiefe gesunken, so dass die Thalspalten der 
Drau und der Gail, besonders erstere, in ibrera bstlicben Theile mit einer erstaun- 
lich grossen Verwerfung zu Stande gekommen sind. Abgesehen von diesen, das 
ganze Alpengebiet gleicbzeitig umgestaltenden Vorgangen bat das Gebirge von 
Bleiberg eigentbiimlicbe Schicbtenstorungen in einer wabrscbeinlich viel frOberen 
Zeit erfabren, welcbe wesentlicb in einer bedeutenden Hebung seines Siidrandes 
mit gleicbzeitiger Senkung des nordlicben Tbeiles bestanden. Dadurcb wurde 
nacb der von Westen nacb Osten verlaufenden Mittellinie eine machtige Langen- 
spalte gebildet, in der die Schicbten von St. Cassian sammt einem Theile des sie 
Qberlagernden Triaskalkes und Dolomites empordrangen. Im westlichen Theile des 
Gebietes geschah diess mit einer starken Verschiebung dej'selben fiber den Dach
steinkalk, der die Spalte im Norden begranzte, so dass eine scheinbar regelmSssige 
Ueberlagerung desselben zu Stande kam; in der bstlicben Partie sind die Trias- 
schichten mit einer gewaltigen Zerrfittung keilartig in diese Spalte des Dachstein- 
kalkes eingepresst worden. Dabei blieb die normale Schichtenfolge in der nbrd- 
lichen und in der sfidlichen Gebirgsmasse ungestbrt.

Die Bleiglanzgange laufen jener Spalte im Allgemeinen parallel und sind 
vermutblich nahezu gleicbzeitig mit ihr entstanden. Im Revier von Kreuth und 
Bleiberg gehbren sie ausschliesslich dem Dachsteinkalk an, in dem bstlich 
gelegenen Revier von heiligen Geist den Triasschichten, welcbe die Spalte aus- 
ffillen. Die zahlreichen Verwerfungen derselben zeigen, dass auch nacb ’ diesen 
grossartigen Veranderungen im Baue des Gebirges mannigfache Stbrungen statt- 
gefunden haben. *

Aehnliche, wenn gleich minder schwierige Verbaltnisse hat Herr L i p o i d  
in den Bleierzrevieren von Windisch-Bleiberg, Schwarzenbacb u. s. w. kennen 
gelernt.

Barometrische llolienbestinimangen.
Folgende in diesem Gebiete vorgenommene barometriscbe Hohenbestim- 

mungen hat in Correspondenz mit der meteorologischen Station K l a g e n f u r t  
(1387'3 Fuss fiber dem Meere, geographische Breite 46° 31) Herr Heinrich 
W o l f  berechnet.

K. k. geologUche ReicbaausUU. 7> Juhi'gaug 1856. 1.
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Or t

Gi pf e l  des  Dobra£ (deutsche Kapellc) 
T h o r s a t l e l .  WSW. vom Dobracgipfcl. 

Die Kruromkiefer begiimt enter scbiit- 
teren Lbrchenbestand..............................

Einsattlung im Plateau, OSO. vomDobrac'  
g i pf e l ,  nScbst dcm sudlicben Abslurze, 
N. 15°, W. "ron Ariioldstein. Ungefahr 
100 Fuss unter der Waldgi Snie . . . .

Die S c h ar t e ,  ONO. vom Dobracgipfcl . 
Nordabhangdes Dobrad. Bcginn d. schrolfen

Wande oberhalb B le ib erg .....................
Stidrand der Villaeher AIpe, N. von Ober-

S ch iitt.................................. .....................
Sohle des Friedrichstollens-iin Dorfe Blei-

b e r g ..............................
Sohle des Rodlerin-Stollens NO. von Blei-

b e r g ...........................................................
S a t t e l  des Erzberges, 0. nachs t  dem

Kol knock . . .  ..................................
Tbal Ebenwal d.  Bauer Steiner, N. von

Bleiberg ...................................................
Kuppc des K e Me r b e r g e r  R i e g e l s ,

SSW. von Kellerberg..............................
Kirche von KeI l erb e r g  an der Drau . . 
H e i l i g e n - G e i s t  (Kirche), 0 . von Blei

berg ...........................................................

P f e i f e r s  to l i en ,  NO. von Heiligen-Geist 
(Kirche) (unsicher wegen Gewilter in
Klagenfurt)...............................................

He i l i ge - Ge i s t s t o l l en ,  NO. v. Heiligen- 
Geist (Kirche) (6 Fuss iib. dem Weissen
bach) .......................................................

We i s s e n b a c h  unt e r  dem Wasserfalle,
NNO. von Heiligen-Geist..........................

We i s s e n b a c h  uber dem Wasserfalle,
NW. von Heiligen-Geist..........................

Terras s e  0 . vom Weissenbach, SSO. von*
Gummern an der D r a u ..........................

Kalvarienberg von Ob e r - V e l l a c h ,  W. 
niichst Villacji (vom Geh'ange — obercr 
Triaskalk — losgewaschenes Kiippchen) 

T e r r a s s e  ztviseben Judendorf und Bad,
SSW. von V il la c h ..................................

0 b e r - F e d e r a u n ,  Sattel des Thalein- 
schnittes zwischen der AIpe und dem 
Fcisen von F ederaun..............................

G)'pslager NNW. von Obers chi i t t  (an
der G ail)'...................................................

Gai l  flu ss- an der oberen Briicke, N. von 
Arnoldstein...............................................

Formation

oberer Triasdolomit . . . . .

fremde Geschiebe auf ob. Trias
kalk .......................................

Aiillagerung von Daehsteinkalk 
auf dem oberen Triasdolomit 

dasselbe.......................................

oberer Triasdolomit..................

oberer T r ia sk a lk ......................

Lagerschiefer..............................

D aehsteinkalk..........................

D aehsteinkalk..........................

Alluvium.......................................

oberer Triaskalk . . . . . .
Terrassendiluvium ..................

tertiarer Schotter auf Trias
dolomit ..................................

Sehutt auf D o lo m it .................I

Dachstein-Dolomit...................

» » ...............

»  »  . * . . .

hochstes Diluvium . . . . . . .

» » ...................
mittleres Diluvium ..................

oberer Triaskalk unter dem 
Diluvialniveau......................

Guttenstciner Schichten, . .

A llu v iu m ..................................

Se«hSke ia

6919

4928

5523
5156

4753

4934
Basis). 

2810 (als

3772

4376

2267

3500
1789

2858

2335

1965

2143

2429

2338

1805 . i
1590

1717 

2371 

1652 (?)

6814 -

3834'Mark 
scheid*'̂ '
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IV.Ueber den Piauzit von TiifFer und den Hartit von Rosenthalin Steiermark.
Von Dr, G. A, K e n n g o t t .

Die Gelegenheit eine Mlttheilung fiber zwei ffir Steiermark neue fossile 
Harze zu machen, verdanke ich dem Herrn P. C. Ritter v. P i t t o n i ,  welcher 
mich von dem Vorkommen tVeundlicbst in Kenntniss setzte und das Materiale zur 
Untersuchung reichlich zu Gebote stellte. Diese Harze sind der Piauzit aus einer 
Braunkoblengrube vom Berge Chum bei Markt Tfiffer, am linken Ufer der Sann, 
und der Hartit von Rosentbal bei Koflach.

Nach den Mittheilungen, welehe Herr Ritter v. P i t t o n i  durcb den k. k. 
Bergverwalter Herrn W o d i c z k a  zu Cilli erbielt, kommt der P i auz i t  in dem 
Braunkoblen fuhrcnden Gebirge, weicbes sich von Tfiffer westlich fiber Gouze. 
Hrastnigg gegen Trifail und Sagor binzieht, fast in alien Gruben daselbst, jedocb 
sebr sparlich, in Nestern und ganz scbwaclien Bankcben vor. Der Fundort 
am Berge Chum bei Tfiffer war ihm noch unbekannt. Nach Mittheilung des 
Gruben-Eigenthfimers, Herrn G. Rauf e r  in Laibach war auch dort das Yor- 
kommen niir in Nesteraund hat sich seit langerer Zeit ganziich ausgescbnitten. 
Die frObere Angabe, dass das Harz im Liegenden der Koble 4 bis 6 Zoll 
machtig vorkomme, wahrend die Koble eine Miichtigkeit von 8 Fuss zeigte, 
lasst darauf schliessen, dass die ersten Funde sebr reichliches Material lieferten. 
Es sollen bei 30 Centner zu Tage gefordert worden sein und in Gratz befindet 
sich ein Stfick von 28 Pfund. In der mir zugesendeten reichen Suite ist das 
grosste Stfick reinen Harzes an 3 Pfund schwer.

Der Piauzit vom Markt Tfiffer gleicht im Aussehen tauschend den unter dem 
Namen Blatter- und Schieferkohle bekannten Abanderungen der Schwarzkohle, 
Und zeicbnet sich durcb eine dunnblattrige und stanglig-blattrige Absonderung 
aus, die aber nicht krystallinisch ist. In Farbe und Glanz gleicht er ebenfalls den 
genannten Abfinderungen der Schwarzkohle und zeigt auch an den §tanglig- 
blatterigen ^tucken untergeordnet schmale Lagen und Bander dichterer Natur, 

. welehe zum Theil gegen die stanglig-blattrigen Partien scharf abgranzen und die 
Stangel nahezu rechtwinklig schneiden. Der Bruch ist kleinmuschlig und die 
Starke des Glanzes mit der Vollkommenheit der Absonderung in gleichem 
steigenden Verhaltnisse.

Wenn man eine Suite des Harzes, wie es aus der Grube kommt, vop sich 
liegen hat,  tritt die grosse Uebereinstimmung mit der Blatter- und Schiefer
kohle nur in morphologischer Beziehung hervor, indem die Farbe verschieden ist. 
Das Harz ersebeint namlich schwarziichbraun, in’s Grfinliche; diese Farbe wird 
jedoch hefVorgebracbt durch das feine Harz-Pulver, welches sich fiberall durcb 
Starke Berfihrung, gegenseitige Reibung u. s. w. erzeugt und anhangt. Das leicht

12 *

    
 



n C. A. Kcnngott.

zerreibliche, etwas sprode schwarze Harz gibt namlich einen licbtbraunen Strich 
und ein umbrabraunes Pulver, uiid wenn man die Stiicke einfach abwascht, 
mithin aiies anhangende Pulver, nbtbigenfalls auch durch die Biirste entfernt 
und sie wieder trocknet, so werden sie fast sammfscbwarz. Dasseibe ist a'och 
der Fall mit dem Piauzit von Piauze, welcher gewaschen eben so scliwarz ist. 
Beide stimmen auch nocb, zum Unterscbiede von Schwarzkohle, darin iiberein, 
dass sie nicbt vollkommen undurchsicbtig sind, sondern in den feinsten Splittern 
durcbscheinen, der von TiilFer mit kolophoniurabrauner Farbe. Die Harte ist 
=  2‘0 und etwas dai-unter. Sprode und leicht zerbrecblich, zwiscben den 
Fingern ziemlich leicht zerreiblich, ohne erdig zu sein, wie man vom Piauzit 
buch angegeben findet, wahrscheinlicb nur in Folge eines Missverstandnisses 
dessen, was Wilhelm H a i d i n g e r  darttber sagte. Beim Zerreiben zwiscben den 
Fingern entwickelt sich ein eigenthumlicber aromatiscber Geruch. Das specifische 
Gewicbt fand ich =  D186 bei dem Harze von TiilTer, wahrend jenes von Piauze 
(nach W. Ha i d i n g e r )  1'220 erwies, welcbe ausserSt geringe DilTerenz von der 
BeschalTenheit des Harzes und dem Grade der Reinheit abhangt.

Auf Platinblech erwarmt, schmilzt der Piauzit leicht zu einer schwarzen 
pcchartigcn Masse, kocht und verbrennt angezfindet mit heller gelber Farbe, 
ziemlich starkem Rauche und starkem empyreumatisch-brenzlichei) Geruche, der 
an verbrennende Schwarzkohlen erinnert, aber doch verschieden und stai'ker ist, 
einen schwarzen blasigen Riickstand hifiterlassend, der vor dem Lothrolue 
ausgekohit grau wird und zo griinlichen Kugein zusammenschmilzt, die ein 
alkali-eisenhaltiges Silicat darstellen. Im Glasrohre erbitzt, schmilzt er leicht, 
gibt etwas Wasser, entwickelt dann schwere weisse, graue bis branne Gase, 
die an den Wanden* des Glases ein grun-braunes Oel absetzen. In Steinol 
und Alkohol zum Theil, in Aether ganz loslich, dessgleichen in concentrirter 
Schwefelsaure.

Das vonTrummchen feinkornigen Pyrites durchschwarmte, auch Krystallchen 
desselben, (ctoO oo) enthaltende Harz, wodureh die aufbewahrten StQcke mit 
der Zeit leicht zerfallen, gleicift vollkommen dem Piauzit von Piauze, nordlich 
von Neustadtl in Krain, welches W. Ha i d i n g e r  iiri Jahre 1844 als neue Species 
in P o g g e n d o r f f ’s Annalen der Pbysik und Chemie, Band LXII, Seite 273 
beschrieb, und obgleich derselbe noch nicbt analysirt wurde, so wird auch 
die Analyse beider Varietaten sicher deren IdentitSt bestiitigen, da sich im 
Uebrigen die vollkommenste Uebereinstimmung constatiren Hess. Durch das Be- 
kanntwerden der Varietat von Tuffer, welches wir dem um Stciermarks Minerale 
sehr verdienten Herrn Ritter von P i t t o n i  zu verdanken haben, wird jetzt die 
Kenrttniss der damals von W. H a i d i n g e r  beschriebeneg neuen Species vervoll- 
standigt werden, nachdem auch reichliches Material von besonderer Reinheit zum 
Zwecke wissenschaftlicber Untersuchungen vorhanden ist.

Der H a r t i t , von W. H a i d i n g e r  als neue Species aufgestellt und in 
P o g g e n d o r  f f s  Annalen der Physik nnd Chemie, Band LIV, Seite 261 IT. be- 
schrieben, ist eine ausgezeichnete Species in dem Geschlechte der Scheererit-

    
 



,Ucber den Piauzit von Tuffer und den Hartit von Rosenthal in Sleicrmark. 93
Harze. Der erste Fundort war Oberliart bei Gloggnitz, woher auch der Name 
Hartit entlehnt wurde, und nach des Herrn Professor A. S c b r S t t e r  Analyse 
b i l^ t  diese krystallinische Species eine Kohlenwasserstoffverbindung nach der 
Foi-mel C#Hs ( P b g g e n d o r f f s  Annalen LIX, S. 43), entsprechend 87 80 Proc. 
Kohlenstoff und 12-20 Procent Wasserstoff.

Das neue Vorltommen des Hartit findet sich in einem, dem Herrn Ritter . 
V. P i 110 n i geborigen Braunkoblenlager zu Rosenthal bei Koflacb, nahe bei Voits- 
berg, Gratzer Kreis in Steiermark (Ritter v. Pittoni *Josephi- und Otto-Leben). 
Er ist in junbestimmt eckigen Stiicken, schalig-blattrigen Partien, in kleinen Triimm- 
chen bis als Anflug in der holzartigen Braunkohle eingewacbsen; die grosseren 
Stiicke (bis zur Griisse von Vi Zoll) zeichnen sich bei dem Mangel ausserer kry- 
stallinischer Gestalt dadurch aus, dass sie vollkommen in einer Richtung spaltbar 
sind. Der Bruch ist muschlig. Die farblosen, durchsicbtigen Spaltungslamellen 
zeigeii in der Turmalinzange sehr deutlich elliptische Ringsysteme, welche weit 
aus einandcr liegen.

Herr Sectionsrath H a i d i n g e r  beschrieb am angefuhrten Orfe tafelformige 
Individuen mit einer sehr deutlichen Spaltbarkeit parallel der breiten Flache, und 
durch eine zweite Spaltungsrichtung in Sprungen wurde er zu Spaltungsbiattchen 
rhomboidiscber Gestalt getlihrt, mit den Winkeln von 100 Grad und 80 Grad. 
Er verglich ebendaselbst mit dem Hartit die Krystallblattchen des Scheererit und 
beschrieb ihre Gestalt. Aus diesem Vergleicbe ist ein Missverstandniss hervor- 
gegangen, indem J. D. D a n a  wiederbolt und auch in der letzten Ausgabe seines 
System o f j^Iineralogy angibt, dass die von H a i d i n g e r  beschriebenen Gestalten 
des Scheererit Gestalten des Hartit sind.

Der Hartit von Rosenthal ist grauiichweiss bis farbl^s, durchscheinend bis 
- durchsichtig, wachsartig glanzend, auf fi'ischen Bruchtlachen in dep Glasglanz. 

auf frischen Spaltung^flachen in den Perlrautterglanz.^ neigend. An der Luft nimmt 
die StRrke des Glanzos der frisch entblossten Stellen etwas ab und der Glanz 
wird auch wieder ganz wachsartig. Die Harte ist =  1 und etwas dariiber, da 
die StQckchen den Talk schwach ritzen, der*Talk auf die Spaitungsflachen des 
Hartit nicht wirkt; do'ch dQrfte diess auch damit>zusammenbangen, dass der Talk 
biegsam, der milde Hartit aber nicht biegsam ist. Leicht zerbriickelnd; Strich- 
pulver weiss. Fein und etwas fettig anzufuhlen, ohne Geruch und Geschmack. 
Specifisches Gewicht =  1-036, 1 084. 1-060 an drei verschiedenen Stiickchen 
bestimmt; im Mittel also =  T048. Herr Sectionsrath H a i d i n g e r  fand es bei 
jenem von Oberliart =  1 046 und mein hocbgeehrter Freund Herr Professor Dr. 
M. B a u m e r t  in Bonn, welcher die Giite hatte das Harz von Rosenthal zu ana- 
lysiren, fand das specifische Gewieht =  1-041.
, Der Schmelzpunct des sehr leicht schmelzbaren Hartit ist nach B a u m e r t  
(bei ganz reinem Material) =  72® C. Auf Papier macht das geschmolzene Harz 
einen Fettfleck, der durch massige Erwarmung verschwindet, ohne eine Spur zu 
hinterlassen. Bei nahe 100® C. fangt die durch Schmelzen erbaltene klare Fliissig- 
keit an zu verdampfen, die weissen DRmpfe entziinden sich an einem genaherten
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Lichte und verbrennen mit gelbrother Flaiome und staikem Rauche; sie entwickehi 
dabei einen aromatisch-brenzlichen Geruch, nieht wie Succinit, eber an Weih* 
ranch eririnernd, der etwas stechend ist. Die iibergehenden Dampfe condens^ren 
sich bei der Abkiililung zur tropfbaren Flussigkeit und diese Srstarrt krystalli* 
nisch, indem sich die Wande des Glasrohres mit zierlich dcndritisch gruppirten, 

, linearen Krystiillclien beldeiden. An den W^nden des Glaskolbens, aus welchem 
der Hartit uberdestillirt wurde, blieb ein schwacher Anting einer braunen, kohligen 
Substanz, wahrscheinlich in Folge von Unreinigkeit oder partieller Zersetzung. 
Anf Piatinblech angeziindet, verbrennt das Harz ohne Riickstand.

In Washer vollkommen unliislich, lasst sich der Hartit nach Herrn Professor 
B a u m e r f s  Versuchen mit Wasser.unver3ndert Gberdestilliren, nnd ist in Al- 
kohol, so wie in Aether loslich. Der frische Hartit enthielt nach demselben als 
Verunreinigung einen sauerstotFhaltigen Korper beigemengt, der dureh wieder- 
holtes Umkrystallisiren aus Alkohol beseitigt werden konnte. Herr Professor 
B a u m e r t fand bei der Analyse in drei Proben folgende Daten:

0'458a Grm. Substanz gaben 1'4771 Grm. Kohlcnsaurn und O'SOlO Grm. Wasser.
II. 0-4970 „ „ „ 1-5740

III. 0-2S5S » „ „ 0-8230

Hieraus ergibt sich:

0-543S
0-2830

OcfundcQ Mittel Bereelinet

■ i t ■^III.'^
87-86 87-60 87-85 87-77 87-80 KohlenstofT.
12-14 12-32 12-31 12-26 12-20 Wasserstoff,

100-00 99-92 100-16 160-03 if A
entsprechend der Form*el C,H5, wie dieselbe au(ih Herr P ro fe sso r .S c h ro tte r  
frilher tur das Harz von Oberhart gefunden hatte.

Sammtliehe drei Elementar - Analysen wurden mitlelst Kupferoxyd vorge- 
nommen und schliesslich Sauerstoff durch die Rohre geleitet.

Weitere besondere Priifungen ergaben, dass der Hartit von Salpeter- und 
Schwefelstiure wenig angegrilTen wird und Steiniil ihn vollstSndig aufISst. Beim 
Erhitzen im Wasser bis zum Koc|)en schwiramt er als blige Flussigkeit oben auB 
ist also leichter geworden als das gleich temperirte Wasser.

Da sich aus der Lbsung in Alkohol und Aether das Harz krystalliniscj|i aus' 
scheidet, versuehte ich die mikroskopisch kleinen Krystallchen zu bestimmen und 
fand zunachst. die langen schmalen Blattchen von zum Theil rhomboidischem, 
theils sechs-, theils achtseltigem Umrisse, sehr ahnlich denen des Scheererit, 
welche ich in der 15. Folge meiner mineralogischen Notizen, Band XIV, Heft 2 
der Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften (mathem;- 
naturw. Classe) beschrieb. Die rhomboidischen Blattchen, an denen sich 
wegen der Kleinheit keine weiteren Flachen bestimmen Hessen, ergaben nach 
H a i d i n g e r ’s graphischer Messungsmethode im Mittel die Winkel 99*/* und 
80 '/a Grad; die sechsseitigen Blattchen, welche durch Abstumpfiing des spitzen 
Wiiikels entstehen, Hessen die Neigung dieser Seite zur langeren des Rhomboides 
=  117‘/a Grad finden, woraus jene zur kiirzeren =  143 Grad hervorgeht. Den
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drei Winkeln von 143 und 99 '/j Grad entsprechen bei dem Scheererit
die drei Winkei niit 123*/j, 135 und 1 0 1 '/ j  Grad in der Projection auf die 
Lhngsflacbe b.

' Der Hartit von Oberhart liess ganz gleicbe Krystallchen in der Alkobol- 
Ibsung iinden und die Messungen stimmten so gut, als es iiberbaupt bei der- 
artigen Krystallen mbglicb ist. Was den Winkei von 99yj. Grad betrifl’t, so ist 
es interessant, dass auch H a i d i n g e r  an den rhomboidisehen Blhttcben die 
Winkei von etwa 100 und 80 Grad fand.

In Betreff des besonderen Vorkomraens bemerkte damals Herr Sectionsrath 
H a i d i n g e r ,  Jass der Hartit von Oberbart auf einen Theil der Braunkoblen- 
lagerstatte beschrankt sei. Im Hangenden des Flbtzes namlicb findet sicb eine 
Schicbte von Baumstammen, nun zu biliiminosem Holz geworden, die einzein in 
Letten eingewiekelt sind. Diese Stamme sind es nun, weiclie in den wiilirend 
Hirer Umwandlung zu bituminosem Holz oder zu Holzstein entstandenen Kluffen 
den Hartit entbaltcn. Dasselbe scheint auch bei Rosenthal in gleicher Weise 
stattzufinden, indem Herr Ritter von P i t t on i  berichtete, dass das Vorkommen 
des Hartit eintnal sehr sellen sei, dass das Harz sich bei Fortsetzung des Strecken- 
betriebes auch endlich als Anflug verloren babe, und dass es in der reinsten 
Kohle nicht vorkomme, dagegen baufiger dort wo dieselbe tnehr taub und 
erdig werde.

V.Ueber das Vorkommen fetter Oele auf tier Oberflacheder Flusse.
Von A. S c h e f c z i k.

Das landsebaftliche Bild einer grossen Wasserflacbe gewahrt bei aufmerk- 
samer Beobachtung ausser der Erscheinung jener Formveranderungen*, die durch 
das Fliessen des Wassers bedingt werden und dem durcb das Anscblagen des 
Windes ei;zeugten Wellenspiele, baufig noch einen anderen eigenthumlicben An- 
blick, dessen Darstellung ich sowohl bei Landscbaftsbeschreibungen, als auch 
an gemalten Aufnabmen grosserer Wasserflachen vermisst habe, und der wobl viel 
dazu beitragt, das Reizende soldier Ansichten zu erhoben. Es sind diess die 
schwimmentlen, scharf begranzten Flachen von ruhigem, spiegelndem Ansehen, 
die sich mit der Geschwindigkeit des fliessenden Wassers fortbewegenj ohne 
ihre Form aulfallend zu verandern, wShrend die flbrige sie umgebende WasSer- 
flache von eineni dichten Netze kleiner Wellen gekrauselt wird, die je  nacb der 
Starjce und Andauer der Windstosse an Grosse wecbseln.

Der’ Wind erzeugt auf einer reinen ruhenden Wasserflache ein leichtes 
Krauseln, welche primare Wellenbildung durch die Fortpflanzung der Bewegung
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weitere Wellen erzeugt, deren Foi’m — im QuerschiiltU — abgerundeter ist ats 
jene der primdren Wellen.

Auf den oben erwahnten spiegelnden Flachen fehlt die primare Welle ,und 
es erscheint nur die fortgepflanzte, die durch das Abgerundete ihrer Form Jene 
Spiegelung zulasst, die man auf viHlig ruhigem Wasser beobachtet.

Die Form dieser spiegelnden Flachen ist von der Windrichtung abhangig. 
An einem Flusse ist bei unterem Winde, d. i. wenn die Windrichtung der Strom- 
richtung entgegengesetzt ist, ihre Form meist abgerundet; bei oberem Winde 
bingegen erscheinen sie in langen Streifen, die sich gleichlaufend mit dem Strom* 
striche fortbewegen. In beiden Fallen sind ihre Formen scharf begranzt und bei 
einem jeden Windstosse, der die (ibrige Flache krauselt, ihrer Grbsse nach 
deutlicb erkennbar.

Diese Erscheinung kann jederzeit an der Oberflache der Flusse beobachtet 
werden, wenn nicht ein zu starker Wind oder ein zu rasches Stromen den zu 
dieser Beobachtung nothigen Grad von Ruhe stort. Am gflnstigsten ist die Abend- 
oder Mondbeleuchtung, wo sich die glanzenden Flachen fur das Auge scharfer 
abgranzen, was ungefdhr den Eindruck hervorbringt, als ob der Wind einzelne 
Stellen des Flusses stetig verschonte, wahrend ihre ganze Umgebung aufgejagt 
und gekrausfelt wird.

Es ist eine allgemein bekannte Thatsache, dass die Reibung zweier fester 
K5rper geringer wird, wenn ihre Oberflachen eingeblt si»d; weniger beobachtet 
hingegen ist diese Erscheinung bei der Reibung fliissiger KSrper.

Benjamin F r a n k l i n  hat in einem Briefe an Dr. B r o w n r i n g » London 
den 7. November 1773, die im Plinius erwahnte Bemerkung, dass die Seeleute 
seiner Zeit die Meereswellen bei einem Sturme durch Ausgiessen von Oel auf 
das Wasser besanftigten, aufgenommen, und hat, so iinglaublich ihnii die Sache 
auch schien, sich zu einem Experimente herbeigelassen, dabei aber gesehen, dass 
eine sehr geringe Quantitat Oeles von der Windseite aus auf einen Teich ge- 
gossen, sich auf grosse Flachen ausgebreitet und die Wellenbildung in diesem 
Umfange verhindert hat. ‘

Bei der Betrachtung obiger spiegelnden Flachen, die an den Flussen in 
grosser Menge vorkommen, hat sich mir die Yermuthung aufgedrungen, ob diese 
nicht von dunnen Schichten eines fetten Oeles herriihren, welches von den be- 
wohnten Ufern aus den Flussen in der Form als Seifen- oder Spiilwasser u. s. w. 
zugefiihrt und als specisfich leichterer Korper auf der Oberflache ausgebreitet, 
diese Erscheinung hervorbringt. ^

Um das allfallige Vorhandensein eines fetten Oeles zu constatiren, habe ich 
die im* Jahrbuche der k. k. geologischen Reichsai\^talt, 6. Jahrgaug,' Seiie 263 
von' mir beschriebene Eigenthiimlichkeit der Rotation der schwimmenden 
Krystalle einiger organischen Sauren angewendet, welche auf der Oberflache 
des Wassers nur dann rotiren, wenn diese rein von fetten Oelen ist. ,

Ich begab mich an solche Stellen der Donau, wo ein ruhiges Flibssen die 
Granzen der zu untersuchenden spiegelnden Flachen genau crkennen Hess, und
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fand, dass die Krystalle (\pr hier angewendeten Benzoijsaure inuerhalb der Grau- 
zen dieser Flachen unbewegUch blieben, wabrend sie ausserbalb derselben mit  ̂
grosser Lebbaftigkeit rotirten.

■ Auf dieses bin glaube icb zu dein Scblusse bereciitigt zu sein, dass die spie- 
gelnden Flacben, die sicb mitten in der vom Winde gekrauselten Oberflacbe der 
Gewasser dem Auge bemerkbar machen, von einer dunnen Scbicbte eines fetten 
Oeles berrtibren, die der anscblagende Wind vregen verminderter Reibung zwi- 
scben Luft und Wasser uicbt zur Wellenbildung bringen kann.

Um fiber die Dicke der Oelscbicbte einen Aufscbluss zu erbalten, babe icb 
auf einem stebenden Wasser bei mfissigem Winde einzelne Tropfen Olivenols 
ausgegossen und gefunden, dass ein jeder solcber Tropfen sicb auf einer Fladie 
vo« circa 4 bis 5 Quadratkiafter ausgebreitet hat, auf welcber der Wind keine 
Wellen bervorbrachte und auf welcber die Krystalle der Benzoesaure nicbt rotir
ten, so dass zwiscben den natfirlicb vorkommenden und diesen kfinstlicb erzeugten 
spiegelnden Flachen die vollkommenste-Aehnlichkeit Ifetatt hatte.

Der Wind trieb diese Oelschichten, ohne ihren Zusammenhang zu trennen, 
gegen das Ufer, an welchem man einen breiten Strpifen bereits angesammelten 
Oeles sehen konnte. Bei geringerem Winde geht die Vertheilung des Oeles noch 
viel weiter. Icb babe bei ruhigem Wetter die von einem Tropfen Oel fiberzogene 
Wassertlacbe fiber iO Quadratkiafter geschatzt.

An der ftonau bei Floridsdorf war die Wasseroberfiache bei einern Wasser- 
stande von 1 ‘/ j  Fuss unter Null durcbschnittlicb auf */io der ganzen Fladie mit 
solchen Schicbten bWeckt.

Auf dem Donaucanale unterhalb der Stadt fand icb kaum Vs der Oberflacbe 
vom Oele frei. Zu anderen Zeiten war defselbe seiner ganzen Breite nach mit 
einer so dichten Oelscbicbte fiberzogen, dass die aufgeworfenen Krystalle der 
Benzoesaure gar nicbt genetzt wijrden.

VI.•Beschreibung' eines neuen einfaehen Hand-Mikroskopes mitFllissigkeitslinse.
Von.Joseph S e d la c z e k .

Meine Stellung als Mechaniker des k. k. physicalischen Institutes ir> Wien 
unter der Direction des k. k. Herrn Regierungsrathes v. E t t i n g s h a u s e n  setzte 
micb vidfach in die Lage, mir nebst anderen manuellen Fertigkeiten auch eine 
ziemliche Gewandtheit im Glasblasen zu erwerben. Gelungene Versuche im 
Blasen von Kugeln von vollkoramener Kugelgestalt,. bei grosser Reinheit des 
Glases bezfiglicb des Glanzes und der Durchsichtigkeit dessdben, brachten micb

K* k. j^eolo^Uche ReichsauotaU. 7. Jahrg'aog- I&96, I. 13
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gar bald auf den Gedanken, selbe mit farblosen FliissigkeUen zu fiillen und zu 
optiscben Zwecken zu verwenden. Eine Reihe dahin zielender Yersucbe fiel 
auch so giinstig aus, dass ich mich um so melir angeregt fuhlte, die Sadie weiter 
zu verfolgen, als die Zabl der zu untersuehenden Fliissigkeiten in Bezug lauf 
Brecbung und Farbenzerstreuung vielleicht ohne Granzen ist, und schon die von 
B r e w s t e r  untersucbten Fliissigkeiten eine grosse Mannigfaltigkeit in der Aus- 
wahl derselben darbieten, wie solcbes aus den Tabellen filr Brechungs- und 
Parbenzerstreuungs-Verbaltnisse zu ersehen ist. Denn eine Kugel mit einer stark 
brechenden Flussigkeit gefiillt von nur geringem Farbenzerstreuungs-Vermogen, 
diirfte annahernd alle Vorzuge einer aebromatiseben Linse, hinsichtlich der 
chromatischen und spbarischen Abweichung, ahnlich der aus Edelsteinen ge- 
scliliffenen, in sich vereinigen, mit dem sebr zu beaebtenden Untersdiiede jedoch, 
dass dieselben durch genaue Platinformen sebr billig und gut erzeugt werden 
konnen, wie ich selbe auch bereits in vielen Exemplaren ausgefiihrt babe, und 
woven eines derselben mit SOmaliger VeT'grosserung, sammt Fassung in Metall, 
Mikrometerschraubo und Etui nur auf 1 fl. 30 kr. CM. zu stehen kommt und deren 
Construction in Folgendem «rsichtlicb ist.

Dasselbe besteht namlicb aus einer oben und ,—
unten verschlossenen Metallhiilse A B in welcber eine 
in genaue spharisclie Platinformen geblasene und mit 
Fliissigkeit gefullte Glaskugel C, mittelst Kork der- 
gestalt befestiget is t, dass die Mittelpuncte der beiden 
Oeffnungen d e mit dem der Kugel in eine Gerade 
fallen, wodurch dieselbe centrirt 1st. Wegen Abhaltung 
von storendein Licbt ist die Ocularoffnung d bedeutend 
kleiner, als die Objeetivoflfnung e; und zwar in einem 
Verhaltnisse, welches den-von g kommenden Strahlen 
angemessen ist, da dieselben in Folge des grossen 
Abstandes der beiden brechenden Flachen, in der dem 
Auge zugewendeten Flache, nahe an der Axe ihre 
zweite Brechung erleiden, was auch bezQglich der 
Scharfe und Reinheit der Bilder von sehr giinstiger 
Wirkung ist. Die in einen l i / j  bis 2 Zoll langen Stiel 
verlaufende Kugel, ist nur bis zu zwei Drittel des- 
selben mit Flussigkeit gefOlIt und gestattet dieser 
ibre thermome^schen Wirkungen, unbesebadet der 
mikroskopischen Eigenschaft. Um nun ein Object 
bequem betrachten zu konnen, ist die auf der Metall
hiilse A B nach jeder Richtung verschiebbare Leiste 
F so  eingerlchtet, dass man mit Hulfe der durch eine 
(am oberen Ende in eine Spitze g  verlaufende) Stahl- 
feder gehenden Mikrometerschraube h, das in g  auf- 
gesteckte Object genau und bequem einzustellen im B
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Stande ist, indem man die Gesichtslinien gegei) das Firmament, Kerzenlicht oder 
sanst eine beleuchtete Flaclie riehtet.

Zu bemerken ist noch, dass ich bisher bloss Terpentinol als brechende 
Substanz mit gutera Erfolge angewendet babe, da ich andere Subslanzen zii 
untersuchen noch nicht die Gelegenheit hatte.

VII.Die Silur-Formation in der Gegend von Klattau, Pfestitz und Rozmital in Bohmen.
Von V. Ritter von Z e p h a r o v ic h .

Fortsetzung von Nr. II der Beitriige znr Oeologie des Pilsener Kreises
dem Jahrbbche deP k. k. geologischen Reichsaiistalt» C. Band 185.% Scite 4S3.

Jene Schichten des ^ilurischen *Beckjens im westlichen Theile von Mittel- 
Bohmen, welche in die Gegend von Klattau, Pfestitz, Blowitz, Rozmital und 
Schinkau, in die nordwestliche Halfte meines Aufnahmgebietes im Jahre 18S4 
reichen, gehoren nach der vo î J. B a r r a n d e  in seinem Systeme silurien de 
Boheme aufgestellten Gliederung zu dessen uni rerer  Ab t he i l ung  und enthalten 
die mit A  und B  bezeichneten Etagen. Die E t a g e  J , . d i e  tiefste des ganzen 
silurischen Systemes, folgt unmittelbar auf den Granit; im ostlichen Theile des 
Aurnahmgebietes ist sic in mehrere Parcellen zerrissen, so dass Gesteine der 
nachslen Etage B bis an den Granit reichen, im Westen aber bildet sie eine 
constante, sich verbreiternde Zone zwischen den beiden letzteren. Nach dem vor- 
herrschenden Gesteinekann man die untereEtage auch die der k r y s t a l l i n i s c h e n  
T h o n s c h i e f e r  nennen; untergeordnet treten hier auf, den letzteren selbst am 
nachsten stehend, mannigfaltig^ S c h i e f e r g e b i l d e ,  dann mehr weniger raachtig 
K i e s e l s c h i e f e r  und Q u a r z i t e  mit bedeutenderer Entwicklung in einigen 
Gegenden, ferner local Gr Ons t e i ne  und deren Ap h a n i t e ,  Ser j ^ent in ,  kry- 
stallinischer K a l k s t e i n ,  endlieh B r a u n e i s e n s t e i n .

In der E t a g e ^  haben die Thonschiefer nicht mehr das krystallinischeAnsehen 
der’tieferen Schichten, es sind die mehr homogenen, matten eigentlichen Grau-  
\ v a e k e n - T h o n s c h i e f e r ,  welche mit G r a u w a c k e n s c h i e f e r n  wechseln 
und in sie iibergehen; sie enthalten inLagern haofigund machtig Ki e s e l s c h i e f e r ,  

rferner B r a u n e i s e n s t e i n ,  Gr t i n s t e i ne ,  Ap h a n i t e ,  seltener thonige Sand-  
s t e i n  e und feuerfesten Thon.  Mit grosserer Verbreitung erscheinen ferner in 
der Gegend siidlich von Rozmital fein-  und g r o b k o r n i g e  Q u a r z i t e  mit 
Q u a r z i t - C o n g l o m e r a t e n ,  deren Geschiebe bis Faustgrosse und daritber 
erreichen.

Was die A b g r a n z u n g  der beiden Etagen gegen einander anbelangt, so 
unterliegtjSie, wo so verschiedenartige Gesteine, wie die Quarzite qder Conglo
merate mit Thonschiefern zusammentreffen, keiner Schwierigkeit, anders aber
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verhalt es sich, wenn man die Thonsehiefer-Gebiete der beiden Etagen durcb eine 
Lillie zu trennen versucbt. Die Losung dieser Aufgabe ist stellenweise ganz un- 
mSglicb und kann (iberhaupt nur eine approximative sein, da die krystalliniscben 
ganz urtmerklicb in die matten Tbonscbiefer libergeben und keine festen Anbajts- 
piincte, wornacb ein balbkrystalliniscber Tbonscbiefer entweder der einen oder 
der anderen Abfbeilung zuzutbeilen ware, bterbei entscbeidend eintreten. Dort, wo 
die eigentlicben Grauwackenschiefer, weicbe immer der Etage B angebbren, bald 
nach den krystalliniseben Tbonscbiefern erscheinen, ist die Granzbestimmung wobl 
erleicbtert; aber seiten sieht man tiberbaupt im Schiefer-Terrain bei der allge- 
meinen und tief eindringcnden Zersetzung ein festes Gestein, nur stellenweise 
gestatten tiefere Wasserrisse, felsige Bacbufer die Einsicbt in das Grundgestein, 
sonst ist im weiten Umkreise alles gleiebmassig mit einer machtigen grauen oder 
rotben Tbonlage (iberdeckt, in der nur seiten ein Scbieferstuckcben zu linden ist. 
Desto haufiger aber sind Stucke, Brocken bis gewaltige Felstrummer von Quarzit 
und Kieselscbiefer im Tbonboden eingebettet und oberflacblicb \Serbreitet; sie 
stammen aus haufigen Lagern, aus den mac'litigeren, w'elcbe in kolossalen Felsen 
auf den Hbhen meist ansteben und von welcben sie herabgerollt oder abgescbwemmt 
warden, oder aus den minder mbcbtigen, weicbe wobl an wenigen Orten, besonders 
im Gebiete der oberen Scbiefer, ganz feblen diirften.

Entsprecbend der Langs-A5enricbtung des ganzen siluriscben Systemes 
streicben in dem bier zh betracbtenden Randtbeile des Beckens die S c b i c b t e n  
vorberrscbend von Sudwest nacb Nordost und fallen nordwestlich ein; es 
ist dieselbe Richtung, weicbe wir siidlicb in den Granzlinien von Granit mit 
Gneiss und Tbonscbiefer, und dieselbe Lage, weicbe wir in den Gneiss- 
Scbicbten erkannten. Die siluriscben Scbicbten streicben also parallel mit der 
Granitscheide und fallen zunacbst dersplben an mebreren Orten gegen, sonst aber 
von dem Granite ab.

Nur dort fritt eine Abweiebung ein,'wo die Continuitat der Granitlinie, wie im 
Siiden und sudwestlicb von Rozmital, gestbrt ist und dieseBucbten bildet, in welcben 
aber auch die»siluriscben Scbicbten in ibrer Streicbungsricbtung den Bbgranzungs- 
Linien entsprecben, aber das Einfallen ist nur an dem einen Rande vom Granit 
weg, wabrend es an dem anderen natiirlich dCnselben zu unterteufen scheint.

In dem grbsseren westlicben Tbeile meines Aufnabmgebietes ist aber die 
Gesteinsfolge eine ganz regelmassige, und wenn wir von Raby an der Watawa 
nach Blowitz eine Linie ziehen, durchischneidet diese fglgende Gebirgsarten: 

Gneiss,
Gneiss-Granit,
Granit, )  Gneiss- und Granit-Formation,
Gneiss,
Granit,
Tbonscbiefer der Etage A,

• Tbonscbiefer «nd ) . ( untere Scbicbten dev
Grauwackenscliiefer ' '  Silur-Formation,
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welche alle von Siidwest nach Nordost streichen und deren Schichten vor- 
herrscliend nach Nordwest einfallen.

Die Thonschiefer sind durch lange, breite, abgerundete, sanft abfallende 
Rucken, allmalig ansteigende gewolbte Kuppen ausgezeiebnet. Zwjschen den 
Riicken debnen sich oft mebr weniger ebene oder sanft undulirte Striche aus. 
Steile Abhange oder Felspartien darf man mir in den tiefer eingescbnittenen 
Thalern erwarten; wo sich hingegen auf einem Rucken ein schroffer Felsenkamm 
zeigt, oder auf einer Kuppe, auf Abhangen, oder oft unmittelbar aus dem Flacb- 
lande eine nack-te, bizarre Felsmasse erhebt, ist es bestimmt der Kieselschiefcr 
oder Quarzit, der zu Tage tritt. Die Gebirgsformen der kornigen Quarzite und 
Conglomerate sind weit markirter, scharfere Contouren und felsige Geli3nge, 
wie wir sie an dem hbcbsten Berge im Aufnabmsgebiete, dem Tremscbin mit 
2600 Fuss, finden, entsprecben der grossen Widerstandsfahigkeit dieses Gesteines 
gegen die atmospbarischen Agentien. Doch wechsein auch bier ebenere Theile 
mit den bergigen. Der Totalhabitus der Silur-Formation im Aufnabmsgebiete 
ist der eines niederen Gebirgslandes mit ausgesprocbenen Zugrichtungen, auf- 
fallend eontrastirend gegen die bekannten ausseren Formen des angranzenden 
Granit-Territoriums.

E t a g e  A.

Au s d e h n u n g .  Bevor wir zur Beschreibung der diese Etage zusammen- 
setzenden Gebirgsarten schreiten, soH das Gebiet des Ganzen, wie es auf der Karte 
abgegranzt wurde, naher bezeichnet werden. — Die sudliche Granze ist schon 
in dem ersten Theile dieser Abhandlung durch die nbrdlicbe der Granit- und 
Gneiss -  Formation, respective des oberen Granitarmes gegeben worden, wir 
wenden uns daher gleich zur nbrdlicben, wie sie auf den Generalstabs-Karlen 
Nr. 24 und 2S verzeichnet wurde. Von der westlicben Granze des Aufnabm- 
gebietes ausgebend, lauft dift Trennungslinie der Etage A gegen die Scbiefer 
der Etage B  in der Hauptrichtung des Streicbens der Schichten oberhalb Tocnik 
an der Muhle am Slawaschowitzer Bache beginnend, unterhalb Wosy nach 
Nedanitz, dem Bache folgend nach Miecin und dann iiber Biluk und oberhalb 
Schinkau nach Kokorow. Mit dem Bache nach Pradlo ziebt dieselbe weiter nach 
Srb, von wo sie dem Uslawa-Bache iiber Sedliscbt, Zabradka und Cischkau folgt 

'und endlieb zwischen Chiain und Radoschitz die Granzlinie zwischen den Schiefern 
und den kornigen Quarziten der Etage B erreicbt.

Bis hieber erscbiened die Scbiefer dev Etage A regelmassig alsZone zwischen 
dem Granit und der Etage B, an dem eben verlassenen Endpuncte aber bicgt sich 
die Granzlinie plbtzlicb' abwarts und es bilden dieselben eine bis nach Jung- 
Smoliwetz Peichende Zunge zwischen dem grobkbrnigen Ampbibol-Grafiit von 
Alt-Smoliwetz und dem kleinkbrnigen Glimmer-Granit von Budislawitz; im SUdcn  ̂
ist jene Zunge von dem Alluvium des Lomnitzer Baches begranzt.

Die^bwartsbiegung der Scbiefer lasst nun deren Zone zwischen dem Granit 
und der Etage B auf der Strecke bis iiber Hwozdian febleh ; von bier aus erscbeint
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sie auch nur melir in einzelnea Parcellen zwischen dem Granit und den kornigen 
Quarziten der Etage B, mit welcher veranderten Stellung auch das Auftreten 
anderer Schiefergebilde zusammenhangt.

Diese Parcellen, fur deren Bezeichnung ich einen in ihnen gelegenen Ort 
wahle, sind nun folgende; a)  jene von Wacykow,  von Osten nach Westen zwi
schen dem (unteren) Rozelauer und dem Lisser Jagerhause erstreckt; h)  sudlich 
hiervon jene zwischen L e i e t i t z  und Za h r  oby, ganz im Granit-Gebiete gelegen; 
westlich fallen die Schiefer-Gehange zum Alluvium des nach Zawieschin fliessen- 
den Baches ab; c)  jene von W s c h e w i l ,  eine nordsiidlich zwischen Wolenitz 
und Bezdiekau ausgedehnte Partie.

Letzteres Thonschiefer-Gebiet wird zwischen Wschewil und Bezdiekau im 
Osten von der Rozmitaler Granitzunge begranzt. Jenseits dieses sclunalen tiefer 
gelegenen Granitstreifens tritt der Thonschiefer an den Anhohen sUdlich von 
Pinowitz wieder auf, und lasst sich von hier als eine bald breitere, bald 
schmalere ;Zone zwischen dem Breznitz - Miliner Granit und den Gesteinen der 
Etage B  weiter verfolgen. Obwohl diese Zone nur dem kleineren Theile nach 
meinem Aufnahmsgebiete angehort, so mogen hier doch zur Vollstandigkeit auch 
deren weitere Granzen auf dem Generalstabs-BIatte von Mirotitz fblgen. Gegen 
den Granit sudbstlich zeigt sich die Granze annkhernd folgend der Verbindungs- 

■linie zwischen den Orten Wosel, Tochowitz, Kamena und Leschetitz, gegen die 
Etage B nordwestlich bei Neswacil, Stregckow, Stfepsko, Wogna und Zezitz.

Ar c h i t e k t u r .  Den Bau der Schiefergebilde der Etage A betrelTend, wurde 
schon vorbereitend bemerkt, dass derselbe in dem grosseren regelmassigen Zonen- 
theile jenem in dem sudlich angranzenden Granit- und Gneiss - Gebiete ent- 
sprechend sei, das Streichen von Siidwest nach Nordost, das Einfallen aber 
in den beobachteteii Fallen vorherrschend naeh Sudost gerichtet. Zumal nSchst 
der Granitgranze wird diese ausnahmsweise Fallrichtung gefunden jedoch 
diirfte derselben keine besondere Wichtigkeit bei^elegt werden, da sie nicht 
ausschliesslich in dem zu betrachtenden Gebiete noch an der erwahnten Stelle 
fiberall vorkornmt, ferner die angranzenden Schichtungs - Beobachtungen in 
den Schiefern der Etage B zeigen werden, dass dii  ̂vorherrschende Lage der 
Schichten in dem aufgenommenen Randtheile der Silur-Formation, wde auch aus- 
serhalb desselben von Sudwest nach Nordost und das Einfallen nach Nord- 
west gerichtet sei und die entgegengesetzten Falle wohl nur in Schicht-Wellen 
begriindet sein diirften. *

Oestlich und westlich angrtinzend haben die geologischen Aufnahmen der 
Herren Ferdinand von Li dl  und Johanh J o k e l y  fiir die Schichten am Rande

*) Auch in der weitcren Sftrecke der Griinzlinie zeigen die Thonschiefer an der Granit- 
Grtinze vorherrschend ein siidostliches Oder sudliches, also gegen den Granit gerichtetes 
Einfallen. Vergleiche E. T. G u m p rech t’s Abhandlung fiber die Grfinze des Granit- und 
Uebergang-Gebirges zwischen Bohmisch- Brod und Klattau in K arsten 's Arehiv fiir 
Mincralogie u. s. w. 10. Band, Scite 3o0.
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des silurisclien Beckens ebenfalls die synkline Stellung als die vorherrschende 
nachgewiesen *).

Bei der Seltenheit von anstehenden wohlgesehichteten Schiefern und der 
bef den Kieselschiefern und Quarziten durch ihr inassiges Vei halten oft versteckten 
Schichtung, beschrankeu sich die Beobachtungen ttber die Architektur des Gebietes 
auf eine geringere Zahl, als zu einem genaueii Stadium der Yerhaltnisse wiin- 
dchenswerth wUre. Ich iass.e bier die einzelnen Beobachtungen folgen, in der 
Reihe von West nacb Ost.

bei U Mlegna bei Tocnik

Strcichcn 
nach Stunde

Fallriclitung

. Thonschiefer)"
Kieselschiefer (

Wosawsky Aulehle-Berg, . Thonschiefer)
Kuppe nordwstl. b.Wotin. Kieselschiefer ( 

zwischen Gross-Nedanitz 
und Gross-Petrowitz . . Thonschiefer I 

siidlich bei Miecin am Bache „ 
bei Biluk, suddstlich bei

M i e c i n ............................Thonschiefer
bei Radkowitz ostlich . . .  „
am Schinkauer Teiche bei

S c h iiik a u ....Kieselschiefer
im Kalkbruche bei Newotnik Thonschiefer 
bei Kloster we^tlich am Bache 

und gegen Dubec . . .  „
bei Srb am Usiawa-Bache . „
Wreen. 'nordlich am Usiawa-

Bache ................................  '  „
sudlich von Cecowitz . . .  „
bei C isc h k au .........................Thonschiefer.)

und Kalkstein j
Jenseits der Linie Miercin-Cischkau, bei welcher obstehende Aufzahlung 

unterbrochen ̂ vurde, ist die Architektur des Schiefergebirges plotzlich eine von
'^er bisherigen ganz abweichende.

. ' Streichen „ „ . .,
* , „ . Fallnchtungnach Stunde

4 — SO.

2 — WNW.

6 — SO.

3 — so.

S
M0

— so.
— so.

3—5
3— 6

— so.

5— 6
5 — NW. 80®

4 - 5
6 — NW. 75®

2— 3 — NW. 25®

Wjsstlich bei Miercin . . . Thonschiefer 
Felspartie zwischen Miercin '

und Cischkau . ‘ „

westlich von Dozitz . . . .

7 _ 8  — NON.

i

1 2 -1
7
8—9

-  0 .
- * N .

-  NO. SO-

80V

70»
-60®

Jahrbuch der k* k. geologischen Reiehsanstalt, 6. Band  ̂ 18S5, Seite o95 und 731.

    
 



1 0 4  V. Ritter v. Zepharovich.

Streichen „ n • .*
n a e h ^ t ^  Fallr.chtung

ill R a d o s c h itz .................. Thonschiefer 10 — NO. > 80®
.1. . * c r  * i 10— 11  — NO- 78— 80®westhch von Alt-Smolwetz „ ) _  ONO. 73®

nordlich von Jung-Smoliwetz „ 9— 1 0 -j- NO.
Dass diese Architektur sich jenseits des Lomiiitzer Bach-AHuviums in dein 

CWoraek-Wosseletzer Gneiss-Gebiete wieJer finde, dass dort wie bier eine Ein- 
schaltung zwischen zwei verschiedene Granit-Arten stattflnde, dass ferner die 
Demarcations-Linie der beiderlei Scbichtenstelluiigen im Schiefer und im Gneiss- 
Gebiete durch jenes desGranitefs durchgezogen, nahe zusammenfalle, wurde bereits 
bei Betraebtung der Architektur im Gneiss-Gebiete angedentet und. ich kann 
daher, urn\Wiederholungen zu vermeiden, dorthin zuriickweisen') .

Einen ahnlichen Bau finden wir in den isolirten Schiefer-Parcellen, und
zwar

Streichen .
. „ , Fallrichtunciiach Stunde'

b) in L e l e t i t z ...................... Thonschiefer 10 — NO. 8b®
c) bei'B ezdiekau..................  „ 10 — NO, 40®
d)  bei Pinowitz . . . „ 2 — WNW. 40®
bei Wosel westlich . . . .  ,. 12— 1 — 0. 42*
nachst W o s b l ....................... ,. 4 — NW.
am Podhora-Berge bei Skuhrow 2— 3 — OSO. 78*
bei Skuhrow ...........................  „ 2—3 * ,

In der Wacykower Parcelle a j  war keine Gelegenheit geboten, die Schich- 
tung zu beobachten; in den anderen ist, wenn wir die Puncte bei Pinowitz und 
naehst Wosel ausnehmen, das Streichen und Fallen wie imRadoschfitz-Smoliwetzer 
Terrain. In diesem letzteren, den beiden von Wacykow a j  und Leletitz b) zu- 
sammen ^trachtet, jenem von Wschewil c j  und Pinowitz d j  finden wir auch die 
der Streichungsrichtung entspFechende Langsausdehnung. Analogien in der ein- 
geschobenen Lage zwischen Granit finden sich in dem Smoliwetzer und Leletitzer 
Teri-ain, die iibrigens sich beide gleicjj| weit siidlich erstrecken und .westlich. von 
Alluvium begranzt sind. •  .

Ges t e ine .  Die vorherrschende Gebirgsari|j der Etage4  ist ein inehrweniger 
krystalliniseh ausgebildeter Thonschiefer, von jjypderen Urthonschiefer oder 
Phyllit genannt. Die Richtigkeit seiner Einreihung als unterstes Glied zur Silur- 
Formation kann wohl nicht in Frage -gestellt werden. A'nsser seinen nachzu- 
weisAnden, die Griinzbestimmung so erschwerendeh Uebergangeii in die matten 
silurischen Then- und Rrauwacken-Schiefer, ist es vorzuglich dessen Angranzen 
an den Granit, welches seine anderorts durch die Uebergange in Glimmer-

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reiebsanstait, 6. Band, Seite 494.
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scliiefer- und in Gneiss-Zonen gereehtfertigte Zuzahlun^ ^ur Formation der letz- 
teren, als oberstes Glied der primitiven Trias (Urschiefer-, krystallinischen 
Schiefer-Formation) hier von vorne herein nicht zulasst. Es findet zwar auch 
zwijchen zwei so confrastirenden Gesteinen, wie Granit und krystallinischen Thon- 
schiefer, eih Uebergang statt, da in den so haufigen Uebergangen von ersteren in 
Gneiss die Briicke geboten ist, aber die Reihe der Uebergangsglieder miisste, um 
Beachtung zu verdienen, uber die Machtigkeit einiger Schichten hinausreichen, 
und es durfte an keiner Stelle eine scharfe Begranzung vorbanden sein, wie diess 
in der Haupt-Schieferzone meines Aufnahmgebietes haufig der Fall ist. Stellen- 
weise, besonders in den ostlidien Parcellen, erscheinen gneissiihnliche Schiefer in 
den untersten Schichten des Thonschiefers als Uebergangsglieder zu den Graniten, 
doch sind diese Vorkommen nur ortlich in der untersuchten langen Granzlinie, 
in welcher die petrographische Abgranzung der Silur -  Formation gegen jene 
des Granit und Gneiss vorherrschend eine entschiedene genannt werden muss, 
obwohl andeVerseits in den architektonischen Verhaltnissen, wie diess friiher 
nachgewiesen wurde, eine sehr zif berucksichfigende Uebereinstimmung 
herrscht.' ,

Ganz ahnliche Verhaltnisse be'ziiglieh des Verhaltens der Thonschiefer der 
Etage A einerseits gegen die Thonschiefer der Etage Bt andererseits gegen den 
Granit, bat Herr Ferdinand V. Li dl in der westlichen Hiilfte des 'I'errains der 
General-Stabskarte Nr. 24 , Umgebungen von, Klattaft und Nepomuk, wahjg^- 
nommen *). Die altesten krystallinischen Thonschiefer, die sogertannten Urthon- 
schiefer der Gegend von Kolautschen, sind daselbst von den krystallinischen Thon- 
schiefern der Silur-Formation zwischen Putzeried, Chndenitz undPtenin durch. 
die Hornblende-Formation von Neugedein getrennt; weiter nordostlich linden wir 
zwischen den beiden krystallinischen Thonschiefern den Granit von Staab in glei- 
cher Stellung wie auf dem Blatte Nr. 25, Umgeblingen von Mirotitz, den Granitzug 
vo'i’J Blatna iiber Bielcitz, Breznitz nach Milin; endlich ist besonders hervorzuheben, 
iass in der Gegend von Mies (Blatt J^r. 18), wo Urthonschiefer an silurische 
Schiefer der Etage B  angrSrizen und beide petrographisch scheinbaf in einander 
iibergehen, dieselben d i s c o r d a n t  gelagert sznd, erstere fallen namlich bei Mies 
nach Sudost, die letzteren, ostlich angranzend, nach NoVdwest ein ®).

An den «ben erwahnten Stellen, bei Staab im Westen und bei .Breznitz im 
Osten, sind die Urtiionsehiefer und die ihnen in mancher Beziehung analogen lie- 
gendsten silurischen Schichten dtirch Gi’anit in verhaltnissraassig geringer Breite 
von einander getrennt, so das'! die Aiiffassung beider Gebilde als einer Formation 
angehbrig und spihter ,aus ihrem ursprunglicUen Zusammedhange gebrachf, durch 
das Bild der Karte ̂ erechtfertigt scheinen diirfte. Dass eine solche Annahmp un- 
statthaft sei, hat Herr J. Jo  k el y beziiglich des Terrains ypchst Breznitz in seinem

’)  Jahrbueh der k. k. geologischen Reichsans'talt, 6. Band,18S5, Sejte 594. 
*) A. a. 0 . Seite 591.

K .k. geologi$ehe R«ichsMstalt. 7. Jahrgang: 1856. I» ^ 4
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Berichte iiber die geognosttechen Verhaltnisse der Gegend vorf Mirotitz u. s. ‘ 
nachgewiesen.

Am scharfsten ist wohl dort die Granze der Silur-Formation gegen den Granit, 
wo letztererwind die schwarzen Kieselschiefer unmittelbar an einander stossen, 
wie die^s bei Schinkau der Fall is t; ungemein deutlich zeigt sich diess am sOd- 
westlichen Abfall des Paudfim-Berges gegen den Schiiikauer Teich, unweit ober- 
halb des' Punctes, wo die von Nepomuk fiihrende Strasse den Teich erreicht, um 
dann sitdlich zur Briicke nachst dem Schlosse einzubiegen. G u m p r e c h  t hat in 
seiner auf Seite 102 (Anmerkung) citirten Abhandlung eben von dieser Granz- 
Stelle eine Beschreibung gegeben, die ich bier foigdn lasse.

„Die Kuppe des Drei-Kreuzberges*) (von Rzinkau), seine bstliche Halfte und 
also aucb der dem Sclilosse von Rzinkau zugewendete Theil des sudlichen schrof- 
fenAbfalies nach demTeiehe an seinemFusse bestebt ausNormal-Granits). Gegen 
die Mitte eben dieses Abfalles liegt die von dem Fusse des Berges steil^aufsteigende 
Granit-Scheide. Entfernter von derselben bietet das aus glimmerreichemSchiefer 
und dunkelschwarzem Kieselschiefer bestehende Uebergangsgebirge an dem west- 
lichen Tbeile des Abfalles Iceine Granitstreifen ̂ dar, wohl aberbemerkt man 9 bis 10 
dergleichen, von denen der machtigste etwa zwei Fuss breit ist, an der Scheide 
selbst, yo îe fest mit dem Uebergangsgebirge verwachsen sind, aus feinkornigem 
Granit mit Turmalin bestehend und beinahe eben so senkrecht, wie die Scheide,% I
nach der Hohe sich erhebend. Das Uebergangsgebirge zwischen ihnen zeigt eine 
mit der Richtung der Scheide parallele, also ebenfalls fast senkrecbte, schiefrige 
Textur. Neljen diesen grosseren Gangstreifen treten noch andere sehr dunne 
Streifen abermals parallel mit der Scheide und zugleich rundliche Partlen von 
Granit in dem Uebergangsge])irge auf. Anastomosirende undl deutlich aus der 
Hauptmasse des Granits hervortretende Gangauslaufer habe ich auch hier nirgends 
in dem Thon- und Kieselschiefer bemerkt, eben so wenig gewaltsame Zer- 
riittungen und Zerbrechungen, Erscheiiumgen, die namentlich hier bei Rzinkau 
an der b^eiten, freiliegenden Felswand wrzuglich sichtbar sein mussten, wcnn 
der Granit als jiingeres Gebilde, wie das Uebergangsgebirge, wirklich dieses 
aufgesprengt und auf einmal mit der grossen, den Drei - Kreuzberg bildenden 
Masse sich einen Weg zum Emportreten gebabnt hsTUe."

In seiner p e t r o g r a p h i s c h e n  BeschalTenheit ist der Thdns.chiefer sehr 
mannigfaltig, je nachdem die krystallinische Slructur mehr weniger deutlich 
hervortritt, und diese entweder ausschliesslicli diirch den Glimmer hervor-

•k..
gebracht wird, oder auch Feldspath in Kornchen ausgeschiederf erseheint.

•Die g l i m m e r r e i c h e n  Schfe l j e r  sind sehr dunnschieferig und lassen 
auf den Spaltungsflachen meist mit freiem Auge zahlreiche Glimmer-Schuppchen

A. a. 0 . Seite 733.
Unter diesem Namen kann kein anderer als der Paudfim-Berg gemeint sein.
Nach Gum precht  jene Granite, in welchen die drei Gemengtheile von mittlerem Kor ne 
im Allgemeinen im Gleichgewichte und de.utlich vorhanden sind.
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erkennen, dock gibt es Uebergiinge durch solche, welche auf den Spaltflachen 
nur einen matten Schimmer besitzen, zu jenen von anscheinend homogener Masse, 
in der nur unter der Loupe Glimmer-Schtippchen erkennbar sind. Die Farbe 
der Schiefer ist immer dunkel, entweder schwarziich oder grttniicb grau, bis 
schwarziich grOn und schwarz; selten sind die Spaltflachen ganz eben, schwache 
M’ellige Faltungen, dann kleine knotenartige Erhabenheiten und Vertiefungen 
gehbren zu den baufigen Erscheinungen, so wie auch streifige oder fleckige 
Zeichnungen. Die Knotcben wurden in den beobachteten Fallen meist durch 
Concentrationen entweder des Glimmers in grbsseren Schiippcben oder der Schiefer- 
masse selbst gebildet, auch manche Flecken-Zeichnungen lassen sieh auf erstere 
zuruckfuhren. Ausgezeichnete derartige Vorkommen fand ich 5ei Gross-Petrowitz 
und stidlich bei Mieciri am Wege nach Biluk. Nur in jenen den Kalkstein beglei- 
tenden Schiefern von Newotnil^ westlich von Griinberg, fand ich in stecknadel- 
kopfgrossen Knijtchen ein, erdiges rostbraunes Mineral, vielleicht verwitterter 
Pyrit. — Haufiger als letztere Vorkommen sind wellentormig gestaltete und 
parallel gestreiflte Scliieferflachen, letztere hSngen mit einer zweiten Spaltbarkeit 
zusammen, deren Flachen jene der Schichtung bis zu einem Winkel von 45 Grad 
durchschneiden, beide zusammen erzeiigen die scheitformigen Stiicke, in welche 
die Schiefer zerfallen. Bei Srb, unweit Grunberg, sieht man an dem Schieferfels, 
der am rechten Ufer der Uslawa aufragt, ganz vorziiglich an den Schichten im 
Grossen wellenfdrmige Biegungen und yerschiedene Windungen, so auch an dem 
jenseitigen jchroffen Bachufer. Am deutlichsteri treten diese Biegungen h'ervor, 
wenn sie von ira Thonschiefer enthaltenen Quarzlagen, durch ihr Weiss in dunklem 
Grunde, markirt werden. Solche schwache Quarz-Einlagerungen finden sich 
hauflg, auch Adern, welche sich mannigfaltig verastelnd und durchsetzend oft ein 
enges Netzwerk bilden, und kleine nesterformige Ausscheidungen; oft durchcfringt 
auch die Kieselmasse gleichfbrmig den Schiefer und benimmt ihm seine Idichte 
Spaltbarkeit

Manche Schiefer zeigen stratenweise abwechsel’nd eine dunklere und lichtere 
Farbe; unter der Loupe sieht man in den liphteren Schichten zwischen Glimmer- 
Schuppchen ausserst zarte Lagen eines weissen Minerales; diese bilden den 
Uebergang zu den f e l d s p a f h r e i c h e n ' S c h i e f e r n .  Von lichter grauen 
Fafben und minderer Spaltbarkeit, unterscheiden sie sich auch dadurch,' dass 
in der Thonschiefermasse in ausserst zarten Lagen ^nebst Glimmer auch Peld- 
spath ausgeschieden ist, wodurch sie im Querbruche ein feinstreifiges Ansehen 
gewinnen. Ist Feldspath noch reiclilicher ausgeschieden, so nimmt das Gestein 
unter der Loupe ein ausserst feinkorniges (Jefiige anyt,wobei jedoch im Ganzen 
die Schieferstruotur nie zuriickgedrangt erscheint. Bei andeien Schi^ern ist 
der Feldspath wieder in kleinen, ganz unregelmassig^vertWilten Knotchen aus
geschieden, so dass der Querbruch der Stiicke wie punctirt erscheint; wenn 
diese Knotchen auswittern, so bleiben im Gesteine kleine Hohlraume zuruck. 
Diese Avt von Schiefern findet sich in der ganzen Zone der Etage A  nur in 
der Umgebung von Kloster am Hnadschower Baclie, und zwar einerseits uber
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U Harwanka gegen Srb, als aucli andererseits zwischen Miechdlup und Na Chwa- 
stoch! An ersteren Orten folgen sie unmittelbar auf den Granit und stellen 
sich ihrer petrograpbischen Beschaffenheit nach somit als Ueber^angsglieder 
zwischen diesen uijd dem glimmcrreichen Tbonschiefer.

Eben so ist in jenem Gesteine, welcheA in einer kleinen Entblbssung an 
dem Hiigel nordlich bei Chalupky am Wege nach Wostfetitz ansteht, ein 
solches Uebergangsgebilde zu erblicken. Es entsprache dasselbe vollkommen 
den glimmcrreichen Schiefern, waren nicht zwischen dess'en von Ost nach West 
streichenden Schichten einzelne entfernte, aus Qgarz und Feldspalh gemengte 
Lagen enthalten, ^wodurch es sich wohl nahei* dem Gneisse anscbliesst, als 
welcher es auch auf der Karte bezeichnet wurde. Auf demselben Wege weiter 
gegen die Granit-Granze zu erscheint auch wirklich ein deutlicher Gneiss.

Weniger gleichbleibend und stellenweise von»dem eigenflichen Thonschiefer- 
Cbarakter mehr weniger abweichend sind die Gesteine in  den einzelnen Schiefer- 
Parcellen, welche wir bei Leletitz, Wacykow und Wolenitz verzeicbneten. Es 
iinden sich hier dunkle Schiefergesteine, welche gj’ossere Kbrner und auch 
Krystalle von Feldspatb, hberdiess auch Amphibol deutlich ausgescliieden enthalten. 
daneben etwas braunen Glimmer; sie haben fust ein porphyrartiges Ansehen und die 
deutliche Parallel-Structur mehr weniger eingebhsst. Solche Gesteine, welche man 
als D i o r i t s c h i e f e r  oder D i o r i t p o r p b y r e  ansprechen mbchte, (indet man 
zugleich mit charakteristischemThonschiefer oberhalb derri Wacykower Jagerhause 
am Wege zum Gloriette, dann in denUmgegend von Leletitz (gegen Gawory auch 
eigentliche Tbonschiefer mit feinen Amphibol-Nadeln auf Kluften)'. Ein ahnliches 
porphyrartiges Gestein bildet, aber schon ausserhalb des Schiefer-Gebietes, 
mehrere, einera breiten Riicken des amphibolhaltigen grobkbrnigen Granits auf- 
geset^te Kuppen zwischen Wschewil und Hlubin.

Andere Schiefergebilde sind durch eine sebr feldspathreiche Ma^se aus- 
gezeichnet, mit einer sich dem Flaserigen annahernden Structur, bin und wieder 
bemerkt man einzelne Glimmerschuppen und auch Quarzkorner ausgeschieden. 
Fundorte hiefiir sind der Hdgel, worauf die St. Barbara-Kapelle nachst Procewil 
erbaut ist und hier diirften sje in Zusammenhang zu bringen sein mit dem 
anstossend auftretenden, durch grosse Feldspath - Krystalle ausgezeichnet por- 
phyrartigen Granit, der hier auch etwas'Pyrit eingesprengt enthblt, ferner der 
Ort Wolenitz, ebenfalls an»der gleichen Granze gelegen.

Fast aus einer reinen lieht - blaulicbgrauen Feldspathmasse bestehende 
schieferige Gesteine, deren diinne Lagen innig yerwachseii sind, finden sich nord- 
bstlich^iron Zahroby auf dem Wege nach Leletitz. Von Zahroby wurde schon 
friiher der Uebergang.von rothen Granit in solchen Gneiss erwahnt; es ist sehr 
wahrseheinlich, dass die*er F e l s i t - S c h i e f e r  als Uebergangsglied zu der. 
eigentlichen Thonschiefern, welche man unweit von dem bezeichneten Orte findct 
und auch in Leletitz selbst anstehen steht, auftretcn, doch kann hieriiber bei dem 
Umstande, dass sich die Beobachlung eben an den wichtigsten Puncten nur auf 
FeldstUcke beschrankt, nicht mit Sicherheit entschieden werden; so viel ist aber
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gewiss, dass sic^^n den mit a, b, c und d  bezei'chneten Scliiefer-Parcellen eine 
nahere Beziehung zu der nachbarliclien Granif- und Gneiss-Formation als in der 
Haupt-Schieferzone erkennen lasst. Letztere Beziehung stellt sich eben fur das 
rings von Gfanit eingescblossene Schiefergebiet von Leletitz (h) besonders dar, 
da aber andererseits bier wieder Anaiogien mit den beiden nachsten Schiefer- 
Parcellen a und c nicht fehlen und letztere ihrer Stellung nach zur Silur-Formation 
gerechnet werden milssen, so wurde auch die Parcelle b mit der gleichen Farbe 
auf die Karte eingetragen.

Die eben besprochenen Mittelglieder zwischen Granit und Thonschiefer 
zu beobachten, ist deren Gebiet-Granze in der Parcelle d  bei Wosel und Pinowitz 
am geeignetsten, dahec dieselbe bier etwas naher betrachtet werden soli. Am 
bstlichen Fusse des Podhora-Berges, aus Thonschiefer mit einer bei 3 Klafter 
machtigen hervorragenden Kieselschiefer-Einlagerungbestehend, findetman nacbst 
dem Skuhrower Bache ein weisses, sehr feinkorniges Gestein mit einer Masse, 
ganz almlich jener der Granulite, welches baufig kleine dunkelgraue pellucide 
krystallinische Korner und Krystalle yon Quarz, und kleine weisse oder gelblich- 
weisse Ortlioklas-Krystalle einschliesst, ahnlicb einem Feldstein-Porphyr. Bald ist 
das Gestein schieferig, bald mehr massig und iibergeht in wirklichen feinkornigen 
Gneiss, so ausgesprochen wie er nur im Gneissgebiete vorkommen kann. Es sind 
dieselben Verhaltnisse, welche wir bei *Zaliroby gefunden, als Mittelglied ein 
Gestein vorwaltend aus Orthoklas bestehend, zum Theile wirklicher Felsitschiefer. 
Ausser weiss, welche Farbe den bleiclieriden ausseren Einwirkungen zugeschrieben 
werden durfte, erschelnt das Feldspath-Gestein in einem kleinen Steinbruche ober 
der erst erwahnten Stelle auch dunkelgrau, dann weiter ostlicli bei Skuhrow licht 
grunlichgrau, wie dichter Feldspath, daneben dicht und dunkelgrau, dioritisch, 
Pyrit eiijgesprengt enthaltend; die Scheidung beider Gesteine verlauft nach 
Stunde 4. — Vor Wosel stehen am Bache scbwarze Schijefer, darunter etwas 
gneissartige, endlich deutlicher Gneiss an, Alles in einer kaum 1 Klafter breiten 
Strecke (Streichen nach Stunde 12—1, Fallen ostlieh unter 24Grad).JVaher gegen 
Wosel setzt in lavendel-blauem Thonschiefer mit griinen Glimmerpuncten (St. 4, 
Fallen nordwestlich) ein Thenpor phyr -*Gang  mit in Glimmer ubergehendein 
Ampbibol nach Stunde 9 auf. Hinter Wosel zeigen sich nochmals solche Porpbyre 

‘ im glimmerschieferahnlichen Thonschiefer; diese Scbichten werden wieder gegen 
unten gneissartig und (ibergehen in ausgezeichneten GneTss, der theilw-eise auch 
granitisch wird und rothen Granit bald gangformig, bald in Uebergangen entliiSlt. 
Diese Granite haben viel rothen Orthoklas, seltenen griinen Glimmfer, oder etwas 
Epidot an Stelle des letzteren. (Einen abnlichen UebergaiSg von rbthen Graliit in 
Gneiss sieht man auch an der GrUnze der Wacykower Schiefer-Parcelle n§ehst 
dem Zawieschiner Bache.)* Auf der Anbbhe, die sicR von Pinowitz gegen 
Wschewil zieht, sind iiberall, theilweise in kleinen Steinbruchen aufgeschlossen, 
die Felsitschiefer zu selien, sie streichen nach Stunde 4 und sind auf der ersten 
Kuppe von 1— 3 Klafter machtigen, sich verzweigenden Granitgangen durchzogen. 
An der Granze gegen den Granit sind^Uebergange in GneisI iiberall wie bei Wosel
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und Pinowitz zR linden. — Aehnliche Felsitgesteine, wie die besclulebenen, fand 
ich auch an>derin mein Aufnahmsgebiet hereinreicbenden Granze desThonsebiefer- 
Gebietes von Mirowifz, wo sie sich baulig zeigen, bei Kaupy.-

Da die Grf lnstei  ne in der Etage nur seltener yorkommen, werden die 
bemerkensjvertheren Localitaten bei Bespreebung der Etage B , wo sie haufig 
auftreten, erwahnt werden.

S e r p e n  t in.  In dem ostlichen, zungenformig zwischen den Granit hinein- 
ragenden Ende der Schieferzone kommt zwischen Jung- und Alt-Smoliwetz Ser- 
pentin vor, welcher zwei Huge! zunachst der die beiden Orte verbindenden 
Strasse bildet. Der erste erhebt sich unweit vom Lomnitzer Bach-Alluvium 
nbrdlich bei Jung - Smoliwetz, der zweite nachst der Granit - Granze sudlich 
bei Alt-Smoliwetz, zwischen beiden steigt eine Kuppe hoher an, welche von 
Amphibolschiefern eingenommen wird. Gieicb oberhalb Jung-Smoliwetz sieht 
man anstehend zuerst einen lichtgrauen, feldspathreichen Schiefer mit hauligen 
schwachen braunen Glimmer-Zwischenlagen. Gleich darauf findet man den Ser- 
pentin auf beiden Seiten des Weges, links oder westlich von wenig Dammerde 
bedeckt, an mehreren Stellen von-agend, rechts unter einer tieferen Erdschichte, 
in den Feldern in Stiicken zerstreut.

Nach der freut^dlichen Mittheilung des Schichtmeisters in Griinberg, Herrn 
Franz Jungmann^ w.elcher meinem Ansuchen entsprechend diese Localitiit 
nachtraglich besuebte und eine reiche Gesteins-Suite einsandte, ist der Serpentin 
auf beiden Hugeln mantelfdrmig gelagert, welches besonders deutlich an dem 
oberen, hart am Alt-Smoliwetzer Schafstall, etwa 100 Schritte vom Orte entfernt, 
wo vor vielen Jahren bei Schurfungen mehrere Schachte bis 9 Fuss tief abgeteuft 
wdl'den, zu sehen ist. Daher auch das wechselnde Streichen und Verflachen an 
den verschiedenen Puncten.

Der Serpentin, von ganz dichter gleichfdrmiger Masse, mit ebe'nen oder 
unebenen, glatt oder splittrig flachmuschlichen Bruchflachen, besitzt eine dunkle, 
schwarzlicbgriine Farbe, und ist stellenweise roth geflammt oder lichtgriin 
fleckig oder aderig gezeichnet. 'Er wird haufig von dunnen Flatten und Adern von 
lichtlauchgrunem edlen Serpentin und sehr feinfaserigem pistaziengriinen, seiden- 
glanzenden Chrysotil. in Adern durchzogen, enthalt Talkscbuppchen, in kleinen 
Nestern versammelt, und Magnetit sehr fein eingesprengt, wirkt daher stellenweise 
auf die Magnetnadel. DeieChromit, welcber sich in derMineralogie von Fr. Mohs  *} 
von dieser Localitat verzeichnet findet, wurde von Herrn Professor Zi ppe  in 
einem Serpentin-Stiicke im v,aterlandischen Museum zu Prag in geringer Menge 
eing^prengt nacbgewifeen. Als Ueberzug auf etwas weiteren Kliiften findet man 
Pikrclith, von lichtlauchgrilner, blauHchgruner oder weisslicher Farbe, mit glatter 
gidnzender, wie polirteivOberflache, zuweilen sind auch diese Ueberziige schwach 
und feinstriemig;* andere nackte, etwas weitere Kluftflachen sind mit grossen 
schwarzeh Dendriten-Zeichnungen geziert. Der Serpentin ist stark und vielseitig

’)  1839, Band 2, Seite 404.
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zerklQftet und zerfallt unter dem Hammerschlage in plattige oder keilfdrmig 
scharfkantige Stucke, iibrigens zerspringt hierbei auch das sonst feste Gestein 
nach den innen durchziehendenChrysotil- und Pikrolith-Platten in den yerscbiedeu- 
sten Richtungen. Diese oft anscheinend regelmassige Zerkliiftung erscbwert aucb 
die Bestimmung der Schiehtung, doch glaubte icJi an einer Stelle^des ersten 
iliigels, wo die Strasse einsebneidet, mit zieinlicher Sicberheit das Streichen nach 
Stunde 9 — 10 mit nordostlicbem Einfallen abzunehmen. Durch die stellenweise 
tief eindringende Verwitterung wird der Serpentin entfarbt urid erdig, zumal sind 
die Pikrolith-Ueberzuge apf den Kliiftwanden haufig in einen weissen pulverigen 
Beschlag aufgelost.

Der A m p h i b o l s c h i e f e r d e r  z wischen beiden Serpentinhiigeln sich erheben- 
den hoheren Kuppe ist deutlich geschicbtet, er ist entweder ausgezeichnet grob- 
oder sehr feinschieferig, dabei gross- oder fein- bis verschwindend kornig zusam- 
mengesetzt und besfeht entweder nur aus biattrigem Amphibol, oder es ist wenig 
Feldspath beigemengt. oder stellenweise so in linsenformigen Portion eingestreut, 
dass dadurch die Schiefer auf dem Querbruche ein geflecktes Ansehen erlangen. 
Derselbe ist ebenfalls stark zerkliiftet und enthalt schwache Quarzlagen und Nester.

Es kommen demnach bier wieden Serpentin und Amphibolit in unmittelbarer 
Nachbarschaft vor, und zwar ersterer zu beiden Seiten des letzteren, ein Ver- 
haltniss ahnlich jenen, iiber welche Dr. Ferd. H o c h s t e t t e r  in seiner lehr- 
reichenAbhandlung uber Granuiit und Serpentin im stidlicben^oTimen *) berichtete, 
so gunstig fiir die Annahme der Metamorphose von Amphibol - Gesteinen in 
Serpentin.

Ka l k s t e i n  wurde im Schiefergebiete an zwei Orten beobachtet, bei Ne- 
wotnik, nordwestlich von Nepomuk, und bei Cischkau.

Die erste Localitat ist unweit Newo t n i k ,  an dem Wege der von der 
Fischer-Strasse nach Pradlo fubrh Schon in friiherer Zeit wurde daselbst fur 
den Bau des Grflnberger Scblosses Kalkstein.gewonnen, spSter aber warden 
die Bruche verlassen und verstiirzten. Die dariiber vorgefundenen Nachrichten 
beniitzend, wurden dieselben nun wieder aufgemacht und dabei alte^ohrlocher und 
stollenartige Raume entdeckt. Der gegenwartige Bruch erstreckt sich bergeinwarts 
nach Stunde 6 an dem Gehiinge, an welchem sich der bezeichnete Weg hinzieht; 

.Schiehtung ist niclit zu sehen, nur ein Haufwerk vofi Kalkhlocken, darunter 
3— 4 Fuss machtige Biinke, oder vielmebr grosse 'Ptiimmer von Banken ohne 
eigentlichen Zusainmenhang, dazwischen Svieder Schuttwerk; erst tiefer im 
Liegenden (das Einfallen scheint nach Nordwest gerichtet zu sein) diirfte man 
auf ganze Kalkschichten stossen, Vor und nach dem Bi^che sieht man arn Wege 
recht charakteristischen Glimmer-Thonsctiiefer anstehen, auch im Bruebe sind 
s’olche Stticke haufig.

Der Kalkstein von Newotnik ist sehr fein- oder mittelkornig und krystalliiiisch, 
von dunkelgrauer Farbe, zuweilen von weissen Calcit-Adern durchzogen, er

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsansialt, S. Band 1854, Scite 1.
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enthait sparlich Pyrit feiti eingesprengt, und soil sich vorzuglicli-iii WasserbE.ute’n 
eignen. Mil Salzsgure braust er weuiger lebhaft als die weissen krystalliniscben 
Kalksteine des Gneisses und entwickelt dabei einen hepatischen Geruch. Stellen* 
weise sind grossere Klufte von 1 bis 2 Zoll Breite ganz mit reinem, weissen sehr 
grosskSrnigem Calcit erfiillt, auch haben sich in einer Kluft Calcit-Kryslalle 
vorgefunden.

Ohne Zweifel bildet der Kalkstein bier ein Lager ira Thonschiefer. Dje 
Erstreckung des Bruches nach Siunde 6 , indem naan dem Kalke seinera 
Streichen nach foigte, stimmt iiberein mit der Streichungsrichtung an Schiefern 
der benachbarten Localitaten; fiber das Verflachen bleibt man aber in 
Ungewissheit.

Auch am jenseitigen Ufer des Hnadschower Baches soil man einst nachst 
dem Teiche unweit Pradlo Kalkstein gebrochen baben.

Weiter in nordostlicher Bichtung kommt im Schiefergehange am linken Ufer
• V

derUslawa uninitfelbar bei Ci schkau in einem Felde des dortigenPfarrers eben- 
falls Kalkstein vor. Hier sind die Verhaltnisse viel besser in einem kleinen neu 
angelegtenBruche aufgeschldssen. DerKalk bildet ein 6—8 Fuss mSchtiges Lager 
im Schiefer und streicht nachStunde 8 und fallt nordwestlich unter 2S Grad ein; 
er ist ausserst feinkSrnig bis dicht, dann mit ebenen etwas splittrig-muscbligen 
BruchflSchen, sehr fest und von bedeutenderem speciOschen Gewichte, von Farbe 
dunkelgrab, zum Theil aber licht gefleckt oder geadert, und enthait iiusserst fein 
mit freiem Auge kaum walirnehmbar Pyrit eingesprengt. Er braust mit Salzsaure 
nicht sehr lebhaft. '  ‘

Eine Analyse, von Herrn A. S t o r e h ,  Apotheker in Rokitzan, ausgefiihrt, wies 
in demselben 38 Procent kohlensaure Kalkerde nach, ferner 2 Procent in Salz
saure unloslicher Bestandtheile, dann Talkerde, Eisenoxdul, Thonerde und Eisen- 
oxyd. Diese Angabeh, so wie die Erfahrung, dass sich der Kalkstein schwer 

.brenne, mit Wasser iibergossen nur wenig sich erhitze,, dann zu einem grauen 
Pulv^r zerfalle, waren dem Besitzer nicht willkommen. Per gebrannte Kalk
stein mit drei*Theilen Sand gemengt und zu einer Kugel geformt erhartete nicht 
im Wasser (wie der hydraulische Kalk von Kufstein); dasselbe ergab sich bei 
dem gleichen Versuche mit dem Newotniker Kalke.

Ueber den Kalksteui foigt zuerst Schiefer und dann ein Lager von Braun- 
eisenstein in geringer Machtigkeit, dariiber wieder Schiefer. Es ist hier jene 
Association von Kalkstein mit Brauneisenstein im Hangenden, welche auch in 
andern Thonschiefer-Districten, zumal Sachsen’s*), gefunden wurde; die dort 
noch baufig vorkommende Bedeckung mit GrQnsteinschiefern hat sich aber hier 
nicht .gezeigt.

Eine zweite schwache Einlagerung Von Kalksteinen findet sich unterhalb des 
Bruches gegen die'Uslawa zu, bei den letzten Hausern des Ortes, — Auf den

*) Dr. C- Fr. Na umann,  Lehrbueh der Geognosie, Band Seite 146.
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Feldei*n liegen^tfnachst durch Auswitterung auf der Oberflache zellige Oder 
Ibcherige Kalkstiicke mit frischen Kernen umber.

Der Tlonschiefer im Kalkbruche ist sehr diinnblatterig, aber durch seinen
Quarzgehalt von grosserer Festigkeit als gewobnlich. Jene Scbiefer, die auf dem

• ''
von Norden nach Siiden sich erstreckenden RQcken zwischen Miercin und Cischkau 
auftreten, sind Sibnttcb, obwobl von dunklerer, schwarzgrauer Farbe, diinn ge- 
schieUtet, oft wellig gebogen oder gewunden und mit hSufigen diinnen Quarz- 
Zwischenlagen versehen; auf der Kuppe sieht man sie in Felsen anstehen, von 
denen grosse Blbcke nach abwarts gerollt sind. Die Schichtung zeigt sich ab- 
weichend von dem gewohnlicben Verbalten, wie diess im Vorbergehenden eror- 
tert wurde, nach Stunde i 2 — Imit  ostlichemEinfallen. Gegen Cecowitz undDozitz 
sind ebenfalls schwarze, quarzige Schiefer, oder graue und blaugraue, die Am- 
phibol beigemengt enthalten; in der Nachbarschaft solcber Schiefer fand sich am

V
Wege von Miercin nach Cecowitz ein Griinstein-Aphanit mit ader- oder nesler- 
weise ausgeschiedenem Aqiphibol. Auf solche Weise mbgen die meisten Griinsfeine 
mit. den sie eingelagert enthaltenden Thonschiefern in Verbindung stehen und 
sich allmalig aus ihnen heraus entwickeln.

Die K i e s e l s c h i e f e r  und Qu a r z i t e  werden im Folgenden imZusammen- 
hange mit jenen der Etage B, von welchen sie sich nicht unterscheiden lassen, 
besprochen werden.

* <
E t a g e  B.

Ausdehnung.  Die der zweitenAbtheilung der unteren silnrischen Schichten 
angehdrigen Gebilde erstrecken sich unmittelbar von der ndrdlichen GrSnzc der 
Etage A bis an den linken und oberen Rand der Aufnahmskarten, nur im Suden 
bildet ausnahmsweise auf der Strecke Altsraoliwetz -  Hwozdian Granit die 
Gr2hze; am rechten Rande der Karte granzen diesjelben theilweise an die kry- 
stalliniscben Thonschiefer, theils tritt das Granitgebiet mit der Rozmitaler Zunge 
an und zwischen sie heran.

In dem weit grosseren westlichen Theile des von der zu betrachtenden Ab- 
theilung eingenommenen Gebietes sind matte Tbonschiefer und Grauwackenschiefer 
vorherrschend ausgedehnt. Sie bilden einerseits mitden Tbonschiefern der Etage A, 
andererseits unter sich eine fortlaufende Reihe, welches die gegenseitige Granz- 
bestimmung ungemein erschwert, stellenweise auch ganz unmoglicb macht. Auch 
wurde jene zwischen den matten Thon- und Grauwackenschiefern, da sie ohne 
Werth, nicht versucbt, und es finden sich daher beide auf der Karte mit einer 
Farbe bezeichnet und werden auch im Folgenden unter Einem abgehan^elt werden.

Von den Kieselschiefer- und QuarzifiEinlagerungen warden jene ausge- 
schieden, welche eine grossere Miichtigkeit oder iif die Augen fallende Bedeutung 
erlangen. Noch viel hauliger als in der Etage A sind sie hier zu'finden, und es 
durfte wenig Orte geben, wo sie nicht, wenigstens in Stucken verbreitet, anzu- 
treffen jvafen. Sie alleln sind meist die Zeugen des .Thonschiefer-Gebietes, wenn» 
sicb letzteres bei der gewDhnlichen tief hinabreichenden Zersetzung durch kein

K. k. geologi«ohe KeicbKanftalt. 7. Jakrgaog 1856.1,
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festes Stuckchen verrath. Die felsigen Kieselschiefer-PartTen allein bi'ingen 
etwas Abwechslung in das ermOdend einformige Schiefer-Gebiet mit deii sanft 
zugerundeten breiten Riicken und Kuppen, weliigen und ebenen Eitsenkungen. 
Nurwodie Wasser^ich tiefereingesebnitten, tretenentschiedenere Berg-und Thal- 
formen auf, vvelche letztere, wie das enge von dunklen Waldern gesaumte Wil- 
helminen-Tbal von der Grunberger HQtte bis Zdiar und dann weiter nach Blowitz, 
Oder das Tbal des Galowy-Bacbes von Mitrowitz gegen Wobreled, nicht ganz 
ohne Reiz sind und darch anstehende Gesteine die meisten Aufschliisse bieten.

Im bstlichen Theile und an zwei Gr3nzen des Aufnahmgebietes sind vor- 
berrschend grobkbrnige (Sandstein-) Quarzite mit Conglomeraten verbreitet. 
Sie granzen im Siiden an den Granit zwischen Alt-Smoliwetz und Hwozdian und 
an den Thonschiefer von Wacykow, im Osten an jenen zwischen Wolenitz, 
Wschewil und Bezdiekau, dann zwischen bier und Rozmital an Granit; imNorden 
erscheinen jenseits einer Linie, welche Rozmital mit Woltuscb und Hinter-Glas- 
hiitten verbindet, und welche von hier noch ein Stiick weiter im (Hashiittner 
Revier gegen VVesten lauPt, sich aber dann siidlich durch das Rozelauer und Rado- 
schitzer Revier zieht, die derselben Abtheilung angehorigen Thonschiefer, endlich 
begrSnzt noch die VerlRngerung jener Linie nach abwarts durch das Smoliwetzer 
Revier gegen Westen der hstliche Fliigel der Haupt-Scliieferzone der Etage A 
bei Radoschitz. Jenseits der obgenannten sehmalen Rozmitaler Granit-Zunge 
erscheint die Foi’fsefzung des Grauwacken-Gebietes wieder auf den Anhoben beim 
Neuhof, schliesst sich bei Skuhrow und Namnitz gegen die Thonschiefer der 
Etage A ab und verlasst bei letzterem Orte das Aufnahmgebiet, urn weiter in 
nordSstlicher Richtung in die Gegend von Pribram fortzusetzen.

Ar c h i t e c t u r .  Die nun folgenden Beobachtungen iiber die Lagerung der 
Gesteine dieser Abtheilung mSgen zur Vervollstandigung jener bei der friiheren 
mitgetheilten dienen.

a)  Am linken Ufer der Angel:
Qtreichen 
nach Side. Fallen

sQdlich bei S cherow itz ....................... Phonschiefer . . 3—4 NW.
nordostlich bei Skotschitz.................. ♦ . 3—4 NW.

b) Am rechten Ufer der Angel:
Swihau fistlich am Wege nach Kamenik Thonschiefer . . 2 WNW. 45«,
Gino siidlich, an der Angel . . . ' rt * . 2— 3 SO.
bei Borow bstlich, an der Angel . . . 5— 6 SO.
bei K a lis c h t.................................... n • . 1—2 WNW. 30«
bei Kbel n i)rd lich ........................... « • . 6 NW.
bei Kbel sUdlich............................... * » • . 1 W. 25®
b e i W l c y ........................... : . . >* • . 5 SO. 25«
Tichalowetz-Bfirg bei Pfestiz . . . Kieselschiefer . . 3 - 4 SO. 75®
Schafliiitte bei Pfestiz an der Angel . Thonschiefer . . 2—4 SO.
St. Anna-Kapelle bei Pfestiz an der

Angel .................................... . 3 - 4 SO.
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Fallen
Streichen 
nach Side.

Thonschiefer 3-
2-

3
4
6

-5 — SO. 
-3 — SO. 

— SO.

1
4 - S
6
3— 4

— W.
— NW.
— NW.
— NW.

S _ 6  — NW. 
6 —  NW.
S _ 6  — NW. 
4 — NW.

20»

4S«
2 S »

60®
80®

bei Kraschftwitz an der Angel . 
am.Wildbache bei Wodokrt . .
bei Plewniow................................
bei R e n e .....................................
bei L ib a k e n ................................
sudlich bei Augezd an der Fischer-

s tra sse .............................................. »
im Steinbruch bei Swarkau . . . .  Grauwackenschief.
in A u n ie t i tz .......................  „
am Pahorek-Berg bei Chlum . . . .  »

c j  Arn rechten Ufer der Uslawa:
an der Uslawa bei Z d i a r . „
zwischen Stittow und Blowitz . . .  „
bei Cischkau nordlich .......................Kieselschiefer
bei Alt-Rozmital n o rd l ic h .................. Thonschiefer

Aus , der Zusammenstellung dieser Beobachtungen mit den fruher auf 
Seite 103 mitgetheiiten ergibt sich, dass an der westlichen Granze des Aufnahm- 
gebietes die Streichungsrichtung eine herrschende von Norden nach Suden ge- 
richtete ist, als weiter einwarts; sie begihnt mit Stunde 1—2 und wendet sich 
dann nach Osten, indem sie zwischen Stunde 3 und 6 wechselt, wobei das Ver- 
flachen theils nach Nordwest, theils nach Sudost gerichtet ist. Das Einfallen nach 
Sudost ist (ausser bei den krystallinischen Thonschiefern stellenweise nachst der 
Granit-Granze) nur an dem rechten Ufer der Angel zu linden (und zwar aus- 
schliesslich links von der Linie Swihau-Wcy-Dolzen-Wosek), wahrend sonst das 
vorherrschende Verflachen der Schichtgesteine im ganzen Aufnahmgebiete nach 
Nordwesten bieobachtet wurde.

Da ober- und unterhalb Prestitz beiderseits der Angel die Schichten entgegen- 
gesetzt verflachen, so besitzen ihreUferwenigstens an dieser Stelle einen exoklinen 
Bau. Am rechten Angel-Ufer ergibt sich dann abwartsbiszur LinieSwihau-Schinkau 
eine muldenfdrmige Schichtenstellung, mit ausgebreiteterem rechten nach Nord
west verflachenden Fliigel, wiUirend sudlich von der bezeichneten Linie auf jene 
Mulde, einem Wellenthale entsprechend, dessen Axe ober Klattau aber die 
westliche Granze des Aufnahmgebietes durchschneidet, noch ein Wellenberg 
folgen wiirde.

- Das Bett des Uslawa-Baches theilt das Schiefer-Terrain in zwei Theiie, auf 
den rechts gelegenen fallen nur drei Beobachtungen (am Schlusse der obigen 
Aufzahlung) und keine von diesen fallt in die Gegered ostlich von Mitrowitz, wo 
die Fortsetzung der im Gebiete der krystallinisciben Thonschiefer erkannten 
Demarcations-Linie zu erwarten ware, dann folgen die Sandstein-Quarzite, sehr 
dauerhafte .Gesteind, fast auf alien hoheren Puncten in Felspartien anstehend, 
doch gelingt es nur selten an ihnen eine Schichtung' wahrzunehmen, da diese

i S *
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gewohnlich unter dem, mit ihrer grobkornigen bis conglomeratisca^h Beschaff^nheit 
verbundenen, massigen Erscheinen verschwindet. Aus ihrem Gebiete stammea 
foigende Oaten: •

Streichen 
nach Stunde

am Fusse des Sterbina-Berges beim JRgerhaus . 
„ „ » „ „ gegen Bezdiekau .

am Sterbina-Berge

1
1—2
1
9

10—12

Fallricbturig

0 . 60® 
0 . 80® 
0 . 75® 
NO. 60® 
NO. 86®am Bublawa-Berge, auf dem Hranicny Hfeben . . 

letzteres an eingelagerten Thonscbiefern gefunden, endlich an der 
Granze zwischen den Sandstein-Quarziten und Thonscbiefern, an 
dem letzteren bei Rozmital am Wege nach Woltusch . . . .  St. 1— 2 0. 72®.

Die Richtung der Gebirge im Quarzit-Gebiete, welche besonders deutlich 
in dem Rucken, welcher die Kuppen des Tfemschin-, Kahlen- und Hengst-Berges 
tragt, als eine nordsQdliche hervortritt, lasst eine Shnliche Schichtenstellung auch 
an den (ibrigen Puncten, von welchen keine Beobachtungen vorliegen, voraussetzen. 
Wie schon stimmt diess mit jenen Architecturs-Daten, welche aus dem Gebiete 
der angrtinzenden krystallinischen Thonschiefer-Parcellen, aus dem dstlichen 
FlOgel der Hauptzone des letzteren, endlich aus jenem des Gneisses zwischen 
Woseletz und Kasegowitz mitgetheilt wurden. Wir finden ferner jene Schichten- 
lage auch noch an dem oben zuletzt genannten Orte an einem matten Thon- 
schiefer; doch diirfte sichdieselbe nichtflberden Kotelsky-Bach erstrecken, denii 
wir haben eben friiher von dem Schiefer nordlich bei Rozmital die Richtung nach 
Stunde 4 mit nordwestlichem Einfallen unter 80 Grad bemerkt, ganz entgegen- 
gesetzte Resultate ^rhalten an zwei Orten, die nur urn die Breite des Rozmitaler 
Teiches von einander entfernt sind. Auch weiter aufwarts auf der Kuppe des 
Welina-Berges, siidlich bei Neu-Nepomuk, streichen die Kieselschiefer nach 
Stunde 6 und fallen nach Nordwest unter 35 Grad ein. Schon der Anblick der 
Berge, welche nordlich die Thalebene von Rozmital begranzen, zeigt, dass in 
ihnen wieder die allgemeine Streichungs-Richtung zur Geltung kam.

Ges t e i ne .  Die Efage B  wird von folgendmi Gebirgsarten zus'ammen* 
gesetzt: Thonschiefer und Grauwackenschiefer, dann Sandstein-Quarzite mit 
Conglomeraten als Hauptgesteine, untergeordnet erscheinen in Lagern Kiesel
schiefer und Quarzit, Braun- und Rotheisenstein, Kalkstein und Griinstein- 
Aphanit.

T h o n s c h i e f e r  und G r a u w a c k e n s c h i e f e r .  ZunRchst an die Thon
schiefer der Etage A schliessen sich jene* Schiefer an, welche auf den Spalt- 
flachen noch immer mit freiem Auge GlimmerschQppchen, eine halbkrystalli- 
nischc Beschaffenheit erkennen lassen; solche halbkrystallinische Lagen wechseln 
im Kleinen und Grossen oft mit matten, und stellen im ersteren Falle die wah- 
ren Uebergangsglieder voif. Diese Schiefer koinmen noch stellenwtise in dem 
westlichen Theile der FJtage B  und zwar beilaufig von Miecin bis Kbel,
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Stfejicgcinffia'itei dann am Angelufer abwarts, gegenOber yon Kronporitscben 
Vund ^Borow, bei Ober-Nezditz vor. Uebrigens fehlen Thonschiefer mit glan- 

zenden Spaltflachen auch waiter aufwSrts von der genaniiten Linie nicbt, sind 
aber immer von untergeordneter Bedeutung in dem Terrain, wo eigentlich die 
matten Tbonschiefer zu Hause sind.

Thonschiefer und Grauwackenschiefer von einander abzugranzen, ist ganz 
unmoglich und auch ohne W erth, indem sie nicbt nur allmMig in einander 
Dbergehen, sondern auch an sehr vielen Orten Lagen von deutlich polymerer 
Zusammensetzung, Grauwackenscliiefer, mit feinspaltigen homogenen Schicfern 
alterniren. Besonders schbn siehl man diess an dem felsigen Ufer d*er Usiawa 
bei Blowitz, dann an felsigen Abhangen weiter abwarts an demselben Bache 
unter Smedrow und Zdiar und noch an mehreren anderen Orten. Da die 
verschiedenen Lagen, welche diese Halb-Thon-, Halb-Grauwackenschiefer zu- 
sammensetzten, sich nicht ebenflachig begrSnzen, sondern ganz unregelmassig 
mit einander abwechsein, so ist dadurch auch die Schichtungs-Bestimmung 
erschwert, da die blossgelegten FlSchen eine knotige und striemige, bis 
bucklige und wellige G^staltung erlangen. Im Querbruche sieht man dann 
durch das meist sehr feinkornige lichtgraue Gemenge einzelne stSrkere und 
diinnere dunkelgraue gleichartige Streifen in den verschiedensten Richtungen 
krummliuig durchzieh^n, sich durchsetzend oder neben einander verlaufend.

Die matten, homogenen, meist dunkelgrauen Thonschiefer stehen nur selten 
an, da sie leicht verwittern und sich zu einem Thonboden aufl5sen. Vorziiglich 
ist diess in der Gegend stidlich und sudbstlich von Brennporitschen dec Fall, wo 
festes Gestein fast nur durch den Kiesel&chiefer vertreten wird. An den vielen 
Puncten aber, wo man auf Eisenstein baut, hat man den Thonschiefer heraus- 
gefdrdert. Anstehend in grosseren Entblossungen fand ich den Thonschiefer 
westlich bei Rozmital, am Wege nach Woltusch, unweit des Meierhofes in dem 
Bachbette, mit dem Streichen nach Stunde t  — 2 und ostlichem Einfallen unter 
72 Grad. Im Gebiete der Rozmitaler Quarzite kommt auf dem Bublawa-Berge des 
Hranicny Hfeben ein Thonschiefer mit schimmernden oder matten Spaltflachen 
vor, welcher nach Stunde 10— 12 gtreicht und gegen Osten unter 85 Grad ein- 
fallt. Derselbe ist sehr diinnspaltig und stellenweise vielfaltig von mannigfach 
ve'rlaufenden und verastelnden Quarzadern und Schniiren durchzogen; auch linden 
sich Spalten, bis 1 Zoll breit, von derbem Quarz erfullt.

Von den matten und halbkrystallinischen Thonschiefern l5sst sich bis zur 
s c h i e f r i g e n  G r a u w a c k e  eine ununterbrochene Reihe aufstellen. Vorziiglich 
tn dem westliehen Theile der Gegend von Libaken und Augezd linden sich Ge- 
steine, welche bei dem ausseren Habitus der Schiefer in ihrer Masse sch9n hSu- 
lig Kbrnchen yon Quarz und Feldspath ausgeschieden enthalten, die deutlich auf 
dem Querbruche als feine weisse Piinctchen erscheinen. An diese reihen sich die 
oben beschriebenen Mittelgesteine mit den verschiedenen unregelmassig auf ein
ander fclgenden Lagen. Endlich werden die reineren Thonschjeferstraten zuriick- 
gedrhngt unter Entwickelung des eigenthiimiichen Grauwacken-Typus, als eines
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sandsteinartigen Gebildes. Diese Grauwacke ist immer sehr fe in ifir^^ftid  
ein inniges Geinenge von weissem Feldspath, grauen Quarzkornchen und siner-^ 
weissen Glimmerschiippchen dar, yerbutrden durch ein reich vorhandenes, fein- 
thoniges Cement von Hcbtgrauer, auch ins Rotbliche geneigter Farbe. Das Cement 
scheint gewohnlich ziemlich quarzfrei zu sein. Nicht selten iindet man auch auf 
Kluften den Quarz entweder in KSrnern, Oder, wenn erstere die nbthige Weite 
besitzen, auch in Krystallfen ausgeschieden. Immer hat diese Grauwacke, wenn 
auch die reinen Thonschiefer-Straten fehlen oder die Thonschiefermasse nicht in 
Memhranen zwischen den ‘Kornchen ausgeschieden erscheint, ein schiefrige^ 
Gefiige uild ist entweder als Grauwackenschiefer oder als schiefrige Grauwacke 
anzusprechen. Letztere fand ich in der deutlichsten Ausbildung in der Gegend 
von Blowitz, in dem Steinbruche am westlichen Abhange des Wobieschini Wrch 
(2239 18 Fuss), bei Smedi’ow und Zdiar; erstere zwischen Swarkau, Lhota 
Skaschowa und Letin, l),ei Aunietitz, am Pahorekherge bei Chlum und in dem 
Terrain zwischen dem Letiner und Uslawa-Thale, dann jenseits der Cslawa bei 
Stittow und Augezd. Rechts von der Linie, welche Srb und Brennporitschen ver- 
bindet, breiten sich bis an die Granze der Rozmitaler'Quarzite die matten Thon- 
sehiefer aus, diese linden sich tihrigens haufiger auch ostlich von Pfestitz, so bei 
Plewniow, Horcitz, Kbelnitz und Libaken.

S a n d s t e i n - Q u a r z i t e ,  k o r n i g e  Q u a r z i t e  und Q u a r z i t- 
C o n g l o m e r a t e .  Diese Gesteine nehmen ein wohl abgegranztes Gebiet siid- 
westlich von Rozmital ein, deren Ausdehnung und Stellung anzugeben im Vorher- 
gehenden schon Gelegenheit geboten war; es erubrigt daher nur,  den Gesteinen 
selbst eine nahere Aufmerksamkeit zu widmen. Sie alle sind ausgezeichnet 
durch grosse Festigkeit und Unverwiistlichkeit und durch den Mangel einer 
Parallelstructur; Schichtung fehlt ihnen zwar nicht, doch ist selbe meist undeut- 
lich oder nur im Grossen erkennbar. Die feinkbrnigsten, Gesteine besfehen 
aus dunkelrauchgrauen', pelluciden Quarzkbrnchen in Mehrzahl, darunter als 
Seltenheit hin und wieder lichtgraue durchscheinende Feldspath-Kbrner oder 
Krystallchen, verbunden durch ein sehr feines kieseliges Cement. Diese kbnnte man 
wohl noch zur Grauwacke selbst rechnen, doch ist ihr Vorkommen zu beschrankt, 
urn ihnen besondere Beachtung zu schenken. Sie werden in der Waldstrecke 
Nahofan des Rozelauer Revieres gefunden. Vorherrschend sind aber in dem Be- 
zirke Gesteine nur aus Quarz bestehend, im Korn und Bindemittel, welche alle' 
moglichen Abstufungen vom hdchst Feinkbrnigen bis Grobkbrnigen zeigen, endlich 
sich als ausgezeichnete Conglomerate darstellen. In entgegengesetzter Richtung 
verfliesst Korn und Bindemittel in einander und es entstehen Q u a r z i t e  von 
ausser^ feinkbrniger bis verschwindender Zusammensetzung; letztere sind licht- 
oder dunkelgrau. Sie besitzen entweder eine ganz gleichfbrmige Masse, oder es 
tritt zuweilen ein Quarzkbrnchen hervor, oder es ziehen sich in ungleichen Ab- 
standen dunklere Quarzadern durch.

Bei den deutlich zusammengesetzteu Gesteinen — den S a n d j s t e i n -  
Q u a r z i t e n  — sind die einzelnen-Quarzhbrner von verschiedener Farbe, vom
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Wei|sen bis zurn Dunkelgrauen, und verschiedenen Graden dev Durclischeinheit. 
'itfeist von sehr ungleicher Grosse, sind dieselben durch eine homogene oder 
selbst wieder feinkornig zusammengesetzte Quarzmasse verkittet. Oft verschvvin- 
del auch alles Cement und die Quarzkorner sind dicht obne Zwischenraume an- 
einander gefugt.

Dadurch, dass die Sandstein-Quarzite einzelne grossere abgerundete Ge- 
schiebe aufnehmen, ist der Uebergang zu den Conglomeraten angebabnt. Die 
Geschiebe bestehen aus Quarz, wie bei den sandsteinartigen Gebilden in den 
versehiedensten Varietaten; vorherrschend ist es wohl gemeuier Quarz von weisser 
Oder graulichweisser Farbe, dann dunkelgrauer bis schwarzer Lydit, seltener 
Rauchquarz oder Hornstein. Die grosseren Geschiebe sind alle ^obl abgerundet, 
besitzen die charakteristische, matte, gelblichbraun gefarbte Oberflache und sind 
durch ein feinkorniges, aus verschiedenartigen Quarzkornchen bestehendes Ce
ment verkittet; bin und wieder bemerkt .man dazwischen kleine silberweisse 
Glimnierschuppchen oder die Resfe von solchen in einzelnen Flasern ange- 
hauft. Geschiebe und Bindemittel schliessen fest an einander, doch gelingt es, 
zumal bei grosseren Geschieben, diese von der umgebenden Masse zu trennen, 
woselbst sie dann ebene, mit einer diinnen gelbbraunen Rinde ausgekleidete 
Hohlraume hinterlassen. Die GrSsse der Geschiebe ist verschieden, sie wachsen 
stellenweise von Erbsen- bis zur Faust-Grosse, selbst bis zur Grosse eines Kind- 
kopfes an, wie man diess an beim Rozelauer Forsthause umherliegenden Blocken 
beobachtet. Auch bei Rozmital am Wege nach Woltusch kommen sehr grobe 
Quarzit-Conglomerate vor.

Eben bezuglich dieser Conglomerate siidlich von Woltusch, istT . E. Gump 
r e c h t  in der auf Seite 102 citirten Abhandlung anderer Ansicht und halt sie nur 
fiir Concretions-Bildungen, indem die in einem weisslichen Quarze in grosser 
Menge ausgeschiedenen kreisformigen, scharf begranzten, meist wallnussgrossen 
dunkelschwarzen Partien durch ihre tSuschende Aehnlichkeit mit schvVarzerti 
Kie.selschiefer dem ganzen Vorkemmen zwar das Ansehen einer Triimmerbildung 
verleihen, dieses aber nur ein zufalliges sei, indem man stellenweise ganz allma- 
lige Uebergange aus den schwarz gefarbten Stellen in die weisse quarzige Haupt- 
masse beobachtet, so dass die ersteren nur als Ausscheidungen gleichzeitiger Bil- 
dung mit der Hauptraasse, nicbt als wirkliche Geschiebe gelten diirfen*). — Die 
Moglichkeit und das Vorhandensein solch’ schwarzer Ausscheidungen oder eher 
Concretionen in einer lichten Quarzmasse auch zugebend, werden bei diesen 

_^och jene scharfen Contouren, welehe Durchschnitte von Geschieben in 
einem Conglomerate hervorbringen, fehlen; und wenn auch stellenweise solche 
dunkle Ausscheidungen sich wirklich als solche durch allmalige Uebergange in 
die umgebende lichte Masse zu erkennen geben, so diirfte wohl das im Citat selbst 
angefiihrte „stellenweise“ nicht die genannte Genesis eines Gesteines, welches 
sich als ein klastisches unzweifelhaft darstellt, begriinden.

*) Vergleiche auch Fr. Naumann,  Lehrbuch der Geognosie, 2. Band, Seite 297 und 298>
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Auch Professor Pr. Z i p p e  reiht die betrachteten Gestefiie in seiner! Ab- 
bandlung fiber einige geognostische Verbaltnisse in den Gebirgzfigen der Mittd^ 
Bohmens ‘)  unter die conglomeratartigen Bildungen und betracbtet dieselben so 
wie den Quarzfels, mit welchem sie durch UebergSnge verbunden sind, und die 
fibrigen damit in Zusammenhang stehenden Gesteine als rein krystallinische und 
mit den fibrigen Massen des Gebirges, in welchem sie rorkommen, gleichzeitige 
Bildungen. Nach Professor Z i p p e fehlen demnach eigentliche Geschiebe- und 
Trfimmergestein-Bildungen in dem -bohmischen Uebergangsgebirge, und es falle 
fur dieselben, entsprechend der angenommenen Bildungsweise, auch der Begrilf 
der Schichtung hinweg, indem das wesentliche Merkroal, mechanischer Absatz 
in bestimmten abgeschlossenen Perioden, nicht vorhanden sei.

An diese charakteristischen, als Conglomerate unverkennbaren Qiiarzgesteine 
scbliessen sich petrographisch und topographisch andere an, welche durch 
grfissere Verschiedenheit in Masse und Farbe zwischen den Geschieben und dem 
sie verbindenden Cemente sich noch weit augenfalliger als klastische Gebilde 
verkilnden. Es sind die grobkornigen Grauwacken und Conglomerate der Gegend 
Ton Neswacil an der nordostlichen Ecke raeines Aufnahmgebietes, nur durch 
das Granitbett des Rozmitaler Baches von dem Gebiete der eben frfiher bespro- 
chenen Quarzite getrennt. Darin stimmen die einzelnen Quarzgescbiebe ganz mit 
den beschriebenen: sie wechsein sehr in Grfisse und Gestalt, sind aber alle wohl 
abgerundet. Ihr Cement ist ganz ausgezeichnet psammitisch; Quarzkornchen von 
Hirse- bis Erbsen-Grfisse, stellenweise auch Feldspath, dabei ziemlich reich von 
Thonmasse durchdrungen; diese wiegt aber so vor, dass dadurch das Gestein in 
seinen Bruchflachen ein dichterea bis flasriges .\nselien erhalt. Ziemlich bfiufig 
sind silberweisse Glimmerschfippchen dieser echten Grauwacke eingestreut. 
Ausser den Quarz- und Lyditgerollen findet man ortweise in grosser Menge 
von schwarzen matten Thonschiefern blattrige flache Stficke, oder Geschieben 
ahnliche bei zurficktretender Blatter-Textur.

Da die sfidwestlich-von Rozmital erscheinenden Quarzgebilde ein so abge- 
schlossenes Terrain einnehmen, so konnen am besten einige in denselben unter- 
geordnet auftretende Gesteine hier anhangweise aufgezfihlt werden. Die dfinn- 
geschichteten Thonschiefer auf dem Hranicny Hreben wurden schon erwahnt. 
Wie weit sie von der Kuppe des Bublawa-Berges aus fortsetzen, Hess sich nicht 
bestimmen; derW eg, der von Wacykow fiber jenen Rflcken nachWschewil fuhrt, 
zeigt in der Fortsetzung der Streichungsrichtung der Thonschiefer auf den nach- 
sten Kuppen nur Sandstein-Quarzite, aber weiter sfidfistlich, nficbst dem Glormtt 
bei Walddorf findet man wieder Grauwackenschiefern ahnliche Stficke.

!km Fusse des Rfickens zwischen dem Hengst- und Kahlen-Berge (Kobyli 
Hlawa-Berg) sollen sich Kieselschiefer zunachst dem Wege von Glashfltten auf 
den Tfemschin finden, welche sich als Schleifsteine verwenden lassen.

*) Abhandlungen der koniglichen bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 
Folge, Band IV, 1845 — 1846, Seite 129.
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BemerkensTPftrth ist ein isolirtes Vorkommen von Granit im Gebiete der 
fiozmftaler Quarzite. Zuerst sieht man ein feinkorniges, Granit ahnliches, stark ver- 
wittortes Gestein mit-etwas Amphibol westlich von Woltusch beim Kreuze an der 
Strasse nach Rozelau von kornigen Quarziten umgeben anstehen. Weiter siid- 
Tvestlich ist ein grobkomiger, zura Theil porphyrartiger Granit, an Quarz arm, in 

■ Blocken in den Wiesen ostlich von der Einscbicht Trepak zu linden. Bald, zeigt* 
er sich wieder feinkornig beiderseits der Strasse, und dann besonders westlich 
von derselben weiter ausgedehnt. Wpgen des sumpligen Bodens kann man sein 
w’estliches Ende nicht erreichen; gegen das Dedek-Jagerhaus aber verschwindet 
er endlich ganzlicb. Von bier aus sudlich in dem ganzen Thaie abwRrts, bis 
Rozelau sind nur die kornigen Quarzite verbreitet. — In einer Wegwaschung der 
Decke liegt wohl fiir das Erscheinen des Granites hier, so wie weiter bstlich 
zwischen Sedlitz und Wschewil (in der mit dem Hauptgebiete znsammenban- 
genden Rozmitaler Granitzunge) die niichste Erklarung. In letzterer hat noch 
jetzt der Skuhrow-Baeh theilweise sein Bett.

Fiir die eigenthumliche Stellung der besprochenen Quarzgebilde, die hier- 
durch bewirkte Unterbrechung der Thonschiefer-Zone und deren abweichenden 
Scbicbtenbau jetzt schon eine Erklarung zu versuchen, wo erst der siidwestliche 
Theil der Silur-Formation von Mittel-Bohmen aufgenommen vorliegt, diirfte verfruht 
sein. Spater wird fich eine solche bei der Zusammenstellung aller Karten des 
Gebietes und dem Studium der Archifektur, welche wohl keine so einfaehe und 
regelmhssige ist, als man sich bisher vorstellte, besser geben lassen.

K i e s e l s c h i e f e r ,  Q u a r z i t s c h i e f e r  und Q u a r z i t ,  welphe zusammen 
o^er getrennt vorkommend, ungemein hauflg, oft wenig, oft aber auch bedeutend 
mhcbtige Lager bilden, verdienen den ersten Platz bei Betrachtung der den Vor- 
genanntcn untergeordneten Glieder der Etage B. Petrographisch lasst sich 
zwischen jenen den Etagen A und B  eingelagerten Quarzmassen nicht unter- 
scheiden, daher sollen sie auch unter Einem abgehandelt werden.

In der Regel hat man in den Kieselschiefern des Aufiiahmgebietes ausge- 
zeichnete, schwarze, diinnschichtige Varietateii vor sich, in Gestalt der dunnsten- 
Blatter wechseln mit den schwarzen oft uhtergeordnet ganz weisse Lagen, selten 
gewinnen letztere eine grossere Breite in einzelnen wohl unterscheidbaren 
Schichten. Adern und Gange weissen Quarzes durchsetzeii den Kieselschiefer 
und bilden stellenweise enge oder weitere Netze zur Aehnlichkeit mit Breccien. 
Wo immer in der Kieselschiefernwsse ein unausgefiillter Raum sich zeigt, wird 
man meist eine sehr zart-drusige Ueberkleidung mikroskopischer Quarzkrystallchen 

’*”~fin^n. Einige dickplattige Kieselschiefer sind eigentlich dunkle Hornsteinschiefer, 
die sich gewohnlich dureh weisse und rothe Flecken und Adern auszeichnem 

• Im Gegensatze zu den deutlich geschichteten Kieselschiefern entbehren die 
Quarzite jeder Parallelstructur. Es sind durchaus massige Gesteine, von licht- bis 
dunkelgrauer, selten weisser Farbe, verschieden gefleckt und geadert, von hochst 
feinkornighr oder dichter Masse, selten krystallinisch und dann von kleinen Drusen- 

• raumen durchzogen.
K. k> geologische ReiclisansUU. 7. Jahrgstng 1856. 1. 10
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Durch ihre unregelmSssig kubische oder rcgellose AbsOTfllerun^ b il^ n  sie 
jene schroffen, bei iliren unrerwiistlich scharfen Contouren so bizarren Felsformerf,

. die, gewohnlich aller Vegetation entblosst, Berg und Hiigel kronend, als kolossale 
HSrner oder wild aufgethiirmte vielgestaltige Blockmassen, oder als zackige Maner- 
Ruinen oft von Weitem das Auge fessein, oft aber, unerwartet im Waldesdunkel 

‘auftauchend, unheimlich sich dem Wanderer entgegenstellen.
Eine ausgezeichnet quaderforinige Absonderung zeigen die dichten, auch 

hornsteinartigen Quarzitmassen im Schwarzyvalde bei der durch die schone Fern- 
sicht in das freundliche Angelthal bekatmten Ruine Liebstein hn Horcitzer Thale 
siidostlich von Pfestitz; man sieht bier hohe senkrechte Felswande aus rissigen 
Quadern bestehend, welche man auch einst beim Bau der Burg als Mauern zu 
benOtzen wusste. Es liegt dieser Punct unvveit des nordostlichen Endes einer der 

. bedeutenderen Lagermassen, welche, die hdchsten Puiicte einnehmend, zwischen 
dem Horzitzer und dem Tiroler Querthale streicht und durch eine fast continuir- 
liche Reilievon gigantischenFelsmassen bemerkenswerth ist. Zuerstistes der hohe, 
schroffe, zackige Felsenkamm am hochsten Puncte im Welky les, dessen nackte 
Massen den dichten Wald noch (iberragen (bier setzt schwarzer Kieselschiefer 
die obersten Felsen zusammen; Quarzit, massig‘oder dickschieferigi grau und 
weiss oder durch Eisenoxyd roth gefdrbt und fein geadert, findet man in 
Blocken haufig abwarts mit jenen des Kieselschiefers). Dann folgl eine schSne Felsen- 
gruppe, welche, auch im Walde auftaucbend, trefflich von dem kleinen Plateau 
mit dem Hehigar-Hofe, oberhalb Mcy, sich prasentirt, endlich noch vor Liebstein 
ein niederer langer Wall aus fiber einander gesturzten unfdrmlichen Felsblocken 
gebildet. Als diesem Lager angehdrig kann man noch jene Felsmassen betrachten, 
die sich jenseits des Horcitzer Baches a'uf dem Gindrin-Berge bei Dolzen und 
jenseits des Tiroler Baches westlich bei Kalischt in bemerkenswerther Hohe 
und Ausdehnung zeigen. Am Fusse des Gindrin-Berges findet man vom Bache 
aufwarts Felsen von sehr dickschieferigem granen Quarzit, und ganz pbeh auf 
der Kuppe aber Kieselschiefer. , Kieselschiefer und Quarzit koramen hitufig in 
Gesellschaft vor, sie bilden mfichtige Schichten, entweder durch Thonschiefer 
getrennt oder unmittelbar auf einander folgend.

Manche Kieselschiefer und Quarzite sind reich an Eisenoxyd, haufig scheidet 
sich dasselbe als Hydrat auf Schicht- und * Absonderungs-Flachen in rostbraunen 
Flecken und Beschlagen aus. Am Ptin-Berge, einer felsigen Quarzitmasse, die Sich 
aus dem Thonschiefer der Etage A unweit der Gcanit-Grfinze nordfistlieh bei Pfed- 
slaw erhebt, kommt licht- und dunkelgrauer und rother Quarzit, ferner Eisenkiesel 
vor, stellenweise steigt der Gehalt an Eisenoxyd so, dass sich quarzige B ra 'u n - 
e i s e n s t e i n e  entwickeln, Ificherig und an den Wfinden bin undwiedermit zarten 
Eisenglanzschfippchen ausgekleidet. Auf dem Abhange gegen Miecholup hat man 
in frfiherer Zeit denselben ausgegraben und nach der Grfinberger Hfitte gesendet, 
das sich aber nicht lobnende Unternehmen bald wieder aufgegeben.

Unweit hiervon, westlich, auch an der GrSnze gegen den Granif, htit man vor 
langer als 50 Jahren in der Waldstrecke Na slaty, nachst dem Fusssteige von .
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Pfedslaw na^l^M nenik auf Gold gegraben; weiteres hat sieh aber nicbt in der 
Krinni^rung erhalten. Ich besucbte diese Stelle und fand Quarzit- und Tbonschiefer- 
Stiicke *).

, Noch weiter westlicb auf dem Wosawsky Aulehle-Berge, nordlich von Tocnik, 
dann beiUMlegna, nordwestlich bei genanntetn Orte, sind zwei von den selteneran- 
zutreifenden Localitaten, wo man Kiesclschiefer und Thonschiefer unmittelbar neben 
einander anstehend sieht. Auf ersterem, einer Kuppe links von je^ei’, auf welcher 
das Triangulirungr.zeichen stebt, bildet der Kiesclschiefer* eine nur wenige Fuss 
breite Lage in einein schwarzlich-griinen, etwas festerem Thonschiefer und ist 
wie dieser nach Stunde 2, nordwestlich unter 60 Grad einfallend, deutlicb ge- 
schichtet; an dem letztereif stebt unten an einem Teichdamme schwarzer glim- 
meriger Thonschiefer an, nach Stunde 4 streichend und sQdwestlich einfallend, 
oberhalb erheben sich machtige, auch geschichtete Felsen von grauem bis schwar- 
zem Kieselschiefer mit vielen Adern und Nestern von weissem Quarz.

Wie tief der Thonschiefer abwkrts zersetzt, in Lehm aufgelost ist, zeigt sich 
in den tieferen Bachrissen, in den hohen entblossten Lehmwanden sieht man ganz 
unregelmtissig Blocke und Stiicke von Quarzit und Kieselschiefer stecken, zu- 
weilen glaubt man noch bei diesen Anordnung in Lagen zu erkennen; aber es ist 
begreiflich, dass letztere bei geringerer Machtigkeit nicht den nothigen Zu- 
sammenhalt batten, um bei der Nachgiebigkeit, Weichheit des sie umgebenden 
Materiales nicht schon durch die eigene Schwere aus der urspriinglichen 
Slellung zu gerathen. Viele oBerflachlich umherliegende, .auch bis auf gewisse 
Tiefe eingebettete Blocke si^d von hoher gelegeneit nachbarlichen Felsenpartien 
abgerollt oder abgeschwemmt worden. Unter gOnstigen Verhaltnissen konnten 
solche neuere Schutt- und Lehmbildutrgen am Fusse der Gebirge ahch bedeu- 
tendere Machtigkeit erlangen.

So unverwiistlich auch ihrer Natur nach*die.Quarzgesteine sind,*konnen sie 
sich doch der beharrlichen, wenn auch schwachen Efnwirkung der Atmospharilien 
nicht entziehen; mit der hoheren Oxydation und Wasserung des Eisengehaltes, 
der Zersetzung und Wegfuhrung eingeschlossener Thon- und anderer Bestandtheile 
mag wohl der erste Schritt zur Lockerung des Zusammenhanges im Gesteine 
gegeben sein, auf den so eroffneten Wegen konnten dann die Wasser tiefer ein- 
dringen und theils chemisch, theils mechanisch ihr begonnenes Werk vollenden. 
Selir haufig findet man die Quarzite an der Oberflache wie angenagt und zerfressen, 
und dazwischen wieder glatt oder striemig glanzend abgewaschen; die schwarzen 
Kieselschiefer sind oft von der ObertlSiche einwSrts gebleicht.- 

- “ i)ie bedeutendsten der auf der Karte eingezeicbneten Kieselschiefer- oder 
Quarzit-Partien sind zum Theil sclion erwahnt i m G e b i e t e  d e r E t a g e . d » b e i  
Schinkau; hier zieht sich der Kieselschiefer fort am rechten Ufer des Hnadschower 
Baches von Pradio an, zuerst auf den Thonschiefer, dann weiter westlich unmittel-

*) An derstiben GrSnzlinie zwischen Gnanit und Uebergangsgebirge befand sich der zu 
Zeiten Kaiser Karl IV. beriihmte Goldbergbau voii Neuknin.
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bar auf den Granit folgend Qber den Paudfim-Berge zum SchwifStifer^eiche, *an 
dessen Abflitss er in steil aufgerichteten Schiebten eine Felswand bildet, udd von 
bier nordlicb durch den Sebinkowitzer Bacb begranzt, fiber den Ledwina-Berg 
bis fiber Wosobow binaus. Auf diesem ganzen Terrain erscheint der Kiesel- 
sebiefer in bauHgen Blocken verbreitet oder in kahlen, sebroifen Felsen auf- 
starrend, so in der Gegend von Wosobow, wo insbesondere nordlicb vom Orte 
einer weitbin siebtbar und durcb seine kegelforntige Gestalt bemerkenswertb ist. 
Ferner bei Tocnik und«am Ptin-Bergebei Pfesdlaw. Im Ge b i c t e  d e r  E t a g e  B 
bei Kamenik, Kaliscbt, im Welky les und Scbwarzwalde, bei WIcy, am Luber 
Bergrficken, am Tichalowetz-Berge, im Stfizower Walde, am KrasebawitZer Berge, 
im Sukofiner, Bsyer und Cbeylawa-Walde, am DobraVa-Kficken, bei Domislitz, 
am koksebin-Berge bei Mitrowitz, endlicb jener Zug vom Na Skalaeb-Berge west- 
lich bei Rozmital bis gegen Deutsch-Nepomuk.

B r a u n e i s e n s t e i n  kommt ebenfalls in ^agern  im Tbonsebiefer vor und 
ist in der Gegend zwiseben Mitrowitz, Blowitz und Nepomuk ein Gegenstand des 
Bergbaues. Eisenhaltige Tbon- und Kieselschiefer sind keine seltene Erscheinung, 
aber an keinem Orte fand ich den Eisengehalt so gross, wie in dem Tbonsebiefer 
des weiter gegen die Angel gegenOber von Borow vorgesebobenen kuppelffirmigen, 
von Wasserrissen (Racbeln) durchfurebten Berges. Ein schwarzer, deutlicb nacb 
Stunde S— 6 streicbender und sfidbstlich unter S6 Grad einfallender balbkrystal- 
liniscber, etwas grapbitiseber Tbonsebiefer bildet denselben. Auf seinen Sebiebt- 
tlacben entbfilt er weisse Talkblattcben entweder fn Adern oder kleinen Nestern 
aufgestreut, auch bemerkt man ziemlicb baudg kleine bexaedrisebe Hoblraume 
von ausgewittertem Pyrit. Sowfihl dieser Sebiefer als der darin Lagen bildende 
dfinnsebiebtige sebwarze, weiss geaderte Kieselschiefer sind so stark mit Eisen- 
oxydbydrat durchdrungen, dass sicb auf den Schicbtflachen und Quersprfingen 
dfinne- Brauneisenstein-Ueberzfig^ ausgeschieden baben. Zur Untersuebung des 
Gebirges hat man bier ein stolienartiges Loch eine Klafter weit eingetrieben.

Jenes bei Cischkau im Hangenden des dem Sebiefer eingelagerten Kalksteines 
vortindliche Brauneisensteiiilager wurde bereits erwahnt; an der im Bruche auf- 
geschlossenen Stelle ist die Mfichfigkeit zn gering, um dasselbe zu benfitzen.

Die Eisensteine, auf welche in der oben bezeiebneten Gegend Bergbau 
betrieben wird, sind Brauneisensteine, welche als Lager oder Putzen im matten 
Tbonsebiefer, meist in Nachbarsebaft der Kieselschiefer-Einlagerungen vor- 
kommen. Unbedeutende, niebt fiberall gan^ kunstgerecht angelegte Bergbaue, 
darunter manebe Gruben wieder verlassen, fJnden sicb an folgenden Orten:

1. Zunaebst dem Dobra  wa -Rucken . i m Dobrawy-Walde, die Jezirko-ZBCtlb 
sudostlich von Zdiar; siidlich von der Einschiebt Keresky Hagny; zwiseben dem 
letzteren Puncte und der Uslawa die Ignazi-Zeche;

2. ndrdlich und sfidlich vom Gbe l - Hofe ,  zunaebst dem Wege von NechanitZ 
nacb Preschin;

3. sudostlich von Launi awa ,  sfidlich yon der Einschicht Krahulee;
4. im C h e y l a w a - W a l d e  in der Waldstrecke Morbanka;
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8. imder Umgebung von M itro w itz , nachst den WegennachBrennporltschen 
und Chinin;

6. am nordlichen Abhange des K okschin-B erges;
. 7. b e i W o h f e l e d ,  sudwestlich am Galowy-Bacbe;

8. im C h i n i n e r  Re v i e r ,  ostlich von Mitrowitz, die Jezarek-Zeche;
9. bei G i s e n - A u g e z d ,  am Wege nach Chinin, endlich
10. die Grube im S u k o H n  er Wa i d e ,  westlich von Blowitz, schon ausser- 

halb des bezeicbneten Umkreises gelegen auf Rotheisenstein.
Diese Gruben geboren theils nach Griinberg bei Nepomuk, theils nach 

Mitrowitz. Die geforderten Erze werden mit Rotheisenstein von Rokitzan,
V

Mauth und Cerhowitz gattirt, in den dortigen Hfltten verschmolzen. Die nun fol- 
genden Angaben uber einige Gruben babe ich bei deren Besueh von den Bcrg- 
leuten eingeholt.

J . e z i r k o - Z e c h e  im Dolyawy Walde. Es befinden sich hier mehrere 
Schachte und Stollen; der sogenannte untere Stollen, mit welchem man aber noch 
kein Erz erreicbte, war bei meinem Besuche 84 Klaftcr lang. Zuerst hatte man mit 
demselben durch 80 Klafter ein Schuttgebirge durchfahren,bestehend aus grosseren 
und kleineren Blocken von Kieselschiefer, in rothem Thon mit kleinen Quarz- 
stuckchen gebettet. Dieses Gebirge bereitet dem Bergbaue besondere Schwierig- 
keiten, ist das Schuttwerk gering, so gibt es eine Art des sogenannten schwim- 
menden Gebirges, stosst man aber auf Blbcke (welche, wenn sie nicht von 
bedeutender Grosse sind, leicbt aus dem Thone herausgehoben werden khnnen) 
von ansehnlicheren Dimensionen, so setzen sie dem Vordringen betracbtliche Hin- 
dernisse entgegen. — Dann folgt ein sehr verwitterter, dOnnblatteriger, graulich- 
weisser Oder gelblicher Thonschiefer, welcher vor Ort ansteht. .Ein auf diesen 
Stollen abgeteufter Schacbt hat mit 6 Klafter das Schuttgebirge durchfahren, ein 
anderer mit 8 Klafter, darunter wurde 1 bis' 2 Klafter Thonschiefeivt dann Braun- 
eisenstein in bis 6 Fuss machtigen Putzen angetroffen. Aus je grosserer Tiefe' das 
Erz, desto reicber ist es; in den oberen Regionen ist es mit Sand und Thon verun- 
reinigt und muss vor der Abgabe an die Miitte gewaschen werden. Das beste 
Erz ist ein sehr dichter Brauneisenstein, stellenweise von Stilpnosiderit-Partien 
durchwachsen und mit Anfliigeir von Ocher auf den Kliiften.

Eine kleine Viertelstunde von dieser Grube, ganz nahe an den Kieselschiefer- 
Felsen, welche den Karam des Dobrawa-Ruckens bilden, gelegen, befmdet sich 
der nun verstiirzte Kowadlina-Schacht, aus welchem man einen festeren kieseligcn 
Schiefer und nur wenig Erz, von Eisenoxydhydrat durchdrungenen Quarzit und 
Kieselschiefer forderte.

Ein Schacbt nbrdiich von Gbe i  ist verfallen; auf den Halden iindet man 
dunklen Thonschiefer. In den siidiichen Gruben hat man in den Schacbten tiber 
dem Erze eine Decke von rothem Oder grauem Thon (aufgelostem Thonschiefer) 
mit Kieselschiefer-Stiicken gemengt in 1 — 3 ‘/a Klafter Machtigkeit gefunden. 
Letzteres in derPorzalka-Grube, worauf dann noch 1 Klafter macbtig grauer Thon
schiefer und dann erst das Erz folgte. Dieses ist ebenfalls ein von Stilpnosiderit
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mehr weniger durchwaclisener Brauneisenstein durch Kieselscliieter-^nd Thotl- 
schiefer-Theile verunreinigt, daher er auch gewaschen werden muss, und bildet 
Lager im Thonschiefer von 1, 2 bis 6 Klafter Machtigkeit. Die Gruben haben stark 
n.it Wasser zu kiimpfen.

Die I g n a z i - Z  e c h e  unweit vom recbten Usiawa-Ufer, sOdostsiidlicli von 
Zdiar (sudlich von Lhotka), Jiegt gleicbsam in einer Bucht zwischen zwei Kiesel- 
scUiefer - Felspartien. Beim Abbau beobachtet man S — 6 Klafter rotlien Then 
mit Bruchstucken von Kieselschiefer und Thonschiefer, dann ein Erzlager mit 
Yj bis 2 und 3 Klafter Machtigkeit, endlich als Liegendes Thon und Kieselschiefer. 
Der Brauneisenstein hat hier ein von den nachbarlichen Vorkommen verschiedenes 
Ansehen; er ist namlich softener in dichten, sondern meist ini porosen, klein- und 
gross-zelligen und IScherigen Massen, mit klein-traubigen oder stalaktischen Stilp- 
nosiderit-Ansatzen oder- auch von letzterem in kletneren derben, muschligen, stark 
glanzenden Partien durchwachsen zu linden. Eijist reich an Quarz, welcher in 
Kornern, Nestern oder Adern die porSsen Massen durchzieht. Das Erz ist hier 
gleichsam aus dem reich eisenhaltigen Kieselschiefer herausgewachsen und hat 
sieh in der LagerstStte concentrirt, dei; zunachst anstehende Kieselschiefer ist 
stark eisenschussig; in ihm selbst wurde auch ein Schacht abgeteuft, aber bald 
wieder, der hohen Gestehungskosten wegen, aufgelassen.

Am jenseitigen Ufer der Uslawa sind im GJ i ^y l awa- Wal de  am sQdlichen 
Rande jener grossen, felsenreichen Kieselschiefer-Partie, welche sich von der ■ 
Bukowa hora bis zur Ignazi-Zeche zieht, mehrere Schachte abgeteuft, auf deren 
Halden man grauen und schwarzen matten Thonschiefer hndet.

Eine andereArt Eisenerze kommt im S u k o f i n e r - W a l d e  vor. (Nach den 
eingezogenen Nachrichten befindet sich dieser zu GrQnberg gehorige Bau sud' 
westlich von Chlum nachst dem Wege nach Libacken.) Es sind schiefrige, mehr 
weniger erdige Rotheisensteine, eigentlich mit Eisenoxyd stark impragiiirte Thon
schiefer. Dunnscbiefrig und leicht spaltbar, zeigen sie auf den Spaltflachen hauGg 
noch die dem Thonschiefer eigenthOmliche feinstriemige OherQache. Auf Quer- 
klQften sind sie zuweilen pfauenschweifartig angelaufen.

Der durchschnittliche Eisengehalt der Erze des Griinberger Revieres betragt 
24 Procent und die jahrliche Ausbeute 20.000 Karren zu 2*/a Kubik-Fuss, die zm 
Mitrowitz gehorigen Gruben fordern jahrlich iiber 26.000 Karren; hierna'ch 
ergibt sich die jahrliche Ausbeute der friiher aufgezahlten Gruben mit beilauGg'
227.000 Centner Erz, wenn man 3'S als speciOsches Gewicht-des Brauneisen- 
steines annimmt. Als Zuschlag wird auf den Hiitten der Kalkstein von Nehodiw 
verwendet.

Gr i i ns t e i ne ,  Apha n i t e  und A p h a n i t s c h i e f e r .  Da es bei diesen 
Gesteinen, die eine ausserst feink^nige, auf das Innigste verwachsene, und 
als wahre Aphanite eine selhst ganz dichte Masse besitzen, unmdglich ist, Ober 
die Natur der Gemengtheile eine Bestimmung anzustellen und es somit unent- 
schieden bleibt, ob sie zur Familie des Diorit<es oder Diabases gehoren,.so sind 
dieselben auf die Griinsteine iiberhaupt zu beziehen. Stellenweise treten wohl
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abs der scHeinbm* homogenen Masse einzelne glanzende Flachen eines Saulchens 
von iimphibol oder Pyroxen, oder auch ein Individuum von Feldspath hervov; 
haufig lasst sich auch mit der Loupe ein dunkler und ein lichter Gemengtheil unter-i 
scheiden, dann ist die Hauptfarbe ein schwarzliches Griin, mehr weniger mit Grau 
gemengt; waltet aber letztere Farbe vor, so wird man selbst bei starker Vergrosse- 
rung keine Zusammensetzung erkennen, auch ist dann der Bruch glanzios und 
ebener als in ersterem Falle. Die letzteren Arten werden zuweilen durch einge- 
streute Krystalle der genannten Mineralien porphyrartig, oder es zeigen sich durch 
Herauswitterung derselben entstandene Hohlungen. Von fremden Gemengtheiien 
babe ich selten einzelne Glimmerschtippchen, in einem Falle auch kleine Eisen- 
glanzpartien beobachtet. Tn Gesellschaft mit den Aphaniten findet man an manchen 
Orten AmphiboIitCi theils kornig, theils schiefrig. Grunsteine und Aphanite sind 
in der Regel' ganz massig zu finden, stellenweise kommen sie wohl mit schiefriger 
Structur vor. Durch die Verwitterung, welcher das Gestein langer widersteht, wird 
es erdig und braunlich-roth, endlich nimmt es zerfallend eine ganz lichte Farbe an.

Selten siebt man die Grunsteine anstehen. so an der Nepomuk-Pfestitzer 
Strasse, beim Zitin-Hofe, wo eine nnassige, stark zerkluftete Partie zu sehen ist. 
Eckige, scharfkantige Stucke, in grosser Menge umherliegend, bezeichnen sonst 
an andern Orten das Vorkommen dieses Gesteines, daher war es mir auch nirgend 
gestattet, das Verhaltniss desselben gegen den Thonschiefer zu ermitteln. Die 
Einzeicbnung auf der geologischen Karte'geschah unter der Voraussetzung, dass 
sie Lager im Thonschiefer bilden, so wie es in dera Bstlich gelegenen Gebiete von 
Mirowitz nachgewiesen werden konnte.

Aeusserlich sind die Grflnsteine durch ihre Bergformen, wo sie in bedeuten- 
derer Entwickelung vorkommen, kenntlich, indem ihre Riicken und Kuppen etwas 
isolirter und steiler, als jene des.Thenschiefers sind. Die Kuppen sind oft einzein 
oder zu mehreren den Riicken des gleichen Gesteines oder des ^honsehiefers 
aufgesetzt. Lagermassen von geringer MSchtigkeit sind natiirlich im Terrain 
nicht ausgedriickt.

Am hautigsten finden sich die Griinsfeine zwisthen Nepomuk und Miecin 
am Na Liskach-Berge, bier an der Granze des Granit-Gebietes mit kornigem und 
schiefrigem Amphibolit, bei Radkowitz, zwischen Schinkau und dem Zitin-Hofe, 
an der Fischer-Strasse, bier die am meisten individualisirten Massen, bei Kokofow, 
pbrphyrartige und locherige Varietafen auf dem Riicken des Na Buci- und Chrau- 
stow-Berges, zwischen Newotnik und Miecholup. In geriugerer Verbreitung 
kommen Griinsteine und Amphibolit weiter ostlich in der Etage A vor am Fusse 

Chlumetz-Berges bei Sedlischt, bei Cecowitz und Radoschitz.
Die Aphanite und Aphanitschiefer sind scheinbar ganz homogene Gesteine, 

nmist von lichtgriinlich-grauer Farbe, ausserordentlicher Festigkeit und Dichte, 
und bilden in dem Thonschiefer mehr weniger mhchtig eingelagerte Massen.

In grbsserer Ausdehnung kommt Aphanit am linken Angel-Ufer, den Hugeizug 
zwischen Aiuschan und Skocitz bildend, vor, er steht bier an mehreren Orten massig 

. an, ist ganz dicht, lichtgrau mit etwas Griin, sehr sprode und zerfallt in eckige,
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keilformige und plattige Stucke mit scharfen Kanten und durclf"Eisenoxydhydrat 
mehr weniger braunroth gefarbten Kluftflachen. Bei Skocitz ragt ein klfeiner 
Aphanitfels, ein altes Gemauer tragend, vor, in welchera kleinere und grossere 
Kugein stecken; die kleineren Aphanit-Kugeln mit hochstens 1 Zoll Durchmesser 
sind sehr fest, die grbsseren lockeren enthalten aber kleinere Kugein als festen 
Kern. Das Gestein ist ganz massig und unregelmSssig abgesondert.

Oestlich von Skocitz findet man auf den Feldern Aphanitschiefer, auf deren 
Gestein ganz obige Beschreibung passt, nur durch ihre Parallelstructur unter- 
scbeiden sie sich, dock wechseln auch bier schiefrige mit raassigen Lagen ab; in 
manchen Scbichten sieht man deutlich Amphibol ausgeschieden, auch kommt 
Quarz in diinnen Lagen vor. In der ersten Verwitterungs-Periode bleicben sich 
die Aphanite oberflachlieh, spater dringt die Entfarbung allmillig in’s Innere ein.

An der Angel am Pohof (Vorstadt von Pfestitz) und bei Pfichowitz stehen 
ganz Shnliche Aphanitschiefer an; an letzterem Orte sieht man sie mit glimmer- 
reichem Thonschiefer wechsein und nach Stunde S streichen. Von dunklerer 
Farbe und etwas individualisirterer Masse ist das Gestein von der Kuppe des 
Griinberges buiNezditz und jenes, welches zwischen Thonschiefer am rechten Bach‘d 
ufer bei Tirol ansteht, am Fusse der machtigen Quarzitmassen im Welky les, ein 
Beispiel des iiberhaupt haufigen nachbarlichen Vorkommens der beiden genannten 
Gesteine, welches sich aber wohl deutlicher am jinken Angelufer bei Polin zeigt.

An d e r e  u n t e r g e o r d n e t e  Vo r kommen .  Am westlichen Abhange des 
Master-Berges findet sich zuntiehst bei Preschin ein Steinbruch in einem' 
t h o n i g e n S a n d s t e i n e ,  bier unmittelbar an einem Quarzitfels, denselben unter- 
teufend, lagernd. Auf die oberen diinnen, mehr sandigen Schichten folgen 
gegen vibwarts machtigere, lichtgraulich-weisse, sehr thonige, fast dicht 
aussehende, feinerdige Sandsteine, unter der Loupe ein sehr feines Korn 
zeigend, darunter sind wieder dunnere Schichten. In letzteren ist das feine 
Korn viel lockerer verbunden und es ruft die Oxydation des verschiedenen 
Eisengehaltes einen Wechsel von weissen, licht und dunkler gelben Lagen hervor. 
Man hat versucht, dieses Gestein zu Ziegeln anzuwenden; im Feuer schmilzt 
es aber zu einer porzellanartigen Masse mit flachmuscheligen Bruchflachen, 
wobei die geformten StQcke reissen und zerfalicn.

Ndrdlich von dieser Localitat sind in der Waldstrecke Wobora, zwischen 
Preschin und Nechanitz, ostlich von Gbel, unweit einfcs Quarziffelsiens zwei 
Schachte auf f e ue r f e s t e n  T h o n  abgeteuft, welcher nach Radnitz zur Erzeu- 
gung von Ziegeln und Retorten fiir die Schwefelsaure-Fabrication aus ‘Vitriol- 
schiefern verfiihrt wird, Nach der Mittheilung eines Bergmannes hat mart 
daselbst folgende Schichten durchfahren:

rother Thon mit Kieselschiefer-Brocken )  ̂ Klafter 
schwarzer Thonschiefer, ) ^
Griinstein-Porphyr S Zoll, '
schwarzer Kieselschiefer 13 Zoll,

. ' weisser feuerfester Thon 5 'Fuss. '
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* Kao If If 6) bis 2 Zoll grosssen rundlichen unregelmiissigen Kndllli\,1^onunt 
bei Rtinc ndchstv.dem nach Plewniow .fuhrenden W ege vor. W ean man die 
Kieselschiefer-Blikke in den dovtigen Feldern wegbebt, so findejz sicb unter 
ihnen in dera thonigen Boden jene Knollen, in welebe sicb dev reine.Thon 
zusammengezogen. Herr K. Ritter v. H a u e r  bat dieselben auf mein Ansuchei; 
einer chemischen Untersucbung unterzogen und mir folgende Resultate mifgetheilt: 

„Das Mineral ist leicht zerreiblich und gH>t ehi graues Pulver, welches 
beim Gluben sicb etwas lichter brennt. Es rahrt diess Ton einer geringen 
Menge organiscber Substanz ber, welebe demselben anhaftet. Im Kolben erhifzt 
gibt es viel W asser. Ausserdem weisen die Reactionen als Bestandtbeile 
nach; Jiieselerde, Thonerde, Eisenoxyd und Kalkerde, jedocb ist die Menge 
der beiden fetzteren Siusserst geringe., Fiir die Analyse wurde das Mineral 
keiner weiteren .Trocknung unterw'orfen; da es seit lauger Zeit im geheizten 
Zimmer aufbewahrt wurde. Es enthSlt in 100 Theilen

' '  Kieselerde. . .  t .................  43* 13
T h o n erd e ....: .................  39-60

Wasser................................  lS-71
98-44.“”

***  ̂Daraus folgt als Anzabl Atome fiir ^
' Kieseisiim-e...........  0-933 — 1-205— 6 -OS
k Thonerde...............  0-774 — 1-000 — 5-00

Wasser .................  1-745 — 2-254 — 11-33
Oder' 6 & 0 ,  +  5 AtO  ̂ - f  11 J ? 0
W elches gestelU  w erden  kann in d ie F orm el

’5 ( f iO , +  6 (JEfO, S iO s)
entsprecliend der allgemeinen Formel der Kaoline

\   ̂ m iH O .A lO ,)  +  n iH O ,S iO z) .  . *
Die obigen Werthe der Analyse auf 100 berechnet und die Rereebnung 

aus der Formel ergeben zur Vergleichung;
' Gefunden Bercchoftt

tCieselerde.........^43-815 43-626
Thonerde.............. 40-227 40-447

' Wasser 15-958 15-927
lOO-OOO 100-000

Ueber ein Vorkommen von by d r a u l i s c h e m  K a l k s t e i n  in Alt-Rozmital 
berichtete' man mir. Derselbe soli in geringer Machtigkeit und steil einfallend 
unweit der alien Ziegelhiitte an der Strasse nach Rozmital im Thonsebiefer an- 
steherl? aber w egen starkeii Wasserzudi-anges nicht zuganglich sein. ^

Nordwesfltch bet Mitrowit;; stehen Kieselschiefer-Felsen an; in Hirer Nach- 
barschaft soli einst auf S i l b e T e r z e  Bergbau betrieben worden sein, der aber 
wegen Armtfth und geringer Machtigkeit (fer Erze wieder aufgelassen wurde.

^Zwischen Pfestitz und Gkocitz steht bfler ganz verwittert, sehr dunnblRtte- 
rigev Thonsebiefer an, zura Theil weiss oder roth, je  nacb vorherrschendem Feld- 
S’patbp- Oder Eisen-Gehalt. Beilaufig aufhalber.Wegdistati? zwischen beiden Orten 
^ h t  man in diesem Tbonsehi'efer* an W ei Orten sehr verwitterten G r a n i t  in

K. k. geologUcbf ReicbianstaU, 7. Jahrĝ ang 1836. 1. 17
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.sclimaleri,, jGangen anstehen. Derselbejst feinkornig, quar?i. und, gliiiimerarm,
aber feldspathreicli; vom Glimmer und Quarz is( wenig meh '̂ ^  linden, von
ersteren meist niir die zuruckgelasseneq Hohlraume.
 ̂ ♦

1 '  AUnvial-Bitdangen
im  G e b i e t e  d e r  G r a n i t -  und G n e i s s -  und  de r  S i l u i ' - Fo r ma t i o n .»»

Anschwemmungen von geringerer oder grosserer Ausdebnung finden sich 
ais Ausfiilking und Ausgleichung des Thalbodens ISngs alien Gewassern des Auf- 
nahmgebietes. Am breitesten sind dieselben im Angel-Thale, und zwar 
verbreitern sie sich von Swibau gegen Pfestitz alltnalig; die Angel selbst 
hiesst als ein gewiilinlich unbedeutendes Flusschen bald am rechten^ bald am 
linken Rande ihres Affuvial-Gebietes, indem sie in Serpentinen von einer zur 
andern Seite tr itt  Zu Hochwasser-Zeiten aber verlasst sie die gewohnlichen 
Ufer und Qberschwemmt die ganze FlSche ihres Bettes. Ueber ihrero neueren 
Alluvium aber findet man noch eines, dessen Bildung in altere Zeit zuriick datirl, 
abwechselnd an ibrem rechten oder linken Ufer als niedere Terrasse am Fusse des 
Schiefergebirges. Es wurde auf der Karte ziim Unlerscbiede, aber ohne dadureb 
eihe Zeitbestimmung auszudrticken, mit der Farbe des Diluviums bezeichnejt. Von 
Siiden gegen Norden findet sich dieses 3ltere Alluvium am rechten tJfer in Delja" 
Form von der Miindung der BRche bei Gino and Kronporitschen einw3rts bis.iiber 
Klein-Strebegcinka und Tirol ausgedehnt, ferner am Horcitzer Bache j)ei Pricho- 
,witz und am Diwoky- (W ild-) Bache hei Kraschawitz, am linken Ufer zvvischep 
den beiden letzteren Orten von Unter-Lukawitz bis in den untern Stadttheil von 
pfestitz, endlich ober- und unterhalb Luschan. Am rechjten Ufer vorzugKch ist die 
Terrasse sehr deutlich ausgedriickt; wenn man von einem der engen Seitenthaler 
hinaus zur Angel geht, so sieht man, wo dieselben sich erweitern, eine Ebege vor 
sich in das \veite UauptthaV miindend und man meint mit jenem im gleichen Niveau 
zu sein; aber dort angelangt, zeigt sich eine Differenz von wcnigen Fussen.. Die 
Felder jener Terrassen sind mit einer Unzahl von wenig an den Kanten zugerun- 
deten, abgewaschenen Stiicken von schwarzem Kieselschiefer, auch vonj; Thont 
schiefer vSllig abers8et; ■ ihre Boschaffenbeit beweiset, dass sie keinen, yeptejij 
Weg zuriickgelegt, sondern in den Buchten vor der vollstandigeft Umforgiupg zu 
Geschieben gcschiitzt, bald sich ruhig ablagern konnten. Von den angrdnzen^enu 
Bergen sind oft mSchtige eckige Kieselschiefer-Bl&cke hefabgerollt iind an defen 
Fusse als Saura zu finden. — Anders ist es am linken Ufer, Wo dasSHere Alluyium 
nicht in Buchten abgelagert, sondern frei in das Gebiet der jOngerM^nd je^.igen 
Anschwemmungen hineinragend sich zeigt; bier sind in rothem wirkUuhc
GerSlle gebettet. “ ■ _ v,

liurcli Zusammenfluss mehrerer Bache sind an zwei Orten grossere Flachen 
mit peuerem Atlnvium bedeekt, sfe warden im Vorhergehenden schon i^fte| er- 
wahnt, die eine breitet sich am Lomnitzer Bache aus, gegen Zamlin, ^ e tla  ,und 
Jung-Smoliwetz, und ist bemerkenswerth wegen Hirer Einfassun^ durch dreijprlei 
Hauptgebirgsarten, Granit in drei Varietaten^ Gheips^und Thopsq^efer.j^u( dftr
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Hutweide sind in grosser Zahl verbreitet StQclie von Kieselscbiefer, groben und 
fleinen'Sandstefnquarziten (Grauwacke), weissen Quarz, seltener von Granit; sie alle 
zeigen die Spuren von Wassertransport, obne aber vollsfandig abgerollt zn 
sein. Die Teiche, die sicb hfer noch finden, sind nur die Ueberreste einer einstigen 
grosseren, diirch die Terrainverbaltnisse begiinstigten Wasseransammlung an 
dieser Stelle.

Die zweite Alluvialflache dehnt sicb ostlich von der ersteren unter abniicben 
Verhaltnissen zwiscben Leletitz und Aujezdec aus. Bei Blatna ist ebenfalls ein 
breiteres Alluvium siidlich durcb die Anhbhen bei Mackow und Hniewkow begriinzt, 
in welches zwiscben Blatna und der Lapac-MiiWe eine Granitzunge hereinragt. 
Einerseifs ist das Alluvium des Uslawa-Baebes, andererseits ist noch eine breitere 
Flaehe ausgedehnt, von einem Bacblein durchflossen, Avelche friiber fast ganz von 
zwei grossen Teichen eingenommen war, die nun trocken gelegt als Culturgrunde 
beniitzt werden. Aus dem Alluvium ragen naher bei Busitz zwei Gneiss-Inseln 
hervor, die eine tr3gt das Jagerhaus am Usiawa-Bache, die andere ein altes Ge- 
maiier und den Meierhof Hrad. '

 ̂ Al t e  Go l d wa s c h e n .  Einige Bacbe des Aufnahmgebietes sind von raebr 
weniger ausgedehnten'Seifenwerks-Hiigeln gesaumt; sie tiuden sicb alle, mit 
Ansnahme ZAveier'liocalitaten, im Granit-Gebiete, und sind Aveder so haufig 
noch so grossartig wie jene sudlich im Gheiss-Districte an den Ufern derWataAva 
u; s. w., der Hauptfundstatte des bohmisches Goldes im grauen Mittelalter. Nur 
theilweise kann man bei den diessmal beobachteten den Ursitz des Mefallcs, die^
Dagerstatten, dui-ch Zuriickverfolgung der Seifenwerke bis in Gegenden init nun 
ISngst aufgelassenen Bergbauen vermutbend bezeiclinen, wShrend an anderen 
Orten auch diese Vermutliung fehlt und die Aufschliessung der Lagerst3tte deV 
Zukunft noch vorbehalten bleibt.

Zur Uebersicht lasse ich der Reihe nach von Ost nach West die Bacbe und 
Orte, Wo Seifenwerke wabrgenommen Avurden, folgen. Dieses Verzeichniss darf 
Avohl nicht aufYollstandigkeit Anspruch maclien scbon dessbalb, well an manchen, 
Orten* wo man durch Planlrung u. s. w. die oden unfruchtbaren Stellen fiir die 
Cultur wieder eA’oberte, gegenw3Hig jede Spur des fruheren Zustandes vertilgt ist.

a )  am Bacbe bei Podruli, zwiscben den beiden Teichen; auch im Walde 
sqdwestlicb vom Orte; ferner

b)  am Wage nacb Bielcitz.
Am Zawieschiner Bacbe:
a) ZAvischen HAVozdian und WacykoAv;

d)’ imterhalb GaAvory, bei Spaleny bis zur Kurkowsky Miible;
0̂  zwiscben Aujezdec und dem Zawieschiner Teiche;
f )  be! Zawiescbin unterbalb des Teicbes;

bei Bezdiedowitz, die Hflgeln theilweise Waldboden.
An desscn Zuflusse von recbts nacb Blatna:

‘ am KopfiAvhice-Bacbe nSydlich Aron Hradiscbt;
*** ẑ Z&Avischntt dem Torowitzer und Hajaner Teiche.

I

    
 



m }/, JRilt̂ r )k ZephftTOYi^

An 8em Uslawa-Baelie bei Blatna:
im Parlce des Scblosses von Blatna; 300jahrige Eiehen fussen bier auf den

HQgeln;
1) auf der Granitzunge des Wkorytech-Hugels; •

m j  zwischen der Lapac-Mulile, Busitz und gegen Hniewkow.
An dem Hnadschower Bache:
7i) an dessen Zufluss von links, dem Krizowitzer Bach, sQdlich von Planitz;
o)  bei Cepinetz;
p )  bei Pradio? (der Ortsname scbeint darauf hinzudeuten, pradio W asche);
q)  an der Vereinigung mit dem Misliwer Bache bei der GrOnberger Hutte;
r)  auf dem Granitgebange am linken Ufer, fiber welches der Weg nach 

Srb fuhrt.
Es sind demnach die beiden Zuflfisse des Blatnaer und Usiawa-Baches und dies^ 

selbst, dann der HnadschowerBacban welchen Seifenwerke liegen; nur die oben mit 
a und n bezeichneten Puncte fallen in das Gneissgebiet, alle ubrigen in jenes^ dea 
Granites. Der Ursprung des Zawieschiner Baches fallt in das Terrain der kornigeo 
Grauwacken-Quarzite, aus diesen muss daher das Metall stammen, welches iu den 
nassen Minen, wenigstens im oheren Theile des Baches, so lange noch kein Nebenr 
wasser aus einem anderen Gesteine zugeflossen, gewonnen wurde. Diese Annahqne 
dfirfte dadurch bekraftet werden, dass auch nordostwarts von Rozmital, bei- 
Bohutin Seifenwerke vorkommen, welche ebenfulls noch mit keiner bekannten 
Metalllagerstatte in Zusammenhang gebracht werden konnten.

Erst bei Blatna fliessen dem Zawieschiner Bache von rechts Gewfisser zu; von 
bier lassen sich die Seifenwerke aufwarts bis gegen Kasegowitz verfolgen. Es 
ist mdglich, dass hier das Metall yon dei'selben Lagerstatte stammte, auf 
welcher einst bei dem genannten Orte Bergbau stattfand. An dem Goldenbache 
bei Hradischt scheinen, dem Namen nach, einst auch Goldwaschen gewesen zu 
sein. Es wurde schon erwahnt, dass der Granit im Gneisse bei Resanitz Spuren 
von Gold enthalte und darauf ein Abbau versucht wurde.

Die Uslawa nimmt dann bei Blatna die MetallfQhrung ihrer beiden Zuflfisse 
auf, daher finden wir auch an ihr die ausgedehntesten Ueberreste der WSschen, 
Vor nicht langer Zeit waren diese noch viel ausgebreiteter, noch damals, als die 
beiden grossen Teiche unterhalb Blatna bestanden, war fast alles Land fiber dear 
selben eine unfruchtbare fideStatte, von dichtgedrfingten Schotter- und Sandimufen 
und morastigen Gruben eingenommen. ,Ietzt sind die Teiche trocken gelegt, die 
Hugel grdsstentheils abgetragen und so grosse nutzbare Flachen gewonnen.

Der Ursprung der Seifenwerks-Hugel am Hnadschower Bache fhllt in jeffe 
Gegend, wo einst bei Planicka auf Quarzgangen im Gneisse Bergbau umging, und 
kiinnte mit diesen in Verbindung gebracht werden. In den Seifeiiwerken bei 
Cepinetz soil man einst auch Zinn gewonnen haben, und hiervon der Ijpme des 
nahegelegenen Schinkau, verunstaltet aus Zinkau, abzuleiten seini

Befremdend ist das oben (sub w) angetuhrte Vorkommen' yon Seifenwerks- 
Hugeln apf dem vom Hnadschower. Bache bm Huty links ansteigendet^ GranM-
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Gehange, im Gegepsatze zu jenen, welche unten den Bach saumen. Hier mag 
demnach entweder der Granit selbst sich metallhalfig gezeigt haben oder von 
den nachsten Schieferkuppen ein solcher Detritus abgelagert gewesen sein, wenn 
uberhaupt jene Arbeiten nicht bloss Versuche ohne Erfolg waren, unternommen 
hn Wunsche, die reiche Fundsfatte im engen Bachbette, wenn auch nacli aufwarts, 
weiter auszudehnen. Letzteres diirfte aber nicht anzunehmen sein, wenn man 
bedenkt, dass. «m aiif dem Gehange eine Wasche betreiben zu kSnnen, die von 
hoher herabkoramenden Quellen in Graben gefasst, diese unter sich und mit 
andern, welche aufgefangenes Regenwasser zubracbten, vereinigt, oder andere 
kostspieligere Aniagen unternommen werden mussten, um sich das nothige Wasch- 
wasser zu verschaffen, man daher wohl schliessen darf, dass die erwahnte Stelle 
genug Ausbeute ergab, um die erhohten Gewinnungs-Kosfen zu decken.
 ̂ Der Vollstandigkeit wegen will ich noch erwahnen, dass an einigen giinstigen 

Stellen sich der Beginn von T o r f b i l d u n g  erkennen lasst. Solche Stellen, die 
iedoch nirgend eine bemerkenswerfhe Ausdehnung erreichen, tinden sich zumal 
am Hnadschower Bache ober- und unterhalb Planitz, bei Witkowitz, bei Kokofow 
und noch an mehreren andern Orten.

HShenmessnngen m it dem Barometer.
Indem ich, um Wiederholungen zu vermeiden, auf das bei dem Verzeichnisse 

der Hbhenmessungen im ersten Tbeile dieses Berichtes einleitungsweise Mitge- 
theilte verweise *), bemerkc ich beziiglich des Folgenden, dass es hier ubersicht-* 
licher scbien, von der bei erstei’em befolgten Abtbeilung nach der Gebirgsart 
abzugeben und die Hohen aus der Etage A und B in alphabetiscber Ordnung fort- 
laufend anzugeben. Es wurde aber zur leichteren Auflindung der Puncte auf der 
geologischen Karte ilberall die Bezeicbnung der Etage durch A oder B beigesetzt; 
ausserdem finden sich nach den Hohen die bekannten Zeichen C fiir C z j z e k ’s * 
und Z fiir meine eigenen Messungen, ferner die Zahl der zu verschiedener Zeit 
aji demselben Orte angestellten Beobachtungen, aus welchen das Mittel genommen 
wurdp, endlich ein (*) oder (?) wenn die Hohenangabe auf einer Schatzung be- 
ruht oder dieselbe verschiedener Umstiinde bei der.Messung wegen nicht ver- 
Passlich erschien.

' A .
Alt-Roimitat, Kirche, B . . . .  1632 C. 
Alt-Smoliwetz., SWS. erster

Berg niichst dem Wege ,
naeh Jong-SmoRwetz, A. 1734 Z. 

Angel-Fluss in Swihau, B . . .  1101-.3 C. It. 
» bei Unter-Lulcawitz, B . .  1038'6 C. 

A«geid„ 0 . Kuppe, Preslitz
SO. ^aldschlag, B .........  1786 8 (?) Z.

B.
Biluk, 0 . Na liskach Berg,

Miei5in80.,Triang.Pyr., A 1832'73 Z.
Blowitz, Kirche, B..................1132-6 C.

„ Usiawa-Bach, B .  ........... 1131-6 C,
„ SO., Wobieschini vvrch, B 1332-4 C. 

Brennporitschen, Kircl\e, B . 1263-7 C. HI. 
Bsycr-Wald, Berg, Aiigezd

\V„ Lctin N., B . . . , ___  1738 C.

y), Jabrbucb der k. k. geologischen Reichsanstalt, VI. Band, 1833, Seite 303.
I'. • ' ■ i
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WieB̂r E*usf.
Bublawa-Berg, Alt-Rozmital

5 ., Kuppe des Hranieny
Hfeben, B ........................2 i87 8 Z.

Bukowahora, Miecbolup NO.,
BlowitzS.jTriang.Pyr., B 1428-3 Z.

C .
Carlow -  Berg, Brennporit-

scheh SWS., B ............... 1704 6 C.
Clilutnetz'Berg, bei Miecin

NO., Biluk N., A ............. 1846-8 (?) Z.
Chraustow-Berg, Jarowa W.,

Sebinkau N„ B ...............  1808 C.
Cischkau,Kirche,BlowitzSO., >

A........................................181S C.
„ S. AnhOhe, Ooiitz NW„ A 1777-8 C.*

D.
Dolzen-Berg, beimAgiies>Hof

, W., Horditz N„ B ........... 1S2S-2 C.
Doditz, Kircbe auf d. Anhohc

NW„ fcischkau SO., A . .  1762-8 C.
I, N. und NO. Anbohe bei,

A ......................................  1772-9 C .»
Drachkau 0 . ,  Berg, Bsy N.,

Blowitz SW., B ...............  1626 C.
K. -

Eisen-Augczd, Berg W. bei,
Ciscbkau NWN., B .........  2043-6 C.*

Gross-Ncdanitz, Biluk W.,
Miecin SW., A ............... 1261 2 Z.

Gri'iiiberg, Kuppe, Unfer-
Nezditz 0., Pfestitz S., B 1SS7-6 (?) Z.

II.
Hayck-Berg, Libaken SWS.,

Letin NW., B............. . ..1848-6  C.
Hengst-Berg, Ruine, Rozmilal 

WSW., Kuppe des Tfcni- 
* schin-Riicken, B ............. 2363-7 Z.

Horditz, Kircbe, Prostitz SO.,
Letin W„ B ..................... 1177-2 C. Z.

„ N. Gindrin-Berg, Pfestitz
5 0 .,  B................................1S68 3 C. Z.

„ -Berg W., Pfestitz SO.,B 1336*2 C.
J .

Jung -  Smoliwetz, Kapelle,
Kascgowitz N., A ...........  1343-4 Z.

K .
Kaliscbt W., Felsen-Kuppe,
.  Swibau NO., Klein-Stfe-

begdinka N., B i...............  1439-2 Z.
„ S„ Berg bei, B ................. 1619-4 C.

Kamenik W ., Kuppe bei,
Swibau OSO., Klein-Stfe-

^begdinka S„ B ;...............  1373-8 Z.
Kbcl, Kircbe. Miecin* NW.,

Swibau «NO., B .............  1270.8 C.Z.
„ SW., Berg bei, Malinetz

Zcpharovifih,

*'  ̂ I^^S«ner F u u , *

Klcin-Ncdanitz S., Ptiii-Berg,
Swibau SO., Gloriet, A .. 1718-S C. Z.

Kobili Hlawa Berg, Rozmital 
SW., Ku pe des Tfem- 
schin-Riicken, B .............. 2469-2 Z. '

Kokschin-Berg, Mitrowitz N., *
B ................................ .. 2139-2 C.

Kopanidky wrch,MiedinN,,B. 1700-6 G.
Kozych-Berg, Libaken NO.,

Pfestitz 0 ., B .................. 1849-8 C.
li.

Leletitz, erstes Haus 0 .,
Hwozdian 0., A................  1806-8 Z.

Lesu wrcbu, Pfestitz 0., Ku-
ciny N., B ........................ 1604-4 C.

Letin, Kircbe, Blowitz SW., B 1430-8 C.
Liebstein, Ruine, Horditz

WNW., Pfestitz SO., B . . 1444-3 C. Z,
Luber Bergriicken, Kuppe,

Kbel N0N.,Wlcy OSO., B 1667-6 Z. . „ , 
„ Bergriicken, Kuppe, Kbel 

NON., Wley SO., B. . . . .  1360 C.
Luscban, a. d. Angel, Pfestitz «

SWS,, Scbloss, B ...........  1060 Z.
HI.

Master-Berg, Ciscbkau NW.,1 2033-6 C. 
Triang. Pyr., B.,............. f  2072-28 A

MeckauW., Berg, Swibau 0.,
B ............... .......................  1373-6 C.

Miedin,Kircbe, Swibau 0., A. 1374-6 C. Z.
„ SW., Berg, Gross-Neda- ,  ^

nilzN., A..........................  1600-2 C.
Mitrowitz, Kircbe, Brennpo-

ritschcn SO., B ............... 1713 C.
„ Galowy-Bach, B .............  1677 C.
„ W., Berg, Eisen-Augezd 

N„ B .................................1931-4 C.

Hi.
Na Buci -  Berg, Sebinkau 

NWN., Skaschow 0 ., Tri- 
ang. Pyr., A .................... 1917 C. Z.

Na Liskacb-Berg, Miecin SO„
Triang. Pyr., A ......... : . .  1832-73 Z.

Na Skalach-Berg, Rozmital 
W., im GlasbOttner Revier,
Triang. Pyr., B ................2312*6 Z,-

Newierna-Berg bei Augezd
SO., Horditz 0 ., B........1800*2 C.

Nezditz, S. Berg, Pfestitz S., B 1394*4 C.

1».
Paborek-Berg, b. Chlum SW.,

Blowitz NW., B . .............  1720-8,C.
Pradlo, Kircbe , Nepomuk

NW., A ............................. 1333 C.
Pfestitz, Kircbe in der obern

Stadt, B ............................ 1081 C. t .
„ Erdgeseboss des GasU *v 

bauses, B . . . . . .  ............... IfOO Kreil
Ptin^- Berg, Miecbolup N.,

. Sjvibau SO., GJorle> S’
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K. •’
Radoscbih, Kapelle, Cischkau

OSO., A........... ................. 1773 Z.
Rampich-Berg, beiBfezyNW.,
, “B .......................................18al.6 C.
Rene, Schloss, Pfestitz 0.,

Augezd N., B .................. 1201 Z,
Rozelaiier Forsthaus, Jagd- 

schloss Schwarzenberg, 
RozelauNW.,PlaninNO.,B 1979-7 Z.

S .
Schinkau, Kirche, Nepoinuk

W., A ................................. 1388-3 C.
Sec,Kirche,BIo\vitzWNW.,B 1307-8 C. 
Skaschow NW., Berg, Letin

SW., B ............................. 1738-2 C.
§terbina-Berg, Rozmital SW.,

Kuppe ' dcs Hranicny
Hfeben, B ........................  2351-4 Z.

Struhar, Brennporitschen S.,
B ........... ............................ 1074 C.*

Swarkau, N. Berg, Letin SO.,
 ̂ B ....................................... 1815-6 C.

Swihau, Kirche, Klattau N., B 1113-6 C.
T .

Tichalowetz-Berg, Pfichowitz
0., Prestitz OSO., B .. . .  1454-2 C.

Gegftnd yon Klattau, Prestitz und RoRnital i t  Bohracn. i3 g ;

II.

Z.

,al / 5
. .  { 2600-94 ^

(3646 Sommer.

Tremschin-Berg,
SW., Triang. Pyr., B

U.
Unter-Lukawitz, Kirche, Pre

stitz NON., B...................  1044-6 C.
W .

Welky le s -B erg , Felsen- 
Kiippe, Ober-Nezditz 0-,
Swihau NO., B ...............  1768-8 C. Z.

Wasserscheide zwischen dem 
Tfemsebin und Sterbina 
Berge, Hiigel an der 
Strasse ron Rozmital nach 
Smoliwetz (Granit) . . . .  2109-2 C. 

VVobiescheni wrch , Blowitz
50., B ..............................  1532-4 C.

Wosawsky-Berg, bei Wosy
50., Svyihau SO., Triang.
Pyr., A..............................  1698 Z.

Wosy NW., unbewaldeter
Berg bei, Swihau SO., B. 1500-4 C.

„ NW.,bewaldetcrBergvon, 
Klein-Strebegcinka S ., B 1677-6 C.

X.
Zdiar, Kirche, Blowitz SO., B 1295-4 Q.

„ Usiawa-Bach, B ............ 1164 C.

m► * Die Hohenverhaltnisse ties Bohmerwaldes.
Von Dr. Ferdinand H o c h s t e t t e r .

(Sechste Polge der „Geognostischen Studien aus dem Bohmerwalde".)

21um Schlusse tneiner „Geognostischen Studien aus dera B6hmerwalde“ 
gebe icli biei'fnit etne Zusammenstellung sammtiicher in der ganzen Ausdeh- 
nung 3es Gobirges, soweit es Bobmen angebort, bestimmten Hohenpuncte. 
Nur ein kleiner Theil <der nordostlichen Auslaufer des Bohmerwaldes in der 
Gegend yon Bergreicbenstein, WoUin u. s. w. fallt ausserhalb des von mir 
selbst aufgenommenen Gebietes. Fiir diesen von Herrn Ritter v. Z e p h a r o v i c h  
bearbeitetea Theil verweise ich bezuglich der geologischen Verbalfnisse wie 
der Hohenmessnngen auf dessen „8eitrage zur Geologie des Pilsener Kreises 
in Bobinen", I. difr Umgebungen von Strakonitz, Horazdiowitz, Bergreiehen-’ 
stein, Wollin und Barau, ira Jahrbuehe der k. k. geologischeii Reiehsanstalt, 
V..Jahrgang 18S4, Seite 271. . ‘

Es war mein ursprunglicher Plan, in diesem Aufsatze ausfQhrlieh die pro-r 
graphischen Verhaltnisse des Bohmerwaldes zti entwickeln und dureh eifie 
Reihe .geolagischer Profile, so wie anderer bildlicher Darstellungen, zu denen ich 
ein .r^cljep..Mgter|at,gesan]imglt< zu.,€rlautern. I)och,konnte,ic|j,J)ej ;d^‘ M©ng*
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enderweitigen Materials, das sich durch die jeden Sommer fortgesetzten geo- 
gnostischen Aufaabmen in fiohroen bei mir anbtliift, und in den Wintermonaten 
der Ausarbeitung harrt, die Zeit zu all’ dem nicht finden. Die orographiscben 
Verbaltnisse babe ich jedocb grSsstentheits in den vorbergehenden Aiifsatzen 
scbon gegeben und icb darf in dieser Beziebung sowobl auf diese friiberen 
Nummern, wie ailf meine Aufsatze in der Allgemeinen Zeitung binweisen 
(1855, Nr. 167 u. f.). Sogebe ich bier nur die Resultate der verschiedenen Hohen- 
messungen. Die einzelnen Puncte sind geographisch geordnet nach den ein- 
zelnen Gebirgstheilen, wie sie sich durch orographische Verbaltnisse bedingt 
natQrlich ergeben und von Siiden nach Norden nn einander anschliessen.

A bezeichnet die t r i g o n o m e t r i s c h e n  Messungen des General-Quar- 
tiermeister-Stabes, deren Resultat theils auf der Special-Karte Bohmens, theils 
auf unseren Aufnahmskarten angegeben list. Alle ubrigen Hohenangaben sind 
Resultate b a r o m e t r i s c h e r  Mes s ungen .

B. bezieht sich auf einzelne Hohenangaben in B a u m g a r t n e r :  „Dife 
Naturlehre u. s. w.“ Suppl.-Band, Wien 1831;

D. auf des Astronomen David:  MGeographische Ortsbestimmungen in 
•Bohmen";

E. Eisenbahn>Nivellement;
S. auf die Angaben in S o mme r ’s Topographic von Bohmen;
K. auf K r e i l :  „Magnetische und geograpbische Ortsbestimmungen in 

Bohmen", ausgefiihrt in den Jahren 1843 
konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag, 1847.
' H. bezeichnet meine eigenen Messungen, ausgefQhrt mittelst eines Kapeb* 
ler'schen Instrumentes; im Jahre 1853 in der sadlichen Afatheilung des Bohmer- 
waldes, ira Jahre 1854 in der nordlichen Abtheilung. Wo in Klammern z. B. (2) 
beigcfiigt ist, da ist das gegebene Resultat das Mittel aus.zwei Beobachtun- 
gen. Als correspondirende Beobachtungen zum Behufe der Berechnung der 
Hobeu dienten mir die von Stunde zu Stunde ausgefiihrten Beobachtungen an 
4em Standbarometer der k. k. Sternwarte zu Prag, deren Mittbeitung ich der 
Gate des dortigen Directors der k. k. Sternwarte, Herrn B5 h m,  verdank?. 
Die Meeresbdhe dieses Standbarometers wurde nach der'Angabe Kre i l ' s  in den 
■„magnetischen und geographiscben Ortsbestimmungen ira bsterreichischen Kaiser- 
^taate" IV. Jahrgang der Abhandlungen der konigl. Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Prag 1850, S. 93 zu 93 33 Toisen =  575'4 Wiener Fuss angenommen.

Neuerdings hat P i ck :  »Ueber die Sicherheit jiaroraefrischer Hbhen- 
’messungen" in den Sitzungsberiebten der Kaiserl. Akademie der Wissenschaf
ten ̂  matbem.-naturw. Classe, XVI. Band 1855, 2. Heft, Seite 433 diese letz- 
tere H6he zu 102 '46 Toisen berechnet. Ist diese ZahJ d ie 'genauere, so 
wSren meine Resultate um die betreffende Differenz zu corrigiren.'
* Als Anbang Rige ich dem allgemeinen Hdbenverzeiebnisse ndicb einige 

^pecielle Auszuge bei, die zur leichteren, Uebersicht maneber Verbaltnisse 
Rienen sollen, und stelle sehtiesslicb dieLiferatur fiber drai Bahm^tvald-zusammen.

184^, in ^en Abhandlungen der

    
 



Die flohcnvijrhaltnisse des Bohmcrwaldes. i3 ?

1. SAdliche Hanptabtheilnng des Bohmcrwaldes, vom Plockenstcin bis tam Ossdy
(Bobmiscb §amava).

1)  ̂ Das Mittelgebirge zwischen detn bohmisch-mahrisehen Granzgebirge und 
^ e m  eigentlicben Bohmerwalde, oder der G r e i n e r - W a l d ,  von der Eisenbahn- 

linie Linz-Budweis ostlich bis zum Pass Aigen.  — U n t e r - W u l d a u  westiicb*) 
(die Moldau ais nbrdlicbe Granze).

1. Kerschbaum, hochster
Punct d. Budweiser 
Eisenbahn inOester- 
reich an der bSbm.
GrUnze.................... 2242‘8 *■)

2. Oppolzberg, SO. von
Unter-Haid.............  2228-88

3. Gerbetscblagerberg,
SO. von Hohenfurth 2363*38

4. Cappeln nScbst der
osterreicb. GrSnze 
(Kircbthurm).........  3004-86

<4 n - w * .- u (3291-005. Kuine WittmgbausenlqooQ.s
bei St. Tbomas . .  • |3240

6. Forslbaus zn S t  Tbo
mas ..................    3036*9

7. imBrandIwaid, Stand-
ort d. grSssten Bdb- 
merwatdtanne ®) . .  2863*9

8. imScblo$swald,Stand-
ortd.Konigstanne*) 2719-2

E. 37 

A 37 

37

37

» A

A 
A
H. 37 
S.

H. 37

H. 37 

H. 37

9. Einfluss des Olscb- 
baches in die Mol
dau ober Unter- 
Wuldau ............... .. 2048-0 H.. 34

10. Niveau der Moldau bei
Unter-W uldau.... 2036-4 H. 34

11. Unter-Wuldau an der
Moldau, Kirche . . .  2388*70 A 34

12. Niveau d. Moldau beim
Forstbause ober-
balb Friedberg.. . .  2017*7 H. 37

13. Friedberg an der Mol
dau, das Pfarrge- .
b-Snde.....................  2207 D. 37

14. Friedberg, Niveau der
Moldau.................... 2008-8 H. 37

18. Niveau der Kloldau bei
der Teufelsmauer . 1971 D. 37

16. Hobenfurth an der (1744 * D
Moldau, das S titt.. (1758 S

17. Niveau der Moldau bei
Hobenfurth.............  1674 D. 37

37

23 Das H u g e l l a n d  nbrdUck von der Moldau bis zum Fusse des Plansker- 
Gebirges. Die Mnl dau  von Rosenberg bis Krumau als bstliche GrSinzlinie. Der 
01 sell b a c h ,  von seinera Einflusse in die Moldau bis zum Langenbruckerteicb

als w estliche  GrSnzlinie. .

18. Rosenbei-g an der Mol- 24. Kreutzberg bei Kirch-
dau...................... ... 1914 A 37 schlag....................2610*96 A 34

19. Rosenberg, Niveauder 25. Willentschnerberg bei
Moldau .................... 1866 7 37 W ieles.................... 2602-74 A 34

20. Hirschberg, "W. von 26. Scboblichberg b.Ober-
' Hobenfurth........... 2942-40 A 37 Opeld......................2715-00 A 34

21. Golitsebberg, 0 . von 27. Hugel zwischen Hu-
Friedberg............... 3111-72 A 37 bene u. Scblackern 2617-4 H. 34

22. Muhinoth -  Waldberg 28. Mugrau .....................  2469*1 H. 34
bei PfalTenschlag.. 2616-18 A 34 29. Kuhhubl beiHoritz.. 274002 A 34

23. Hasiberg bei Egget- 1 30. Niveau d. Olschbaches
seb lag .................... 2842-80 34 1 beim Olschhof . . . .  2178*9 H. 34

Nur ein sehr kleiner Theil des sogenannten Greiner-Waldes ist bier beriicksichtigt, und 
zwar jener, welcher zwischen der angegebenen Eisenbahnlinie und dem Pass in Bohmen 
liegt. Dieser Theil des Greiner-Waldes hat aber keinen bestimmten Namen. Die westlichste 
Berggruppe nennt man wohl „St. T h o m a sg eb irg e" . Die Hauptmasse des Greiner- 

. Waldes liegt ostlich von der angegebenen Eisenbahnlinie in Oberosterreicb.
Die erste vertioalc^lubrik cnlbUlt die Meeresbobe in Wiener Fuss, die zweite die Beob- 
achter (E Eisenbahn-Nivellement), die dritte das Nr. des Blattes der Special-Karte 
von Bbhmen, auf welcher der angegebene Ort liegt.
Der Stamm dieser Tanne hat in Brusthbhe einen Durchniesser von 9*/  ̂ Wiener Fuss, 
einen Umfang von 30 Wiener Fuss und eine Hbhe von 200 Wiener Fuss. ' '

*) EineiTanne mit 20 Fuss 6 Zoll Umfang in Bruptbohe und 168 Fuss Hohe. »

K. k. geologische RcichsansUU. 7. Jahrgan^ 1856.1. 18
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Bihlbcrg, 0 . am Lan- 
genbruckcr Tcieh . 26»6'98

32. Niveau des Langcn- ^
brucker Teicbes . .  2240’4

33. Hoher Stein bei Ta-)281S'62
‘ schetscblag .......... ) 2684‘4
KuppeN.Lagau......... 2383‘78
Niveau des Kalsching-

baehes zwischen 
Hocbwald und Kal-
sching................... 1697.6

Kalscbing b.d. Kirche 1670*5

A 34

34.
35.

36.

37. Soblbss Rdtbenbof 1836*4 D. 34
38. Gemeindeberg, SW.

Krumau.................  2120*88 A 34
39. Krutnau, Schlossplatz

des fiirstl. Schwar- 
.zenberg. Sehlosses. 1626*3 (3 ) H.

40. Spitze des Schloss-
tburmes.................  1876*2 D.

41. Niveau der Moldau 11593*0 D.
unter dem Scblosse j 1438*4 H.

42. Heiligenkreuzberg bei
Krumau.................  1977*84 A 34

34

34
34

3) ,Das P l a n s k e r - G e b i r g e  (Plansker-Wald) beiKrumaji bis zur Bu d we i s e r  
Ebene.  (Vorgebirge des Bobmerwaldes.)

43. Nculiof am siidlicben
Fusse des Plansker 1654*9

44. Senin am siidostlicben
Fusse des Plansker 1655^

45. Granulitgranze oberb.
Prisnilz im Walde . 1742*6

46. Goldenkron. am dstl.
Fusse des Plansker, 
Klosterhof.............  1354*4

47. S c b o n in g e r , boch-'
ster Punct d. Plans- 
ker-Waldes (Gra 
nblit) (die Spitze d.\ 3416*46 
Josepbslhurines 10/3380*1 
Klafter boher' a ls \3323*0 
der Horizont des 
Bauplaizes)

48. Lnsnitzberg..................2150*94
49. Kubberg, W. v. Sclid-

n inger...................  1839*7
50. Nordwestlicher Aus-

laufer d. Kubberges 
uber Ricbterhof.. .  1824*5

51. Mistciholzkollcrn,
Forsthaus'............... • 2291*0

52. Alberlenstcin bei Mis-^
telbolzkollern (tri-(2786*4 
gonoinetr. 2eichen)l 2933*52 
(Albrecbtsstein) . . )

53. Grosse Stcinwand bei
Mistelholzkollern.. 2729*6 

54*. Guglwaid.amSchlSssI, 
buchste Spitze des 
F clscn .................... 2267 9

55. Kroatenberg.N.Berlau 2174*4
56. Jaronin, Forsthaus.. .  2086*0

Gross-Zmielscb,
Wirlhshaus........... 2110*4

57. Klein-Zmictsch, Dorf,
#m Platz.................. 1947*8

58. B u g la ta b e r g (tr ig .Z .)g ;9 g
59. Grosser Steinberg bei

Woditz.................... 2230 9
60. Hoher Wurzenberg. .  2133*2
61. Hoher Liesiberg beim

Puncte gleichen 
N am ens.................. 2252*4

H. 34 

H. 34 

H. 34

H. 34

A
D. 34

62. Hocb-Steinwald,hoch-
stei* Punct des hoben 
Liesiberges...........  2464*4

63. Groschumer Wald, (2378*4
hochster Punct . . .  (2413*86

64. Dobschitz, Forsthaus,
am Berg.........  1569*4

65. Dobschitz, Kapelle . .  1466*2
66. Kirchenackerberg bei

Sabor............. 1410*12
67. WcibledabergbeiNeu-

d o r f . . .......... 1994*16

68. Klukberg, N. v.Kremsj.^l^^.Qi

H. 34
H.
A

34

H. 34 
H. 34

A 34

A 34 
H.
A 34

H. 69. Berlau, Wirthshaus.. 1704*9 ■ H. 34
70. Krems, Kirche........... 1644*66 A 34
71. Adolfsthal b. Hocbofen 1387*2 H. 54

A

H.

34 72. Chmelna , Eisencrz-
^rube......................

73. Ruine Maidstain an der
1600*4 H. 34

34
Moldau, Platz i.alton 
Schlossgebaude. . . 1398*5 H. 34

H. 34 74. Berlaubach, Niveau
beim Tunnel unter

34H. 34 Maidstein ........... ... 1272*7 H.
75. Markomannenschanze

34H.
34 bei T cisan.........*.. 1544 9 H.

A 76. Niv. des teriiarcn Ge-
rolles am llnkentJfer

34
H.

der Moldau b.Trisan 1525*6 H.
34 77. Niveau der Moldau

beim F.isenhammer 
unterhalb Maidstein 12524 H. 34

H. 34 78. Zahoficbergb.Prabsch 1581*06 A 34
H. 34 79. Jjiabiz,Lindenvor dem
H. 34 Dorfe...................... 12514 M. 34

H. 34
80. Gross-Cekau. Kirche. 13268 H. 34
81. Wrazbergb.Gr.Cckau 1505*52 A 34

H.
82. Niveau des Dechtern-

34 teicbes.................... 1225*0 H. 34
H. 34 83. Cessnowitz, NW.Bud-
A w eis............... • 11364 H. 30

84. Nettolitz, Stadt. 7 . . . 13504 H. 30
H. 34 85. Scbloss Peterhof bei
H. 34 N ettolitz................ 1355*2 H 30

86. Bergkuppe zw*. Netto-
1580*52 30litz und Mahauseh . A

H. 34 87. Niemtschilz, Kirche.. 1358-52 A 30

    
 



Die llohcnverhallnisse dcs Bohmcrwaldes. 139
88. Niveau der Moltfau bei) j jgg  

Budwcis..................| i l4 S

,N.
4).
B.

34 89. Budweis, S ta d t.........{I210  08
K.,

4) Sudlicher Theil des G r S n z g e b i r g e s  ( H a u p t k e t t e )  vom Pass .4igen. 
" Un t e r - Wu l d a u  bis zum Quertbal der grasigen Moldau bei K us cb  w ar da (die 

Moldau von Unter-Wuldau bis Eleonorenbain als nordiistlicbe Gr5nzHnie).

91

90. Pass zwischen Haslach 
in Oesterr. undUnt.- 
WuldauinBohm. an 
der HaslacherStras- 
senbrucke ......1, . .

Pass zwischen Aigen in 
Oesterr. und Unter- 
Wuldau in Bobm. an 
d. Aigner Strassen- 
briicke.................... 2470'8

92. Schindlauerberg, W.
von Unter-Wuldau. 3403

93. Hiittberg, westlich von
Unter-Wuldau . . . .  2360-34

94. Hochficbtelberg.........{4^39 2
95. Reischelberg.............  3883-8
96. Ochsenberg bei Hin-

terstirt.................... 2790-36
97. Plockelstein an der

bohm. Grinze - .- .j lg g g .^

98. Plockelsteinsee . . . . .
99. DeutscherPlockelstcin 4160-4

100. Dreieekmark, Griinze
zwischen Bohmen,
Bayern und Oester- 
reich.......................... 4126-2

101. Dreisesselberg (hoch-l4060-8
ste Spitze d. Pelsen)) 4116-5

102. Hohensteinberg (bay-l^i^j.g  
, risch) (hoehste

des F elsen )...........)
103. Anfangd. Schwarzen-l^gg^.g 

' berg, Sehwemmca-?2gg4.4
nales b.Lichtwasser)

104. Niveau des Canales am
AnfangederEselau- 
R iese ...................... 2872-4

105. Eintritt in den Tunnel
bcim Hirschberger 
Forsihause............. 2820-2

2442-8 F. 37

F. 37 

S. 34

A 34 
o 34 
S. 34

A 34 
A 34 
S. 34 
H. 34 
S. 34 
H. 34 
S. 34

S. 34 
S. 34

34

34

P. 34

*F. 34

106. Austritt aus d. Tunnel 2797-2 F. 34
107. Hirschberger Forsth. . 2646 9 H. 34
108. Niv. des Canales beim

Hirschberg. Forsth. 2617-7 P. 34
109. Niv. d. Canales b. Ein-

fluss d. Sccbachcs. 2606-5 F. 34
110. „ beim Einflusse des

Rossbaches...........  2584-8 F. 34
111. „ beim Einflussc des

Hothbachcs') . . . .  2517'6 F. 34
112. Hocbwaldberg, N.

Hirschbcrgen.........  3298-98 A 34
11,3. Steinkopf b. Neuthal. 2878-7 H. 34
114. Neuthaler Forsthaus . 2614-4 (2 ) H. 34
115. Lange An a. d. kalten

Moldau zwisch.Neu-
thalu.Bohm. Rdhren 2438-5 H. 34

116. Tussetau bei Tusset . 2445-2 H. 34
117. Tussef-Kapelle.......  2896-6 H. 34

118. Tusset-Schloss.........130 31-8 s '

119. Tussctwald, hochstcrjggg^  ̂ s ' 3*4
......................(3354-12 A

120. Tiisseter Forsthaus b.
Bohmiseh-Rohren . 2615-6 (2) H. 34

121. Bohm. Rdhren. Kirche 2906-7
122. Rohrenberg, hochster (ggi^g.g

..................... {3403-20
123. Ober-Zassau a. Kreuz-

weg ........................ 2841 -6
124. An del- LandesgranzA-

Brucke bei Unter- 
Zassau...................  2495-8

125. Niveau der Moldau
am Spitzenberger 
Rechen...................  20936

126. Niveau d.Moldau beim
Einfluss der kalten 
Moldau............... .. 2199 5

127. Niv. der Moldau beim
Guthausener S teg . 2266-4

H. 34 
H.
S. 34 
A

H. 33

H. 33

H. 34

H. 34 

H. 34

8) Da s B e r g l a n d  no rd l i cb  von der  Moldau,  welches sicb an das Plansker- 
Gebirgc ostlich anschliesst. Oestlicb bildet der O l s c b b a c h ,  dann eine Linie 
vom L a n g e n b r u c k e r  T e i c h  nSrdlieh fiber T i s e h  und E l b e n i t z  die'Granze

’)  Wei,tore Baton vergleicbe Johann CXj zek: „Niveauvcrhaltnlsse des furstlich SchwarZen- 
berg'schcn Holz-Schwcmmeanales im sudlichen Bohmen", Jahrbucb der k.k- gcologischen 
Reichaanstalt, V, Seitft 625.

18*
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H. 34 
A 34

H. 34 
A 34

H. 34 
H. 34 
A 34

H. 34 
H. 34 
H. 34

H. 34

H.'34

H. 34 
H. 34 
H.
S .
H. 34

34

Andreasberg. 37S7-8
• '«f3732-40

H. 34

H. 34

S. 34 
H. 34 
H. 34

H. 34 
H.34
J -3 4 .
H. 34 
H.
K. 34 
S.

H. 34

H. 34.

S. 34 
H. 34

H. 34 
H.
A
H. 34 
H. 34 
M.
8 . 34 
A

34XA

H. 34 
H. 34

H.34

H. 34 
H. 34

H. 34 
H.

wesOich ein e-L in ie  von W a l l e r n  naeh S s i b la t ,  und von ‘da die F la n i t z *  

NordKch reicbt das 'Refrain bis H u s s in e ' t z  und W i t e j i c e .

Grabenbach zvrischen 
d. gr. Chumberg und 
d, gr. Pleschenberg 2613'4 H. 34

Grosser Pleschenberg 3237‘6 H. 34
KokenmOhlebeiZodl. 2118-2 H.34
Neuenburg...................  2307-8 H. 34
Paulus, Zusammenfluss

beider Biiche......... 21S2-4 H. 34
Tischmiible bei Tisch 1970-8 , H. 34
Tisch.Kirche......... , .  2387-6 H.34
Quelle zum goldenen

Wasseroberh. Tisch 2S48-1 H. 34
Matzels Bihel b. Tisch a

Niv. d. Planskerbaches 
bei d. Winzigmuhle 1986-1 

. Chrobold, Kirche . . . .  2309*7 
, Pels in der Schindau 
' zwischen Tonnet- 

schlag u. Schreinet-
sch la g ...................... 3154-4

. Joselstein im Tonnet-
scMager Wald. . . .  3105-6 

. Tonnetscldag, Forsth. 23t3-4 
, Elhenitz, Gastliaus bei

der Kirche.............  1668-5
.Wratiberg bei Pfielop, (2626-7

S. Elhenitz............. J2693-64 A
o . V. . t2256-4 H., Sterzberg bei E‘Ihemtz7|2jjj,^ ^  ^

. Niv. d.MeIhutkabacbes 
bet der Miischowt-
tzer Muhle.............  1595-9 H. 34

. Klenowitz, Forsthaus 2079-4 H. 34
, HSchster Punct bint. d.

Klenowitzcr Forsth. 2445-4 H. 34
.Kohlerberg.S.Klenow. 2555-9 H.34
.Niveau des Baches bei

Frauentbal............. 1831-4 H. 34
Berg zwischen Neba-

chow und Jelemka. 2324-4 H.-34
. Niv. d. Baches b. Rohn 2033-8 H. 34
Tiibinkupf...................... 3015-4 H. 34

t  -u- I, - D  1. (3 4 4 6 -5 8  A  3 4Libin bei Prachatitz,lgggg.^ H
hdchster Punct ***/3439*2 g  34*

Kapelle z. Patriarchen
* am Libin...................  3285-8 H .34
Pfefferschlag b. Sablat 2643 6 S. 34 
Bad GrOndschadel bei

Sablat......... ............  2385.4 H .34
Riiine Gans, Niv. der 

Flanitz.....................  1566-4 H .34

Pracfaatitz, Ring . , . .  | j7y i-8 s "
Badhaus b. Prai^iatitz 1904-9 H. 30
Galgenberg b.Prachat. 2037-9 H. 30
Wossek, Fors6iaus. .  1.883-5 , H. 30
„Sehdne Aussicbt bei 

W ossei“ -.8058^  30

128.0ber-Plan.................  2285-4
129. Rossberg.SO.Ob.-Plan 2746-08
130. Otletstitt, NO. Ober-

Plan........................ 2279-6
131. Hausberg..........  2967-48
132. Heger am Hausberge

bei Sallnau............. 2851-6
133. Grosser Sternberg.. .  3535*9
134. Spitzberg.................... 3845-82
135. Sonnberger Graben

zwisch. Uhligsthal 
u. dem Sternberge 2467*4

136. Hihtringer Forsthaus. 2383 0
137. Uhligsthal.................. 2583-0
-jiSS. Pendelberg b. Uhligs

thal ........................  2761-7
139. HSchster Punct der

Strasse zwisch.Sall- 
nau und Ernstbrunn 2991-2

140. SchWarzeSteinwand a.
Langenberg, 1. Fels 3108*4

141. Langenberg, 2. F eis.. 3123/6
142. Fuchswiese bei der) 3720-8.

grossen Aussicbt. .(3842-4
143. Lissihiibel..........  3697-9
144. Goldberg, hdchster

Punct......................3122-9
145. Blnmenau beim„Jagar

Toni“ ...................... 2997-4
146. Ursprung dcr Flanitz

bei Goldberg.........  3007-2
147. Andreasberg,Forsth.. 2914-6 (2 )
148. Andreasberg, Kirche. 3031*4
149. ScboberstSdtberg bei

Ernstbrunn............  2794-4
150. Ernstbrunn, Gasthaus 2517-6(2)
151. Steinschiehtberg bei (3333*6

Oberschneedorf. . .  (3419-04
152. Oberschneedorf......... 3230-7

!23439  
2349 
2308-2

154. St. Magdalena bei Un-
terschneedorf.........  2891-4

155. Flanitz zwischen S(.
Magdalena u. Ober-
Haid . . . ' .................. 2422-4

156. Flanitz,beim Einfluss 
des Plahetschlager
Baches.................... 2365-8

157. Ober-Haid, Kirche..,. 2387-4 
158. Schreinetschlag bei

Gberhaid ................. 2379*6
159. Salzkirchelberg bei(2881*2

Chn'stianberg..........(3014-40
160. Christianberg, Forsth. 2681 -4 
161. Christianberg, Kirche 2810-8
162. Grosser Chumberg, N.j?' '̂’® ®

163.

164.
165.
166.
167.

168.
169.
170.

171.
172.

173.
174.

175.

176,
177,

178.

179,
180.

181,
182.

183.
184.

185.

186.
187.
188.

189.

190.
191.

192.

193.
194. 
19.5.
196.
197.

64

34

    
 



Die Ilohenvcrhaltnisse des Bohmerwaldes. U f

H. 30A 
H. 30

H. 30 
A 30

202. Ruine Witejice
203. Witejice, Forsthaus.

(19300 
■ 12022-36 
. 1470=0

204. Nebachowbergzwisch. (2402-6
Witejice und Neba-<24gg.|8 
ch ow ..................... 1

;-3^^
H . 3 0

“ •20

196. KreppenschlSgerberg (2877-4 
bei W ossek...........(203316

199. Hussinetz (Kirche) . .  1S05.0
200. Niveau der Blanitz b.

der Papiermiihle v.
Tesowice...............  1392-7

201. Tesowiceberg...........  179S-44

6) Der G e b i r g s t o c k  des Kubany-Berges zwischen de r Mol dau  sOdllch uod, 
W i n t e r b c r g  nortHich. Der Pass (Poststrasse) von W i n t e r b e r g  nadi 

Ku s c h w a r d a  bildet die westliche Granze.

205.

206.

207.

208.

209.
210.

211.

212.
213.
214.
215.

216.

217.

218.

219.

220.
221.

222.

Hochwiese, Berg, NO.
vonWallern...........  2966-22

Mullerschlag, N. von '
Wallern.................. 2277 7 (2)

Oberschlag, Forsthaus,
Dorf........................ 2516*4

Hochmark bei Wallern 
(Auslaufer d.Schrei-
nerberges)............. 3618-6

Lichtenbergb.Wallern 3423-6 
Schusterberg (^Aus- 

laufer d. Licbtenb.) 3280-8 
Maystadt bei Wallern 

(Auslaufer d. Lich- 
tenberg.................. 2874-6

Brixberg bei Wallern. |2877-^
Kl. Steinberg b. Wall. 277»-6  
Grosser Steinberg.. .  3232-8
Stogerberg...............  3387

(3930-4
Sehreinerberg............<3970-8

(3986-88
Hochster Punct der 

Strasse v.Scbatta wa 
n.Sablata.Schreiner 3337-7 

Ktibem, Forsthaus am
Schreiner...............  3594-7

Soloberg zwischen
Schreiner u. Kubany 3540-1 

Langenruckberge bei
der Kreuzdchta. . .  3461-7

Farbenberg-...............  3675-6
. .  (4294-26 Kubany, vnigoBaubin-U

’ b e rg . (4255-8 
• (4287-4

A 34 

H. 34 

S. 34

S. 34 
S. 34

S. 34

S. 34l;»
S. 34 
S. 34 
S. 34 
H.
S. 34 
A'

H. 34

H. 34

H. 34

H. 34 
S. 34 
A
S. 34 
H.

223. Kdlloe, Forsthaus . : .
224. Kollneberg..................
225. Huschitz, Kirche . . . .
226. Scheibenberg bei Win

terberg ..................
227. Winterberg, Gasthaus

zum goldenen Stern 
(1. S tock ).............

228. Winterberg...............
229. Winterberg, Forsthaus

auf -dem Schloss- 
berge ......................

230. Winterberg, Niv. der
Wollinka b. d. Glas- 
h u tte ......................

231. Hochster Punct der
Strasse v. Winter-| 
berg nach Kusch. 
warda (Pass zwisch. 
dem Basumwalde u. 
Seherauerberge. . .

232. Forsthaus bei Kubo-
hiitten...........

233. Eleonorenhain, Glas-
hutte . . . . . . .

234. Zusammenllnss d. gra-
sigenjdoldau mit d. 
Moldau bei Eleono
renhain....................

233. Cintluss des Kapcllen- 
baches in d. Moldau 
bei Schattawa . . . .

236. Schattawa, Forsthaus
237. Moldau a. d. Strassen-

briicke von Ober- 
Moldau....................

2657-2 (3 )
3047-58
3100-5

H. 30 
A 30 
H. 30

2896-14 A 30

2024-6 (2 )  
2148

H. 30 
A 30

2265-4

1994-4

3058-2
3127-8

3018-4
(2466
)2265-4

H. 30 

H. 30 

H.
S. 34

H. 34

H. 34

2299-0 H. 34

2424-4 
2447-5 (2 )

H. 34 
H. 34

2369-9 H. 33

7) Da's Cen t r um des  s Rd l i e hen  Bo h me r wa l d e s .  
a )  Das Gr&nzgebirge von K uschw arda bis zur Q u e lle  der M oldau , sudostlich die 

grasige Moldau als Gr&nze, nordlich und nordwestlich der MoldauOuss.

238. Kuschwarda, Kirche .
h: «

243. Schidssiberg bei Ku
schwarda, Ruine ; .

(3191-4
(3175-8 “ • 33 S. ■ '

239. Landstrassenberg bei 244. Schlossibej-g, hochst.
Kuschwarda...........  2894*70 A 33 Punct...................... 3623 34 A. 33

240. Neues Zollamti. Land- • 245. Rohrenberg, N. Ku-
A'. 33.strasse................. .. 2659-2 H. 33 schwarda ...............

246. Scheuereckenberg.. .
3566-16

241. GranzbrOckef b.,Land-' 3331-92 A. 33
strasse........... 2571-4 H. 33 247. MarksteinNr. 5 d. Lan- ' . 'V

242. Kaptelle-b.KuschWarda 2733-4v A. 33 desgrSnze zwischen

    
 



1 4 2 i)Fcrdinand Hochstetter.

4 .

249.
250.

254.
252.

253.
254.

255.

256.

Seheuereck u. Fur-
stenhut....................

F^rslenhuij, neues
Forstbaus...............

Furstenliut, alt.Forstb. 
Moldaubach b. gniidi-

geti Hcrrn...............
Bui^wald, Farsthaus. 
Siebensteinfelscn bci

Oticbwald...............
Postberg b. Buehwald 
Kobe Bretterberg ber

Buehwald...............
Hochster Punct der 

Strasse zw. Buch- 
wald u. Aussergefild 

Mitllerer Tafelberg. .

2981-4 H. 33

3116-4
3177-5

H. 33 
H. 33

2918 2 H. 33 
3615-6 (2 ) H. 33 

H. 3313907-9
(4068-72
4034-9

A 33 
H. 33

3909-9 H. 33

3649-9
3840-9

H .33  
H. 33

257. Niveau d.MoIdaub.Re-
chenv. Elendbachel 2420-7

258. Zusammenfluss des
Elendbacbels und 
der Moldau.............  2475-0

259. Zusammenfluss d.Mol-
daubachels und der 
Moldau unterhalb
Perebenhaid........... 2717-6

260..Niveau der Moldau 
beim Biertopf . . . .

261. Niveau der Moldau
bei Aussergefild,
Zusammenfluss mit 
dem Scebadi . . . .  3077-4

262. Moldau-Ursprung bei .
Buehwald................ 3588-8

H. 33

H. 33

fl. 33

29^0-6 H. 29

H .2 9

H.29

h )  Der G e b ir g s th e i l  n d r d lie h  von d er  M oldau  zwischen dem Pass von Winter- 
berg nach Kusehwarda Sstlidb und den Qiiellb-aehen derWatawa (Maaderbach und Widrabach) 

westlicb. Die Gegend von P lan ia , A u s s e r g e f i ld e  und In n e r g e f ild e .
280. Innergeflid, Gastbaus 3166-7

A 33

H.'29 
A 29 
H.
A 29

263. Spitzberg bei Birken-
haid........................ 3576

264. Ferehenhaid, Forst-
haus.........................  2762-7

265. Schwaigelbaidberg . .  3378
266. Liehtenberg, SW. von ̂ 470-4

Winterberg.............(3546-12
267. Hcgerhaus a. Liehten-

berge ........................ 2914-1
268. Tirolerberg bei Ncu-

gebau...................... 3379-26
269. Hegerhaus amSehind-

lauwald bei Neu- 
gebau...................... 3337-4

270. Freiung, Forsthaus . .  2639-2
271. Jagerborg bci Freiung 2994-96
272. Standiberg, NW. von

Freiung................. ' 333^-2^
273. Planie, Krenzungs- 
• punct der Strassen 3378-4 
.274. Lcckerberg bei Planie 3844-80 
27.5.Kaltenbaeb,Glasba(te 2937-7
276. Biertopf, Pels 6ber die

Moldau...................  2994.8
277. Aussergefild, Kirehe . g' 29
278. Aussergeflld, Sehloss 3226-4 H. 29
279. Hanefbergbei Ausser

g e f l ld .. .................  4025-52 A 29

H. 29 

A 29

H.29  
H.29  
A 29

A 29

H. 29 
A 29 
H. 29

H. 29

281. Haidiberg bei Haidl.. 3692-88
282. Forsthaus am Antigel 3417-4

(3949-32
283. Antigelberg................ <3814-9

(3885-6
284. Preisleitenberg.........  3487-74
285. Pbilippshiitten, altes

Forsthaus............. t 3360-0
286. Niveau des Maader-

baches beimllechen 2869-4
287. Zusammenfluss des

Maaderbaches und 
der Widra beim 
Antigelbauer......... 2692-9

288. Niveau der Widra bei 
.  der Bruekmuhle

unterhalb Rehberg. 2005-6, 
289.. Zusammenfluss d. Wi

dra und des Kisling- 
baches (der Fluss 
bat von bier an bis 
oberbalb Untei;]rei- 
chenstein d. Namen
Watawa)................ 19171

290. Niveau d. Wattawa bei 
■' der Briicke unter- - 

' . balb Uuterreichen- 
stein ■ ......................

H. 29
A  2 9
H.39
A
h.2 9
S.
A 29 

h.29

H. 29

h.29

H . 2 9

H.29

1659-4 fl. 29
e )  Das Grbnzgebirge des M aaderers R ev ieres', L u sen  und R achel.

H. 33 
H.

291. Schwarzberg . . . . . . .  4030-4
;292,Ma,be^..................
'293. Stcinriegcl -zwischen 

Marberg und husen 
bei Mai-kstcin Nr. 6 4151-6 

294. Gcanzstcin Nr. 1 am
Luscn................. ... 3976-6

(4287-4
^93. IjU^dilJevg (bayer.^lt .-i433l-88

33

H. 33

H. 33 
H.
A 33 
S.

296. Watawa-Ui-sprung am ,
Lusen...................... 4005-6

297. PiiFstling, Forsthaus.• >3362-1
298. Plattienbausenbcrg-.
299. Plohansenberg bei

> Maador............... . 3528*54
300. Raelielbacb' an .doV , <

Landesgrflnzu • 3770-0
* r- "t;*. ‘ #1 *)T̂ f"

S.
H.

33
33

33

A 29 

H. 33

    
 



Die flohcnverhaltnisse dcs Bohinerwaldcs. m

(4 S 3 3 6  H .
301. Rachelberg (bayer.) 4580-58 .  A 33

(4,557 S.
302. Rachclsce (bayerisch) 3331-7 33
303. Rachelhaus (bohni.) . 3097-4 29

'304. „Bcim Hansl“, bocbst.
Punct der Strasse 
zwischen Purstling 
und Maader........... 3808-4 33

305. Josephstadt b. Maader
am Kreuzweg . . . .  3695*4 (2 ) H. 29

306. Maader(Bienert’sHaus (3106-6 (3 ) „„
zu ebcner Erdc) . .  (3044-4 S.

307. Maader, Forsthaus... 3197-4 H. 29
308. WeitfiillenfilzbeiMaa-

dbr.......................... 3344-4 H. 29
309. Zusammenduss des

Rachclbaches und 
Wcitfallenfilzbaches 3282-7 H. 29

310. Ziisammenduss der
Mohr- und Ahnrn- 
baclies oberhalb den 
Fiseberhiitten . . . .  3179-8 H 29

311. Zusammenfluss des
Maader-und Aborn-
bacbes..................... 3017-0 H.29

d )  Das GrSnzgebirge der S tu b en b ach er G egend . Der Maader und Midrabach bildcn die 
ostliche, der Regenbach bei Eisenstein die westliebe, der Kislingbacb und Haiderbach die 

. nordustliche Granze. D e r A r b e r.
A 29

>

A 29 
H.
A 
A 29

29

312. Adamsberg.N. Maader 3395-4 
313* Schiitzenwald.N.Maa-(2913-0 

der Forstbaus . . . .  (2676
314. Rehberg, Dorf, Kirche||{!g^‘.g^
315. Sattelberg............... t 2914-08
316. Mittagsberg, SO. von (4164-4

Stubenbach...........^213.74
317. Seeruckenberg......... 3992-10
318. Stubenbacher See am
‘ Mittagsberg........... 3352-6 (2) H. 29
319. Neubrunn, Forstbaus. 2367-4 H.29
320. Kislingbacb b. Stadein 2262-7 H. 29
321. ScborlbofbergjN.Stu-

benbacb.................  2761-8
322. Stubenbacb, Forstamt (2665-5

’ ‘und K ircbe........... (2580
323. Stubenbacb,Forstbaus 2762-4
324. <Steindberg b.Sluben-(4112-4

bach......................... H126-92
325. Lakasee b.Stubenbacb 3369-4
326. Hurkentbal, Kircbe.. 3132-7 '

A 29 
H.
S.
H. 29 
H.
A 
H.29 
H. 29

29

29

327. Filzbach b. der Stras-
senbrucke 0 . von 
Neuhurkenlhal. . . .

328. Nebhurkcnthal, Gastb.
329. Fallbaumberg,.b6cbst

Punet 0 . von Eisen- 
stcin .......................

330. Fallbaumberg b. tri-
gonometr. Zeichen.

331. Panipferberg.............
332. Zoilhausa. der Strasse

N. von Eisenstein..

333. Eisenstein, Kitche.. .

334. Scbloss Doflernik . . .
335. Landesgranze beiFer-

dinandsthal...........
336. -Grosser Arbersee . . .
337. Arberkapclle. . .
338. Arbcr, Berg. . . .

2282-4
2402-8'

3994*4
(3831-4
(3921-30
3679-1

2924-7
2290-0
2376
2294
3132-4

2517-4
2931-5
4557-6
(4604-4
|4530

H. 29 
H. 29

H.
H.
A
H.

H.
H.
S.
D.
H.

H.
H.
H.
H.
S.

8) Der n o r d Uc h e  The i l  der siidlichen Abtheilung des Bohmerwaldes oder 
das KOii ische Gebi rge .  Das Quertbal des Regen bildet die sQdliche, das 

Querthal der Angel die nordliche Granze.

339. Panzerberg, N.
.. Eisenstein.............

340, T e a fe ls -o d e r  G irg lse e jg ^ ^ ^  ^ 

(4238-4
3 4 i .  S e e w a n d b e c g ...............{4270-8

(423948
142. B is tr iz e r -  o d e r  Eisen-\

s tr a s s e r  See ('auchy„_„2 .g 
sebwarzer See und 
Deschenitzer Seel 
genamit) . . . . . . . . j

43. Forstbaus bei d. See- •
hbusern ... ...............  2437-'4

144. Stierplatz zwischen , 
Seewandberg und 
O sser .^ ................... .3772-4?

A
H. 29 
S.
H. 29'S.
H.
S.. 29 
A

H.
D. 29

H. 29

H. 29

bobmisebe Spilze. |  
346. Osser-Bei'g bayrische

4014-6 H.
4051-8 S. 29
4050-84 A

3918-4 H.29
2‘364 S .2 9

348. Mallei-buUen -amFusse
des Osser................ 2202-9

349. Petermiihle ober H-am-
mern am Osser- 
baeh.........................  1657-8

350. Hammern, KapeU e.. .  1467-9
351. Ober -  Eisenstrass ,

K ircbe.....................  2692-4
352. Seem uhle.....................  2068-4
353. Koldmuhle................... 2095-0
354. Hochster Punct SO.

Eisenstrass.............  3015-4

H.29

H .29  
H. 2S

H. 2! 
H. 2) 
H. 2)

H. 21

    
 



144 ■Ferdinand Hoohstetter.

3SS. Brjickelberg...............
350* Hochfiederei, Berg-(3716*6 * 

gipfel beim Hof . . .  (3882*6
OK* D 1. (3297*8337. Brennerberg............... (3376*86
338. Kapello bei den Bren-

nethSusern...........  2960*4

H. 29A 

H;29

?■ 29

H. 29

339. Rumpimuhle zwiscben 
pisenstrass und dem
Brennerberge............  1739*4 H. 29

■360. Anglbaeh b. Tremlbof 1303*4 H* 29
361. Rantscherberg S. von (2626*26 A qg

Obcr-Neuern............. (2383*4 H. ■
362. Ruine Bayereck bei.

Ober-Neuern............  1834*4 H. 29

9) Das Be r g l and  zwischen der W a t a w a  dstiich und der A n g e i  wesflich. 
Die Gegend von Har t mani t z ,  Be r g s t a d t l ,  Cachr au ,  Dr o s a u  und Neuern.

363. Kiesleitenberg,S-Hart-
manitz...................  3433

364. Eindde bei Gutwaaser 2973*6 (2)

363. St. Guntherberg 3ei(g|g^.g 
Gutwasser............. (3173*40

366. Gutwasser, Kirche . .
367. Hartmanitz, Kirche . .  2194*9
368. Hochbruckbergb. Gla?

serivald.................  3398*88
369. Haidlerbach an der

Strassenbrucke von 
Gutwasser nach Ei- 
senstein................. 2213*8

370. Haidlerbach bei Dorf
Haidl.....................  2733*4

371. Haidl, Dorf, Kirche . .  2903*7
372. Ahornberg bei Haidl.' 3434*38 
373; Hollmuhlea. Forellen-

bach,W. Hartmanitz 1921*4
374. Sterzmuhle am Forel-

I • Jenbach......... .. 2236*6
375. Wassekenberg...........  2995*13
376. Kdppein im Kaeheter
* Gericht, Gasthaus . 2394*4
377. Swina.......................... 2383*4
378. Bucherbof b. Seewie-

sen ............. ............  2389*9
379. Seewiesen, Kirche.. .  2477*8
380. Dorf Jenewelt...........  2233*7
381. Po8chingerhofb.Jene-

w elt....................... 2219*4
382. Die Platte N. v. Jene

w elt: .....................  2901*7
383. Rothenhof, S. Schut-

tenhofen b. Zusam- 
menfl. d. Wolsowka 
und Watawa...........  1387*4

384. Petrowitz, Kirche . . .  1660*9 
383. Petrowitz,Zusammen-

Onss des Forellen- 
• baches a. d. K9pp- 

lerbaches, Anfang 
der Wolsowka. . . .  1333*4

386. Theresiendorf, W. Pe
trowitz, Zusammen- 
Ouss der BSche

387. Watawa am Lanzen-
dorfer Hoizrechen

388. Lanzendorf, Schloss

S. 29 
H. 29

S. 29

c’ 29
u . »

A 29

H. 29

H. 29 
H. 29 
A 29

H. 29

H. 29
A 29

H. 29 
H. 29

H. 29 
H. 29 
H. 29

H. 29

H. 29

H. 29
H..29

H. 29

1632 0 H. 29

1418*2
1442*4

H. 29 
H. 29

389. Swatoborberg bei (2320*0
Schiitteohofen . . . .  (2633*8

390. Hradek, Gasthaus . . .  1383*7
391. Wpstruzna b. Einduss

des Kalenibaebes. .  1403*4
392. Swoyschitz, Dorf . . .  1697*6
393. Bergstadtl, Kirche.. 1997*7
394. Wostruzna bei der

StrassenbrOcke von 
Bergstadtl nacb Ko-
linetz.........*..........  1443*4

393. Zbinitz, Dorf, Kirche. 1338*0
396. Kolinetz, Niveau der

Wostruzna.............  1532-*4
397. Wostruzna b. Welhar-

titz .........................   1736*7
398. Borekberg bei W ei-(2681*4

hartttz....................T269874
399. Welhartitz, Kirche . .  1813*4
400. Wostruzna b. Nemul-

kau..........................  1962*4
401. Jindrischowitz,Schloss 1694*4
402. Wostruzna b. Cachrau 2038*4
403. Cachrau, Schitfss.. . .  2161*4
404. Zahradkabergb.Cach-

rau-Besin.................... 2372*68
405. Besin.................. 1373*4
406. St. Bartholom. Kapelle

bei BcHn................. 2031*0
407. Chlistau. Kirche.. . . .  1807*6
408. Drosau, Kirche......... 1444*0
409. Olschowitz, Kirche . .  1874*8
410. Bauholzberg bei De-.(2374*8-

schenitz ...................(2424*42
411. Deschenitz, Kirche . .  1493*4
412. Ober-Neuern, Kirche. 1370*4
413. Unter-Ncuern, Gast

haus zum schwarzen ,
Ross.........................  1331*4

414. Bistriz, Schloss.........  1303*3
415. Bistriz,Dreifaltigkeits-(1473*4

K apelle...................(1369*12
416. Angelbach beim Steg. 1300*0

von Neuern . . . .* . .
417. Eisenerzgrube z. Hilfe

Gottes bei Neuern. 1609*4
418. KuhtriftmiihUa.Cbod-

a n g e lb a c h ... . . . . .  1363*4
419. Chodangelbach bei d.

Huisenniiihle an der 
Landesgriinze . . . .

” •29  

h ! 29

H. 29 
H. 29 
H. 29

H. 29 
H. 29

H. 29 

H. 29» 

A 29 
H. 29

H. 29 
*H. 29 
H .29  
H,»29

A 29 
H.29

H. 29 
H. 29 
H.29  
H.29  
H*29
H.29  
H. 29

H. 29 
— 29 

H*29

H. 29 

H. 29 

H. 29

1777*4 H. 29

    
 



Dili Uohenverbalt^is$tt-4)!s Bohmmvaldes. 4 4 «

U> Nordiiche Abtlieiluiig dcs Bohmerwaldes ôm Cerkow bis lum Dillen - Bergc
(Bohmiscii Cesky les).

1) HUgel l and  zwischea der sQdlichen and nSrdliehen Abtheilung des Bbhmer- 
waldes, oder die Gegend voii Ne u ma r k ,  N e u g e d e i a  und T a u s  (die Strasse 

voa Neugedein each Kientsch als nordliche Grartze).

420. Sieinwald • Berg bei
St. Katharina, west- 
lich von Neuern . . .

421. Heuhof, S. Neumark .
422. Floss, Dorf, 0 . v. Neu

mark ......................
423. Gewintzyberg b. Floss
424. Neumark....................
423. Fahornyberg b. Putzc-

r ie d ........................
426. Neugedein..................
427. Branschauerwnld . . . .
428. Cerna skala...............
429. Brenteberg, N. Brennet
430. Unter-Volimau, Niveau

des Baches.............

32200
3366-52
1349-4

H--29 

H. 24

1270-4 H. 34 
2328-30 A 24 
1419-78 A 23

2017-68 A 24 
1267-0 (3 ) H. 24 
2444-46 ,A 24 
2289-42 A 24 
2099-38 A 23

klO -4 . H. 23

431. Hochster Funct der 
Strasse zwischen 
Bolimisch-Kubitzen
und Babillon......... 1632-6 H. -23

433. Niveau d. warmen Ba- ,
stritz bei Babillon.. 1464-6 H. 23

433. Cliodenschloss,Forsth. 1231-7 , H. 23
434. Spitzbergbei Choden-

schloss.................... 1837-54 A 23

433. Taus, Stadt, amPlatz. jlaog.y® j )  H
436. St. Laurenz-Kapelle b.

T aus......................  1906-32 A 23
437. Strasse von Taus nach

Kientsch am Cho- 
dcnschlosserbach.. 1230-1 H. 23

2) Sudlicher Theil des‘G r a n z g e b i r g e s  von der Niederung bei F u r t h  (in 
Bayern)sfldtich W  zurNiederung bei E i s e n d o r f  am Pfrentseh-Weiher nordlich.

438. Fichtenbach.Glashutte^ 
. , 8 . CcCkowberg . . .

439. Cerkowberg
440. Beerenfels a. Cerkow
441. P fizer JSgerhaus am

Cerkow . . . . ' .........
442- Sophienthal,G lashutte
443, Haselbach, die Fost-

strasse a. d. Landes- 
granze*....................

444. Nepomuk', hdchstei-
Funct d. Foststi-asse 
von WaldmOnchen 
nach Kientsch . . . ' .  

443. Kientsch, Kirehe. . . .
446. Hochofen, S. Kientsch,

Forsthaus.............
447. Zadekberg b. Kientsch 
4.48. Schauei-berg , vulgo

Kniebrecher...........

1504-6
3282-42
2937-0

2644-8
1879-9

1509-1

2128-8 - 
1417-0

1441-2
2<S88-24

H. 23 
A 23 
H. 23

H. 23 
H. 23

H. 23

H. 23 
H. 23

H. -23 
A 23

2792-46 A 23

449. Nciibauhutten...........
430. Grafenried, Kirehe, W.

. Kientsch.................
451. Frolmau, Forsthaus..
452. Kreutzhiitte...............
453. ilirsebsteinberg.........
4 54 .1.issaberg....................
435. i)ianahof,W.Li$saberg
456. Bci-gdorf, W. Uons-

perg ..................
457. Muttersdorf...............
438. Sebwanebruckl, W.

Muttersdorf...........
459. Neubau-Hohe, NW.

Muttersdorf...........
460. Plattcrberg...............
461. Plossberg....................
462. Haiselsschlag, Hut-

weide bei Floss . . .
463. Eisendorf, Kirehe . . .

1637-1 H. 23

2012-7
2008-3
1674-9
2676-3
2739-84
1778-7

1827-18
1361-2

1507-6

2224-20 
2714-76 
2487 30

4

2372-1
1317-3

H. 23 
H. 23 
H. 23 
H. 23 
A 23 
H. 23

A 23 
H. 23

H. 23

A 23 
A 23 
A 23

H. 23 
H. 23

3) Das Hi i ge l l and  am Fosse desGrSnzgebirges nordlich bis zunrQuerthale der 
R a d b u s a  zwischen B i s c h o f t e i n i t z  Sstlich nnd W e i s s e n s u l t z  westlich.

464. Bofitzberg, 0 . Taus . 2108-04 A 23
465. Najamnachbg.W.Taus 1534-98 A 23
466. Kapellenberg,S. Tfeb-

nitz..........................  1699-86 A 23
467. Waldovaer Hag.........  1624-3 H. 23
468. Parisauberg...............  1318-18 A 23
469. Bother Berg, S. Rons-

perg........................ 1561-80 A 23
470. ' Steinbil bei Schattwa 1766-28 A 23

471. Ronsperg, Kirehe . . .  1222-8 (3 ) ,H. 23
472. Miinchsdorf, W. Rons

perg........................ 1194-9 H. 23
473. Metzling, 0 . Ronsperg 1052-0 H. 23
474. St. Anna bei Bischof-) 1263-42 A „„

teinitz .................... (1178-3 H.
473. Bischofteinitz, a. Platz 1096-4 (4 ) H. 23
476. Ferdinandslhal, Hoch

ofen ........................  1124-2 H. .23

K. k. geologiscfae ReichsanstaU. 7. Jalirgang 1856. I. 19
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477. Schlattiner Waldberg 162108 
478; Schiittarsclien, Niveau >

der Radbusa . . . . .  11S9‘6 
479. Lorenziberg b.Schiitt-

' arachen.................. 1330'2

^e td ina^d . Uoq|i8tetter. 

n. 23 

H,2‘3 

H. 23

480. Hostau . . .  .i*... H. 23

481. Heiligentrenz . (1328-1 
......... (1334 S;23

482. Weissensul'z.. . ......... (1380-90
^ .23Kirche . . . . .

4) M ittlererH auptthe il des G ra n z g e b irg e s  aus der Gegeyd von Eisendoff 
und Weissensulz sfidlich bis zu den Quertbiilern des M ie sa f lu s se s , des Katz- 

bac.hes und Reichenbaches bei Tachau ndrdlich.
483.
484.

485.

480.
487.
488.

489.

490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.

497.
49 8.
499.

Schmolau, Dorf.........
Forsthaus bei Schmo

lau, sog. „Teinitzer
Forsthaus".............

Niklasberg, N. Schmo
lau .................

Dianabcrg .................
Ruitberg b. Neudorf. 
Schafberg, SW. Pfrau-

enberg ...................
Galgenberg, S. Pfrau-

eiibcrg...................
Pfrauenberg, Dorf.. .
Pfrauenberg, Ruine..
Hochofenb. Katharine 
Rosshaupt, Gastliaus. 
Neuhof (Fulzerhof). .
Neuhiiusel, Dorf.........
Hiittenstaudenherg, S.

Neuhiiusel.............
Reichenthal...............
Ncu-Losiinthal,Kirche 
Waldheim a. d. hayer. 

Granze, Schloss.. .

1382-9 H. 23

1626-6
(2299-62
(2252-7
1700-82
1892-82

H. 23 
A 
H.
A 27 
A 27

23

1893-42 A 27

2379-30
2011-4

(2669-16
(2628-4
1542-8
1624‘2
1779-06
1778-9

1961-64 
1584 2 
2013-7

27

A 27 
H. 27 
A 
H.
H. 27 
H. 27 
A 27 
H. 27

A 27 
H, 27 
H. 27

1957-7 H. 27

500. Mauschherg, N. Neu-
Losimthai................

501. Hollherg, S. Sehon-
vald .

502. Ohrenberg bei Schon-
wald...............

503. St. Anna b. Purschau
504. Purschau,. Forsthaus.
505. Holterberg b.Purschau
506. Hollenbg., S. Purschau
507. Neu-Zcdliseh, Schloss
508. Klitscherbg.b.Langen-

Dorflas....................
509. Inselthal, W. Schon-

wald, Forsthaus.. .
510. Goldbach...................
511. Paulushuttc, Forstb. .'
512. Pollerberg bei Brand.
513. Brand, Kirche...........
514. Sorghof......................
515. Paulusbrunn, Kirche .
516. Baderwinkel, N. Pau

lusbrunn ................
517. Galtenhof, Hochofeit.

2375-78 A 27

2242-50 A 27

2333-76
(2162-88
(2126-6
1802-2-
2193-7
2278-26
1535-3

A 27

H.27 
H. 27 
H. 27 
A 27 
H. 27

2376-48 A 27

2148-7
1987-8

H. 27 
-H. 27

2025^4 (3)H . 27
2170-44 A 27
1841-5 H. 27
1540-5 H. 27
2204-4 fl. 27

2212-4
1723-1

H. 27 
H. 27

6) H iig e l la n d  am Fusse des Granzgebirges vom Querthale der R ad  b its  a 
siidlicb, bis zum.Querthale des M iesa f lu sse s  nbrdtieh.

518. Au'f derWacht,N.Bi-
schofteinitz...........  1577-64 A 23

519. Haschowarerbirkenbg.
S. Mirschigkan . . .  1486-2 A 23

520. Semlowitz, Dorf......... 1449-3 H. 23
521. Baschetzenberg bei

Semlowitz.............  1640-88 A 23
522. Melnitz, Dorf.............  1393 1 M. 23
523. Cerna hora, W. Mel

nitz.......................... 2078-94 A 23
524. Warzinberg,N.Mclnitz 1811-70 A 23
525. Pernartitz, Dorf.........15311 H. 23
526. Wiegenberg bei Per

nartitz ................... 1815-30 A 27
527. Darmschlag, Dorf . . .  1432-2 H. 27
528. Jagerberg bei Darm-

schlag in den siebcn
Bergen...................  1596 2 H. 27

529. Strizelberg in den sie-
benBergen.............  16496 H. 27

530. Klumbergin den siebcn
Bergen...................  1944-9 H. 23

531. Ratzauerberg in den
sicben Bergen . . . .  1803-4 H. 23

532. N eustadtl....... 12803 H. 27
533. Klingenberg bei Neu-

stadtl...................... 1800.78 A 27
534. Gross -  Wbnetitzer

. Teich......................  1270-2 H. 27
535. St. Stefan bei God- . -

rusch..................... 1625-5
536. Eiehberg b. Altsattcl.|J^®^;^
537. Altsattel, Dorf........... 1713 06
538. Tschalaberg, 0 . Hayd 1475 76
539. Hayd, Stadt .............  1427-2 (2 ) H. 27

.540. Weschekumberg bei
H ayd......................  1643-52

541. Hoch'Tradlenbcrg bei '
Benosebau, 0 . Hayd 1644-42

542. Schmalzbcrg b. Laas,
0. H a y d . . . . . . . . .  1505-46

543. Btattenberg, S. Osche-
lin............................ 1679-04

544. Haiderberg,N. Hayd . 1835 10
545. Labatlinberg bei Bt-

hotten.....................  1756-02 A 27
546. Alt-Zedlisch.............  1456-2 H. 27

H. 27 

H.27 
A 27 
A 27

A 27

A 27

A 27

A 27 
A 27

    
 



27-547. Tachau, Niveau des C1379-8
Miesflusses............(1472 D.

348. Miesiluss a. d. Strasse 
zwischen Hayd und

. P lan ........................  1234-0 H. 27
■ 549. Brenteberg b. Pawlo-

w itz ................. . . . 1 6 8 9 0  H. 27

Die UohcnvcrhaltoisSfe des Bohmwwaldcs. 

H. 330j Vogellierdbergb.Paw-
* lowitz...................... 1828-32

531. Einfluss des Schlada- 
baches in die Mies
bei Truss...............  1281-2

552. St. Johann, S. Got-
scliau . . . ' ............... 1551-72

t l 7

A 27

H. 27 

A 27

6) Der nordliche Theil des Granzgebirges bis zum Querthale des W o n d r e b -  
f l us ses  als der nordlichsten GrSnze des Bohmei-waldes gegen das Fichtcigebirge.

563.553. Gerichtsberg bei
Tachau.-.. . . . . . . .

554. Kuppe, W. Gotschau.
555. Ti-ischlackcnberg, S.

Nacktcndorflas . . .
556. Hochofenr.Carolinen'

grund am Schlada- 
bacb ........... .. 1 .

557. Plan, Stadt, am Platz.

558. St. Anna bei P lan.. .
559. Kuttenplan.................
560. Wosnitzer Flurberg b.

Heitigenkreuz.........
561. Ueberbiildherg bei

Stockau ..................
562. Am Tori, N. Galtenhof

1745-04 A 27
1562-10 A 27

1645-44 Â 27

1345-9 H. 27
;i604-64 A
1560-8 H. 27
4601-76 K.
1680-96 A 27
1647 D. 27

1905-60 A 27

2236-92 A 27
2100-42 A 27

Pfeffcrbuhlberg, W.
Heiligenkreuz.........  2346-96

564. Galtcnstallungbcrg . .  2011-44 
56.5. Proinenhof, Gusthaus. 1567-8 
366. Langenbcrg b. Hinter-

k etten .................... 1763-82
567. Kubbergb. Glashulten 2035-20
568. Dreihacken, Kirchc.. 2025-6
569. Locbhiiiisel, Porslhaus 1994-2
570. Schonthal, Forstbaus. 1900-8

571. Dillcnberg.........{m P O ^
572. Egerbllberg b. Sandau 1996-08
573. Lindenberg b. Sandau 2090-82
574. Konradsgrunberg.. . .  1809-78
575. Alt-AIbcnreulcr Berg 1903-80
576. St. Loretto bei Alt-

Kiesberg...............  1605-54

A 27 
A 27 
H. 27

A 27 
— 27 
H. 27 
H. 27 
H. 11 
A 
H.
A 11 
A 11 
A 11 
A 11

A 11

1 1

7) Das Bergland nbi-dlich vom Miesafluss oder die siidlichen Auslaufer des 
Tepler-Gebirges (Karlsbader-Gebirges).

577.Schweising a. d. Mies 1079-3 H. 27 593. Klunkaberg, 0. Plan . 2032-7
578. Purscharbg. b. Wiekau 1622-94 A 27 594. Leskau......................... 1790-9
579. AltesSchlossa.Wolfs-

berg........................  1766-5 H. 27
680. Meierhof a. Wolfsberg 1888-0 H. 27
K S l l i r . r u  u- 1. 4»(2208-^d ^581. Wolfsberg, hochstej^jj^-l H. 27

.....................(2052-8 D.
582. Wolfsberg, nordliche

Kuppe .................... 2040-3 H. 27
583. Tschernoschin........... 1456-8 H. 27
584. Mariafels b. Tscherno

schin .....................  1693-44 A 27
585. Utziner H0he............. 1760-10 A 27
586. Triebl, N. Wolfsberg. 1404-3 H. 27
587. Hollenkappeberg am

Bach, N. Wolfsberg 1809 06 A 27
588. ZusamroenOuss d.Wu-

schelbaehes u. der 
MiesbeimWolfsberg 1189-9 H. 27

589. Hoh.-Zedlisch, Kirche 1839-54 A 27
590. Josephihutte,S.Hohen*

Zedlisch.................  1237 2 H. 27
591. Spitzberg b.Goldwag,

Basaltkuppe...........  1755-4 H. 27
592. ZaUamuhIc, 0 . Wan.. 1368-4 H. 27

593. Klunkaberg, 0. Plan .
594. Leskau........................
595. Balzermiihle am Frau-

eubacb, S. Schwan- 
berg........................

596. Schwanberg, Ruine. ■
597. Schiiferei am Schafbg.
598. Sebafbergb. Schclief.
599. BadNcudorfbeiWcse-

ritt...........................
600. Kreuzackerberg, N.

Schafberg.............
601. Michacisberg.............
602. Huberbergb. Michacis

berg ........................
603. Wosindsieberg , SO.

Michacisberg.........
604. Kiesenreuth, S. Mi-

chaelsberg . . . . . . . .
605. Strassenhohe', N. Mi-

chaeisb'erg.............
606. Ruheslfitteberg.........
607. Borauerhohe bei

Dcutsch-Borau. . . .
608. Habahladrau. . . .

1356-2
1878-2
1782-8
2191-20

1687-1

2097- 90 
1474-7

1990-08

2098- 20

2017-62

2296-86
2155-14

2305-74
(2027-6
(2232

H. 27 
H. 27

H. 27 
H. 27 
H. 27 
A 27

H. 18

A 27 
H. 27

A 27

H. 27

A 27

• A 27 
A 27

A 27

10 <
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< & n h a n g.* ^
1) D ie i iocl i s ten Bf t h m e p wa l d - Be r g e  bis zu 3400 Wiener Fuss Meeres- 

hohe, nach der Hbhe geordnet.

(Sie gehoron sSmmtlich der siidUcTien Abtheilung des Gebirges an.)

Arbor (bayer.)........................ 4604*) 4530*)
RaCbel (bayer.)...................... 4580 4520
Ptdckelstein............................  4351 4259
Lusen (bayer.).......................  4331 4260
Plattenheusenberg.................  4212 4227
Kubany....................................  4294
Marberg ..................................  4264
Seewandberg.......................... 4239
Hochficbtet..............................  4225
Mittagsberg............................4213
Holiestein................................  4140 4126
Steindiberg..............................4126
Dreieckmark............................4126
Dreisesselberg (bayer.)......... 4116 4098
Sicbensteinfelsen...................  4068
O sser....................................... 4050 3985
Schwarzberg..........................  4030
Hancfbcrg................................  4025
Sceruckenberg........................ 3992
Antigelberg............................  3949
Schreinerberg............... • . .  • 3936
Fallbaumberg..........................  3921
Osserberg (bayer. Spitzc) . .  3918

Hoehbretterberg.....................
Bruckiberg ............................ .
Reischelberg........................ .
Leekerberg.......................... ?
Mittlerer Tafelberg...............
Grosser Chumberg.................
Hochdederet............................
Fucbswiese.............................
Lissibiibel.................................
Haidiberg bei InnergeGId . .
Farbenberg............................
Panzerberg ............................
Spitzberg bei Birkenbaid.. .  
Lichtenberg bei Winterberg
Soloberg............. ...................
Grosser Sternberg.................
Plohausenberg ......................
Libin.... ..................................
Steinscbichtberg..................
Schoninger.............................
Rohrenberg.. . .  ...................
Schindlauerberg....................

3909*) 
3897 
3883 
3844 
3840 • 

.3752 
3726 
3720 
3697 
3692 
3675 
3637 
3576 
3546 
3540 
3535 
3528 
3446 
3419 
3416 
3403 
3402

1) Wioner Fuss. Pariscr Fuss nach Prof. Scndtner.

2) D ie S e e n  des  B o h m e r wa l d e s .
Wien. Fats.

Schwarzer See bei Desehenitz 3752
Lakasee..................................... 3369
Stubenbacher See .................  3352
Plockelsteinsee........................ 3349
Rachelsee.................................. 3331
TeuTelssee.................................. 3135
Grosser Arbersee.....................  2931

t
3 ) D i e H a u p t g e b i r g s p 5 9 s e i n i h r e r R e i h e n f o l g e v o n S a d n a c h N o r d .

Wien. Fn.»;

1. Kerschbauna, hOchster Punct der Eisenbahn zwischen Linz und Budweis...............  2243
2. Pass von Aigen in Ocsterreieli naeb ,Unter-WuIdau in Bohmen, bochster Punct bei

der Brueke uber den Schwemmcanal.......................................J..................*............... 2470
3. Poststrasse von Winterberg in Bohmen liber Kuschwarda nacb Freiung in Bayern

(Route nach Passau). Hochster Punct zwichen Winterberg und Kuschwarda bcim 
Forstbausc von KubobiitUn....................................................-................................. ...... 3058

I An der Landesgranze, Landstrasse unweit Kuschwarda............... ...........................  2571
4. Strasse von AussergeGld Gber Buchwald nach Finsternau ip Bayern. Hdchster

Punct bei Buchwald.......................................................................................................... 3615
5. Poststrasse Ton Schuttenhofen in Bohmen uber Bohmisch-Eisensteinmach Zwiesel

in Bayern. Hochster Punct beim Zollhause ndrdlich von Eisenstein.'...............' • • • 2924
An der LandesgrSnze bei Ferdinandsthal.................................................................... 2157

    
 



Die ll6henverhaltnisse des Bohtn^rwaldes. 149

Wien. F u«8.

6. Poststrasse von Klattau in Bohmen fiber Neug(^dcin und Neumark nach Eschelkamm
in Bayern* Diese Strasse geht durch die Niederung iwisehen beiden Bohmerwald- 
Hiilften. Bei Neumark an der Landesgranze .............................................................1419

7. Poststrasse von Bischofteinitz in Bohmen fiber Klentsch naeh Waldmfinchen in 
Bayern (Route nach Regensburg). Hochster Punct bei Nepomuk am Fussc des ,
Cerkowberges .............................     3128,
An der Landesgranze bei Haselbach........................................................................... 1S09

8. Poststrasse vonHayd in ](ohmen fiber Pfraumberg nach Waidhaus in Bayern (Route
nach Nfirnberg). Hochster Punct in Pfraumberg........................................................2011
An? der LandesgrSnze bei Rosshaupt............................................................................... 1S80

9. Strasse von Tachau in Bohmen fiber Paulusbrunn nach Biirnau in Bayern. Hochster
Punct bei Paulusbrunn ..................................................................................................  2204

4) Di e  Moldau auf ihrem Lauf durch den B5htncrwald bis in die Budweiser
Ebene.

Wieo. F u8S.

Ursprung am Schwarzberg bei Ausser-
geBld........................................   3488

bei Aussergefild, Einfluss d. Seebaches 3077
beim Biertopf.........................................  2940
beim Eintiuss de&Moldaubachels unter-

balb Perehenhaid................................  2717
beim EinAuss des Elendbachels...........  2473
am Rechen vom Elendbachel...............  2420
bei Ober-Moldaii.....................................  2369
beim Einfinss des Kapellenbaches . . . .  2323 
beim EinAuss der grasigen Moldau . . .  2299
beim Guthausener S te g ........................  2266
beim EinAuss der kalten Moldau.........  2199
am Spitzenberger Rechen.....................  2093

Wieo. Past.

beim EinAuss des Olschbaches.............. 2043
bei Unter-Wuldau..................................  2036
beim Porsthausc oberhaib Friedberg., 2017
bei Friedberg.........................................  2003
bei der Teufelsmauer............................  1971
bei Hohenfurth....................................... 1674
bei Rosenberg......................................... 1366
beim Schlosse zu Kruinau......................  1438
bei Goldenkron.............................   1334
beim Eisenhammer unterhalb Maidstein 1232
in Budweis...............................................  1199
EinAuss der Moldau in die Elbe bei 

Melnik....................................................  438

S) P f l a n z e n g e o g r a p h i e .
Die Urwfilder des Bohmerwaldes geben Gelegenheit, an den hochsten Gebirgskuppen die 

Hfihe zu bestimmen, bis zu welcher gewisse Waldbfiume vorkommen. Der furstl. ScInvarzen- 
berg’sehe Forstmeister John vein Winterberg, der so freundlich war, mich auf meinen Excur- 
sionen zu begleiten, half mir mit zur bestimmten AuAassung der Granzregion, bis zu welcher 
Bu che ,  Ahorn and Tanne vorkommen. So fanden wir am Sudabhange des 4294 Fuss hohen 
Kubany-Berges:
Das Ende dcr B u ch en reg io n  in einer Meereshohe v o n ............................ . .3643 Wien. Fuss,

„ r, jles Ahorn in einer Meereshfihe v o n ................................................... 3837 „ „
„ der Ta n n en reg io n  in einer Meereshohe von..................................3873 „ „

Hoher hinauf geht nur die Fichte in vollkommenem Wuchse bis 4000 Fuss, verkummert 
und endlich verkrfippelt geht sie bis auf die hoch'sten Bohmerwaldspitzen. Am nordwestlichen 
Abhange des 3936 Fuss hohen Schreinerberges fanden wir;
Das Ende der B u ch e n r e g io n  in einer Meereshohe v o n ..................................3646 Wien. Fuss,

„ „ „ Ta n n en reg io n  * „ n » ..................................3746 „ „
Forstmeister Wineberger  gibt in seiner geognostischen Beschreibung des bayerischen 

Waldes, Seite 93, folgende Notizen fiber das Vorkommen mehrerer Holzarten:
Buche  in vollkommenem Wuchse kommt vor in sfidlicher, sfidwestlicher und .

sfidostlicher Exposition bis zu ............................................................................. 3430 Par. Fuss,
steigt in fiordlicher Exposition bis zur Sussersten Hohe von.......................... 3300 „ „
in verkfimmertem Wuchse Andet sie sich noch in einer Hfihe v o n ............... 3980 „ „
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Tanne in vollkommenem Wuchse steigt in den sudlichen Expositionen bis . .  3400 Par*-Fuss.
steigt in den nordiichen Expositionen bis.........................................................  3460 „ „
hSchster Stand im verkiimmerten Wuchse.......................................................  3870 „ ^

Fi chte  in vollkommenem Langenwuchse bis...............................   4000 ,  „
in konischem Wucbse bis..................................................................................... 4200 „ „
hechster Stand als verkruppelter Baum................................................    4400 „ „

Akhorn, gemeiner und Spitzahorn noch in gutem Wuchse b is.......................... 4000 „ „
mehr Oder weniger verkummert, hSchster Stand........... •.•••v.................  » »

Voge lbee rba um  als Strauch noch bis.............................................................  4240 „ „

6. L i t e r a t u r  i i b e r d e t r B 5 h m e r w a l d .  *

Zum Schlusse erlaube ich mir noch die Literatur uber den Buhmerwald 
zusammenzustellen, so weit sie mir bei meinen Arbeiten bekannt geworden ist, 
und zugleich das Hauptsachlichste aus der Literatur fiber den bayeriscben Antheil 
des Gebirges, fiber den b a y e r i s c b e n  Wald und das Ob e r p f f i l z e r  Waldgebirge 
beizuffigen.

1. Bohmerwa ld .
1703. P r e y s l e r  und L i n d a c k e r :  Beobachtungen fiber Gegenstande der Natur 

auf einer Reise durch den Bohmerwald im Sommer 1791. In M ayer’s 
Sammiung physicalischer Aufsatze, III. Prag.

1839. Z i p p e :  Ueber den Hercinit, einer bisher unbekannt gebliebenen Species 
des Mineralreicbs. In den Verhandlungen der Gesellschaft des raterlan- 
dischen Museums in Bohmen, Seite 19.

1840. Zi ppe;  Die Mineralien Bohmens nach ihren geognostischen Verbaltnissen 
und ibi’er Aufstellung in der Sammiung des vaterlandiscben Museums ge- 
ordnet und beschrieben. In den Verhandlungen der Gesellschaft des vater
landiscben Museums.

VI. Abtheilung: Mineralien des sfidlichen Bohmens.
VII. Abtheilung: Mineralien des Bohmerwald-Gebirges.

1838— 1841. S o mm e r ;  Das Konigreieh Bohmen; statistisch-topographisch 
dargestellt. Die Bfinde: 9. Budweiser Kreis 1841, 8. Prachiner Kreis 
1840, 7. Klattauer Kreis 1839 und 6. Pilsener Kreis 1838 enthalten d\f 
Topographie des Bohmerwaldes und in der „allgemeinen Uebersicht der 
physicalischen Verbaltnisse" sowie in dei* Beschreibung einzelnef Domi- 
nien, orographische und geognostische Beschreibungen und Bemerkungen 
von Zippe.  ,

1853. Dr. K. P e t e r s :  Die krystollinischen Schiefer- und, Massengesteine im 
nordwestlichen Theile von Ober-Oesterreich. Im Jahrbuche der k. k. geo- 

.. logischen Reichsanstalt, IV. Jahrg., S. 232. (Bezteht sich zum Theile auf 
bohmisches Gebiet.)

1853. Dr. K. P e t e r s :  Die Kalk- und Graphitlager bei Schwarzbach in Bohmen. 
Ebendaselbst, S. 126.

1854. J. Cz j zek :  Bericht der II. Section fiber die geologische Auf.iahme im 
sudlichen Bfihmen im Jahre 1853. Ebendaselbst, V, S. 263.
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i8S5. Dr. F e r d .  H o c h s t e t t e r ;  „Aus dem Bohmcrwuld." In der Allgemeinen 
Zeitung.

I. Der Urwald. Aflsserordentliche Beilage zu Nr. 167.
II. Die TMerwelt. Beilage zu Nr. 175.

III. Das Holz und seine Verwendung. Beilage zu Nr. 182.
IV. Filze und Auen. Beilage zu Nr. 197.
V. Die Hochgipfel und die Gebirgsseen. Beilage zu Nr. 219 und 220.
VI. Die Moldau. Hauptblatt Nr. 241.

VII. Geologiscbes. Beilage zu Nr. 247.
VIII. Der fruhere Goldreichthum. Beilage zu Nr. 252.

2. D er b a y e r i s c h e  Wald.
1830. V. Voi fb :  Ueber den bayerischen Wald. In Leonhard und Bronn's Jabrb., 

S e ite  4 4 2 .

1846. Ad. Mol l e r :  Der bayerische Wald und seine Bewohner. Regensburg. 
Mil 37 Stabistichen.

1847. Wa l t l :  Geognostische Verhaltnisse der Umgegend von Passau und des 
bayerischen Waldes. Im Correspondenzblatte des zoolog.-mineralogischen 
Vereines in Regensburg, Seite 29.

1851. Der bayerische Wald. In der Lelpziger illustrirten Zeitung, Band 17,
S. 442 u. s. w,

1851. L. W i n e b e r g e r :  GeognostischeBescbreibung des bayerischen uhdNeu- 
burger Waldes. Passau, nebst einer geognostischen Karte.

1855. W. Gumbe l .  In Leonhard und Bronn's Jabrbuch, S. 173. (Briefwechsel.) 
1855. S e n d t n e r :  Ansichten aus dem bayerischen Walde. In den Beilagcn der 

neuen Munchener Zeitung. *
I. Einleitung. Beilage zu Nr. 227.
II. Sein Boden. Beilage zu Nr. 228 und 229.

‘ ni. Der Wald im Walde. Beilage zu Nr. 258, 259, 260, 261, 262.
IV. Der Waldler. Beilage zu Nr. 283..
V, Heigl .  Beilage zu Nr. 284. ,

*VI. Wh'thschaftliches. Beilage zu Nr. 285 und 286.
3. O b e r p f a l z e r  W a l d g e b i r g e .

1852. Mi i l l er :  Ueber die geognostisch- mineralogischen Verhaltnisse der 
Gegend von Tischenreuth in der Oberpfalz. Im Correspondenzblatte des 
zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg, S. 33 u. s. w.

1853. W. GOmbel :  Verzeichniss der in der Oberpfalz vorkommenden Minera- 
lien. Ebendaselbst, Seite 145.

1854. W. G umbe l :  Uebersicht der geognostischen Verhaltnisse der Oberpfalz. 
Ebendaselbst, Seite 1 u. s. w.
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IX.Arbeiten in dem ehemischen Laboratorium der geologischen Reiehsanstalt.
Von Karl Ritter von H auer.

k. k.
1) Braunkohle von Hrasto'xvetz im Cillierkreise in Steiermark. Zur Unter- 

'suchung eingesendet von der Betriebsdirection der k. k. siidlichen Staatseisenbatin. 
Die teebnisebe Probe ergab folgende Resultate:

Wassergehalt in 100 Tlieilen............................................. 0-7
Aschengehalt in 100 Theilen............. ...............................  1 ■ 2B
Cokes in 100 Theilen.......................................................... 72 • 1
Reducirte Gewichts-Theile Blei........................................  29'90
Warme-Einheiten............................................... ................  6757
Aequiralent einer Klafter 30" weichen Holies in Centnern 7 • 7

Dieselbe Kohle, durch Herrn Dr. G i r t l e r  der Elementaranlyse unterworfen,
gab in 100 Tbeilen der getrockneten wasserfreien Substanz;

• 79-896 Kohlenstoff,
4*853 Wasserstoff,
0 - 639 Stiekstoff,
1 - 660 Asche,
0-200 Schwcfel, '

12*752 Sauerstoff.
100 -000.

2) “ 4 Steinkohlenmuster aus der Gegend von Rakonitz in Bohmen. Zur
Untersuchung eingesendet von Herrn Sectionsratb Schmi d t .  *

' a. b. c. d. »
Wasser in 100 Theilen.......................... 14-7 11-3 9*5 10-8

- , Asche in 100 Theilen.......................   7-1 10-7 21-5 15*7
Cokes in 100 Theilen . . .  ..................... 55-3 53-1 ' 52-6 54-6
Reducirte Gewichts-Theile.Biel...........  18-45 20-05 15-75 18-35
Warme-Einheiten............... ..................  4169 4531 3559 4147
Aequivalent einer Klafter. 30’ weichen ‘

Holies in Centnern . - ........................  12*5 11*6 14-7 12*6
Die Kohle ist wenig backend und enthalt'ziemlich viel Schwefel.
3) Anthracit von. der Stangalpe in Steiermark, ubergeben von Herrn 

Dr. Rol le.
Wassergehalt in 100 Theilen................... .........................  1-5
Asche in 100 Theilen . .  t ...................................................  48*6
Reducirte. Gewichts-Theile Blei........................................  15-35
Warme-Einheiteh................. .............................................. 3469
Aequivalent einer Klft. 30' weichen Holies in Centnern 15-1

4) Kohlen von Tschernembl in Krain, eingesendet von Herrn A. Homach .
a)  Bituraenreicher Lignit, 1 Fuss maebtig;
b) Braunkohle mit Erdbarz; 
c j  Braunkohle;
d)  Koblensebiefer mit Pflanzenrestcii. a. b. c. d.

Aschengchalf in 100 Theilen............... 6-7 20-5 18-3 52-7
jjWassergehalt in lOO Theilen...............

j  j^edneirte Gewichtstheile B le i.............
7 -2 9-3 14-9 25-5

19-5 15-40 16-50 12-50
> Warme-Einheiten........................t . . . . 4328 3480 3729 2825'

Aequivalent einer Klafter 30' weichen 
Holies in Centnern............................ 12 - 1 15-0 14-0 18-5
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5) Eiseiierze “aus der Umgebung von Tscliernembl ond aus Cvoatien. Zur 
Untersuchung eingesendet von Herrn A. Homach.

Eiftlittlt an Rohcisen 
in too Theileo

1. Glaskopf von Sastowa...............................  81'6
2. » » Kolbersberg....................... .. 89•!
3. „ „ Trebutsche.................................. 89-3
4. Braunerz „ Desing........................................ 47 *8
8. „ „ Lusinz............... .........................  81 ■ 3
6. „ „ Krischina.......................................27-1
7. Thoneisensiein von Lachina............................. 9*0
8. „ „ Hrast................................  18-3
9. „ „ P erud ine......................... 10-8

10. Brauneisenstein an der Kanischerza............. 80*2
11. » „ « » ............. •47*8
12. Thoneisensiein von Petersdorf.....................  4*1
13. „ „ Kreschina...........................38*0
14. Eisenerz von Oseil in Croatien......................44*1
18. Eisenerz von Brood in Croatien....................20*0
16. Brauneisenstein von Brood in Croatien.........86*7

6) Bi'aunkoble aus einem Flotze, welches am Fusse des bdhmischrsachsl- 
schen Erzgebirges bei dem Orte Rosenthal nordSstlich vonTeplitz und2Vs Stun- 
den von Aussig ersehurft und im verflossenen Herbste in 9 Grubenfeldmassen 
unter deni Namen Andreas-Zeche freigefabren wurde. In mehreren Scbacliten 
ist die Kohle 3 — 8 Klafter durchsunken, obne dass man die Soble erreicht hatte. 

Zur Untersuchung eingesendet von dem Eigenthttmer Hrn. Joseph T i t t r i c h .
Aschengehalt in 100 Theilen...............................................  6*8 '
Wassergehalt in 100 TheHen.............................................  17*9
Reducirte Gewichts-Theile B le i......................................... 18*88
AVarme-Einheitcn................. .̂..............................................3882
Aequivalent elner Klafter 30’ weiehen Holzes in Centnern 14*6

7) Mergel von Scherding in Oberbsterreich. Er wird daselbst wegen seines 
Kalkgehaltes auf die Felder gestreut. Zur Untersuchung auf die Menge des 
kohlensauren Kalkes iibergeben vom Herrn Grafen M. For gac s .

- Jn 100 Theilen wurden gefunden 29*6 Theile kohlensaurer und Spuren von 
scfiwefelsaurem Kalk.'

8) Dolomitischer Kalkstein von Gross-Turrach-See. Zur Untersuchung 
tftbrgeben von Herrn Dr. Rolle.

100 Theile enthieltcn:
Unloslich...............  6*18
Eisenoxyd.............  3-10

Koblensaure (Kalkerde 81*80
(T atkerde............... 38*87

99*62
9) Cement. Zur Untersuchung fibergeben von Herrn Th. Schbn .  
In 100 Tbeileh wurden gefunden:

Kicselerde............................ 26*14
T h o n e rd e ..;........................ 7*78
Eisenoxyd................    1*89
Kalkerde . .......................... 60*00
Talkerde ..............................  2*98
Kali , ..................... ..........
Kohlcnsiiurc und Wasscr

Spuren
1*24

100 00
K. k. geologischc Roioh^aiutalt. 7« >1olir9^ng 1856. I 20
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10) Jserin von der Halbinsel Tihany am Plattensee in Ungarn. Zur Unter- 
suchung nbergeben von Herrn V. Ritter von Z e p h a r o v i c h .

Zur Analyse wurde Material verwendet, welches zweimal mit dem Magnete 
ausgezogen war.

In 100 Theilen warden gefunden:
Sauerstoff . . . . ' ..............................  18‘72
Titansaure....................................... 30-71
Eisen ............................ ...................49'64
Kalkerde.Talkerde, Manganoxydul 3-79

102-86
Die' Berechnung und das Nahere fiber diese Analyse enthalt die Abhandlung 

fiber die Halbipsel Tihdny und die nachste Umgebung von Fured in den Sitzungs- 
berichten der Kaiserliclien Akademie der Wissenschaften, XIX. Band, 18S6, 
Seite 339.

11) Then von Sauenstein in Krain. Zur Untersucbnng eingesendet von dem 
Handlungshause Be n v e n u t i .

In 100 Theilen wurden gefunden:
. '• Kieselerde .............................74-0

Thonerde.....................  12-0
Eiscnoxyd..............................  0-S
Kalkerde.................................Spuren
Talkerde ...................... 7-5
Wasser..................    5 -3

' 99-3

12) Kalksteine aus dem Banate. Zur Untersuchung fibergeben von Herrn 
Kude r na t s ch .

1. Steierdorfer Eisenbahn. Etage der Kalkschiefer unter dem Steinbruch-
kalke der Augina. , ‘

2. Eisenbahn bei Steierdorf etwa SO® vor der Augiua-Scblucht fiber dem 
Concretionenkalk.

3. Untere l^tage des Conci-etioneiikalkes. Eisenbahndurchschnitt auf ^er 
Augina.

4. Untere Etage des Concretionenkalkes. Zweiter Eisenbahneinschnitt auf
der Augina. , *

8. Augina - Schlucht, nachste Etage fiber dem Concretionenkalk unter der 
Kalksehiefer-Etage.

6. Augina - Steinbruch. Weisser Jura. Schichte des Friedelkreuzer-Stein- 
bruches.

7;, 8., 9. Augina bei Steierdorf. Im Concretionenkalk.
2. ’ 3. 4. 5. 6. . T. 8. 9.

UnliisUcher Ruckstand . . .  26-50 16-60 11-70 34-03 9-40 27*53 26-53 29-50 27-36
Eisenoxyd und Thonerde. 2-85 0-53.* -61*86 1-16 Spur 3-33 1-10 1-20 5-10
Kohicnsaure Kalkerde.. . .  53-43 81-70^82 30 61-36 90-00 63-83 70-96 67-90 61-56
Kohlensaure Magnesia , . . .  15-85 2 -1 0*4 -66  3-93 Spur 4-40 0-90 0-86 4-10

98-65 100-95 99-52 lOQ-48 99-40 99*09 99*49 99*46 98*12

13) Thon aus Schtesien. Zur Untersuchung eingesendet Von Herrn 
K l e s z c z y  liski.
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100 Theile enthielten:

Kieselerde . . .  60'2
Thonerde . . . .  25-0 (mit wenig Eisenoxyd).
Kalkerde . . . .  Spur 
Talkerdo . . . .  3'9
Wasser..........  -l,0*0

99-i

1 4 ) Eisenerze von Globureu in der roman-banater Militargranze, iibergeben 
von Herrn Franz Ritter von Hauer .

2  Proben ergaben in 100 Theilen 53*8 und 51'1 Robeisen. 
l a )  Cement aus der Fabrik des Herrn P o b i s c h  nSchst der Strasse ftach 

Klosterneuburg an der Donau.
In 100  Theilen wurden gefunden:

Kieselerde............................................24*00
Thonerde...........................................  3* SO (mit wenig Eisenoxyd).

•Kalkerde............ .................................41*10
Talkerde...........................................  2*09
Alkalien......................  1*28 ' • .
KohlensSure, Wasser.. .  .*...................2S*37 (Gliihverlust).

99^2S

Die Analyse des Kalksteines, aus vrelchem dieses Cement bereitet wird, siehe 
in diesem Jabrbuche 8. Jahrgang, Seite 193 .̂

1 6 )  Cement. Derselbe wird in netterer Zeit in Frankreicb fabricirt und ist 
fur dieses Land so wie fiir Oesterreich patentirt. Er ist von grauer Farbe, sehr 
gleichformig und  ̂ist wegen seiner Eigenschaften, bezuglich der Hiirte und* bin- 
denden Kraft den besten englischen Cementen an die Seite zu stellen.

Analysirt von Herrn Ludwig F e r i e n t s i k .
100  Theile gaben:

Kieselerde............................  17*15
Thonerde..............................  2*62
Eisenoxyd............................  2*55
Kalkerde ........................   53*76
Talkerde............................... 0*84
K ali............ ■......................... Spurcn

* Natron ....................... 6*72
Kohlensaure und Wasser . . .  16*20 

99*84

1 7 ) Ein Mineral (angeblich Gyps) von'W issingbach bei Scheibbs. Zur 
Ufrtersuchung eingesendet von Herrn Franz S t u m m e r .

Die Analyse ergab in 100 T heilen:
In SSuren unloslich..................................... 55*01
Thonerde nod Eisenoxyd..........................  9*70
Kohlensaure Kalkerde..............................  15*62 *
Schwefelsaure Kalkerde...............................Spuren
Kohlensaure Talkerde............................... 17*45
W asser................................       1*41

. 99^ 9

1 8 )  ’’Braunkohle aus der Umgegend von Pressburg, eingesendet von Herrn 
B e n v e n u t i .

20 •
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Wassergehalt in 100 Theilen........................  2-7.
Aschengehalt in 100 Theilen....................
Reducirte Gewichts-Theile B le i.............  21*70
Wsirme-Einheiten.......................................  4904
Aequivalent einer Klafter 30* weichen 

Holzes in Centnern................................  10*7
19) Steinkohlenproben aus Bohmen, iibergcben von Her rnDr . P . Hocb-  

s t e t t e r .  Die Kobleist backend.
a)  Steinkdblen vom 40zo)Jigen Ftotz zu Schatzlar. ,.
b)  Steinkohlen vom grossen Flotz zu Schatzlar.

Wassergehalt in 100 Theilen. 
Aschengehalt in 100 Theilen.

a. b.
2*7 2*9
5*2 6*8

62*0 62*7
24*20 25-30

169 5718
9-6 9-1Aequivalent einer Klafter 30* weichen Holzes in Centnern.

20) Gepresste Torfproben aus Frankreich. Zur UntersUchung iibergcben 
VOR Herrn Grafen B r a i d a.

a) Carbonise;
by compact, der Braunkohle ahnlich;
c) plattenformig, von schwarzer Farbe wie^a;
d)  Bontout, im Aussehen wie Braunkohle.

Aschengehalt in 100 Theilen...........  24*95
Reducirte Gcwichts-Theile Blei . . .  19*060.
Warme-Einheiten............................ . 4307
Aequivalent einer Klafter 30z51lig'en

weichen Holzes in Centnern.........  12*1

hr. c. d.
12*80 11*35 11*00
12-350 12-«67 13-465

’2791 2862. 3043

18*8 18*3 17-2
21) Hydraulische Kalke von Neulengbach in Ober-Oesterreich. Zur Unter- 

sucbung eingesendet von dem Gutsbesitzer Herrn Hauer .
In 100 Theilen wurden gefunden *.

Kieselerde.............................. J0*03 12*83 11*80
Thonerde und Eisenoxyd . . .  2*46 2-35 2*80
Kohlensaure Kalkerdc.........  86*81 83*25 83*80 ,

.  Talkcrde . . . . .  0*50 1 00 0-61
99*80 98*43 99*01

Ausserdem eine sehr geringe Menge von Alkalien.. <
22) Steinkohlen aus der banater Militargranze. , Zur Untersuchung fiber- 

gcben von Herrn V. Ritter von Z e p h a r o v i c h .
a)  Aus der Koslagrube bei Drehkowa, Schwarzhohle, backend; “
b)  aus der Kamenitzagrube bei Bersaska, Schwarzkohle; *
c)  vom Riu alb bei Armonisch, Schwarzkohle. Enthalt viele Quarzadern; 
dy von Mehadia, Braunkohle;

a. b. c. d. e.
Wasser in 100 Theilen............. 0*8 1*0 7-2 . 16*3 9-5
Asche in 100 Theilen............... f  12-7 4-8 31-3 10 5 17-7
Cokes in 100 Theilen............. .* 66 0 77-0 — —

Reducirte Gewichts-Theilc Blei 23-20 25*95 17-90 14-75 14-20
W3rme-Einheiten.....................
Aequivalent einer Klafter 30*

5243 5864 4045 3333 3209

16*3weichen itolzesj^ Centnern. 10-0 8*9 13*0 15-7
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23) Leithabalk mit eingeschlossenen grauen Kalkstein-Gesclneben von Lau
retta. Zur Untersuchung iibergeben von Herrn Sectionsratb Wilbelm H aidvnger.

a) Aeussere Umkleidungsmasse der Gescbiebe, von gelber Farbe und kbrniger 
Structur.
Entbiilt in 100 Theilen:

Unloslich........................ 1 ‘29
Eisenoxyd...................... Spur
Kohlensaure Kalkerde.. 98'00  

„ Talkerde.. O'SO 
99'79

b) Ganzes Gescbiebe, von grauer Farbe, entbalt etwas organische Snbstanz; 
to o  Tbeile gaben:

Unloslich........................ O'42
Kohlensaure Kalkerde.. 98*33 

„ Talkerde,. 0-80  
9 F sS

c )  Feste Rinde eines im Inneren zu Pulver zersetzten Gescbiebes; entbalt in 
100 TbeHen:

Unloslich.............................. Spuren
Kohlensaure Kalkerde......... 87*26

„ Talkerde......... 12*00
99-26

d) Pulver aus detn Inneren eines Gescbiebes; entbdlt in 100 Theilen:
• Unloslich............................ Spur

Kohlensaure Kalkerde. . . .  62*S2 
„ T alkerde.... 36*7S 

99-27

24) Zinkscbliche von Lichtentvald. Zur Untersuchung eingcsendet von 
Herrn Kai'l Holla.

a j  Kernscblich aus dem Haarsiebe;
b) Schmundscblicb vom Stossherd.

a )  enthalt 63*0 Procent Zink und 1*4 Eisen,
b )  n 88*1 ,  ,  „ 1*7 „

25) Braunkoble von Cilli. Zur Untersuchung eingcsendet Von Herrn F isc h e r .
Wassergchalt in 100 Theilen...................  14*0 *
Aschengehalt in 100 Theilen...................  16*3
Reducirte Gewichts-Theile Blei...............  15*30
Wiirme-Emheiten................... ..................  3457
Aequivalent einer Klaftcr 30* weichen 

Holzes in Centnern................................  15*1

26) Braunkohlen aus Steiermark. Zur Untersuchung eingcsendet von Herrn 
Joseph G r ie s s le r .

a ) Von Eibiswald; 
h)  von Steieregg, St. Thomasstollen; 

von Steieregg, St. Marcusstollen;
d )  von Schonegg (Grazer Zuckerraffinerie);
e )  von’ Tombach bei Wies;
f) von Jagernigg bei Wies.
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a. b. c. d .. e. f.
Aschengehalt in 100 Theilen........... 1*1 6-6 8*9 5*8 8-5 15*5
Wassergehalt in 100 Theilen......... 10-8 15-4 16-7 15-6 14-3 14-6
Reducirte Gewichts-Theile Blei . . . 30-83 17*53 15-80 17-80 17*33 16-30
Warme-Einheiten................. ............ 4713 3966 3370 4033 3966 3661
Aequivalent einer Klafter SOzolligen 

* weichen Holzes in Centnern......... 11-1 13*3 14-7 13-0 13-3 14-3

Cokes in 100 Theilen , 48-3 nicht backend.

27), 28) Porzellanerde uud BraunkoWe aus der Umgegend von Krumpnuss- 
baum in Unter-Oesterreich. Zur Untersuchung flbergeben von Herrn L eh n e r.

a) Porzellanerde; lOOTheile enthalten:
Kieselerde......................56*0
Thonerde........................40*7 mit wenig Eiscnoxyd.
Talkerde...................... Spur
Wasser................   2 ‘4

100-0

h) Braunkohle.
Wassergehalt in 100 Theilen.................................................  13-9
Aschengehalt in 100 Theilen.................................................  3 -8
Reducirte Gewichts-Theile Blei............................................. 18*33
Warme-Einheiten............... ...................................................4134
Aequivalent einer Klafter 30* weichen Holzes in Centncrn 13-7 
Schwefelgehalt in,100 Theilen.............................................  0*9

29) Braunkohle von Lupyniak bei Krapina in Croatien; eingesendet von 
Herrn C av lov ic .'

Wassergehalt in 100 Theilen.......................................................... .'. 10-3
Asche in 100 Theilen.........................................................  5-3
Reducirte Gewichts-Theile Blei........................................  19 -OS
Warme-Einheiten...............................................................  4303
Aequivalent einer Klafter 30' weichenHolzes inCentnern 13-3

Ein meersehaumahnliches Mineral aus Croatien; eingesendet von
, 100 Theile der lufttrocknen Substanz entliielten:

Kieselerde..............................  36-80
Eisenoxyd...............................  3-93
Kalkerde................................. 14*34
Talkerde................................  30-90
Kohlensaure und Wasser . .  34'-81

30)
demselben.

100-00

31) Fahlerzschliche. Zur Untersuchung auf den Gehalt an Kupfer^inge- 
sendet vom k. k. Hauptprobiramte zu Hall.

a )  enthielt 10-33 Procent Kupfer 
h )  „ 17-03 „

32) Zwei Proben von Legirungen, welche zur Verzinnung eiserner Feld- 
kessel angew«ndet werden. Zur Untersuchung eingesendet von der Direction der 
fdrstlich Salm ’schen Eisengiesserei in Wien.

100 Theile entliielten *.
a )  73-34 Zinn, 

37-66 Blei.
h )  68-97 Zinn, 

31-03 Blei.

33) Braunkohlenproben zur Unterisuchung iibergeben von Herth M ain- 
kofsky . '

    
 



Arbeitcn in dem chemischcn Laboratoriuiti der k. k. geologischen Reichsanstalt. ISS

a) Schmiedekohle von Oslawan;
b) Lignit von Koflach.

a. b.
Wassergchalt in 100 Theilen..........................i ................  O'S 19‘7
Asche in 100 Theilen............. ............................................ 8 -4  3-4
Schwefel in 100 Theilen ...................................................  2 -6  —
Cokes in 100 Theilen.........................................................  71‘0 —
Reducirte GewiehU-Theile Blei........................................  26-10 16-10
Wiirme-Einheiten...............................................................  3898 3638
Aequivalent einerKlafter30'weichen.HolzesinCentnern 8*9 14-4 ,

Die Kohle von Oslawan backt gut. Bei der Angabe des Schwefels sind auch 
die in der Asche enthaltenen schwefelsauren Salze inbegriffen, daher der wirt> 
liche Schwefelgehalt um ein Bedeutendes geringer ist. *

34) Braunkohlen aus Croatian. Zur Untersuchfing Obergeben von Herrn 
Ritter von Z e p h a r o v i c h .

a)  Braunkohle von Dolchi bei Krapina;
b) Lignit von Peklenitza an der Mur.

a. b.
Wassergehalt in 100 Theilen................. ................ .. 12’8 24-8
Aschengehalt in 100 Theilen............................................. 3 '5  8-1
Redueirte Gewichts-Theile Blei........................................  30*25 15*40
Warme-Einheiten...............^..............................................  4576 3480
AequivalenteinerKlaftei*30* weichenHolzes inCentnern 11*4 15*1

35) Eisenstein von Kraina bei Waag-Neustadtl in Ungarn. Zur Untersuchnng 
fibergeben von demselben.

100 Theile gaben 43*2 Theile Roheisen.
36) Steinkohle von Assling.

Wassergehalt in 100 Theilen..................................................... 2*5
Aschengehalt in 100 Theilen..................................................... 11*8
Reducirte Gewichts-Theile B le i............................................... 37*55
Warme-Einheiten................. ......................................................  6326

,  Aequivalent einer Klafter 30' weichen Holzes in Centnern.. 8*4

Die Kohle ist nicht hackend.

X.V'eFZieiehniss der an die k. k. geologiselie Reichsanstalt gelangten Einsendungen von Mineralien, Gebirgsarten," Petrefaeten u. s. w.
Vom 1.- Janner bis 31. Marz 1855.

1) 14. Janner. 10 Kisten, 1464 Pfund. Von Herrn Heinrich Wo l f  irn Auf- 
trage der k. k. geologischen Reichsanstalt gesammelt und eingesendet.

Lepidolith vom Hradisko-Berge kei Rozna in Mahren.
2) 1°0. Janner. 3 Kisten, 1S9 Pfund. Von Herrn Professor Dr. G. Ka'rsten.

in Kiel. ‘
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Eine reicliliche Suite von Versteinerungcn und Gebirgsarten aus der nordi- 
schen Kreide, aus der jiingeren Braunkohlen-Formation von Sylt, ferner Anbydrit, 
Borazit und Gyps von Segeberg und Stipsdorf in Holstein, endlich Gesteine und 
Petrefacten aus Central-Amerika, grdsstentheils aus den jiingeren und jungsten dbrt 
auftretenden Forraationen, eine grosse Zabl von Localitaten reprasentirend.

3) 23. Janner. 1 Kiste, 63Pfund. Von Herrn T r i b o l e t  in Neucbatel. 
Versteinerungen aus dem Jura und Neocomien der dortigen Gegend, als 

Geschenk fur die k. k. geologische Reiehsanstalt.
,  4) 18. Februar. 1 Kiste, 69 Pfund.-Von Herrn Justin R o b e r t ,  Fabriks-
bbsitzer in Hallein.
* Ammoniten und andere. Petrefacten aus den Liasscbicbten der Umgebung von 
^dneth, zur Bearbeitung als Geschenk eingesendet.

* S) 29. Februar. 1 Packet, 18 Lotb. Von Herrn Johann Gr i mm,  Director 
Tier k. k. Montan-Lebran'stalt zu Pribram.
t  Eisenkiesel mit eigentbiimlicher erbsensteinahnlicber Textur von einem 
losen Blocke aus den Waldungen zwiscben St. Benigna und Obeznitz stammend. 
•Herr Sectionsrath W . H a i d i n g e r  nannte dieses Vorkommen Eisenpisolitb und 
gab daruber eine nahere Mittbeilung in der Sitzung am 4. Marz.

6) 3. Marz. 1 Kiste, 42 Pfund. Von Herrn Professor Anton Or s i n i  in 
Ascoli.

* Ammoniten aus den Liasscbicbten der Apenninen, Pflanzenabdriicke aus den 
miocenen Scbiefern der Gessaja von Ancona, und Mollusken aus den an Fossilien 
reicben pliocenen Ablagerungen der Umgegend von Ascoli.

7 ) 6. Marz. 2 Kisten, 115 Pfund. Von Herrn Ferdinand Ba e r  in Scheibbs, 
Niederosterreich.

Kalktuff mit Einscbliissen recenter Landschnecken und Blatterabdriicken aus 
den Tuffablagerungen einer Quelle bei Neubaus unweit von Scheibbs. Ansfuhr- 
licberes fiber das Vorkommen enthalt der Bericht fiber die Sitzung der k. k. geo- 
logiscben Reiehsanstalt am 28. Mai 1850, Jahrbucb, 1. Band, Seite 576.

8) 15, Marz. Mebrere Sendungen von Herrn Johann P o p p e la c \ ‘, furstl. 
Liechtenstein'seben Arcbitekten in Feldsberg.

Tertiarversteinerungen aus der Umgebung von Steinabrunn in Mahren; an- 
gekavft von der k. k. geologischen Reiehsanstalt. ^

9) 18. Marz. 1 Kiste, 21 Pfund. Von Herrn C. W. Gflrabel ,  koniglich- 
bayeriseben Bergmeister in Muneben.

Yersteinerungen von der Zugspitzwand, von Graseck, Wetterstein, Hindelang
и. a. aus den bayeriseben Alpen, zur Bestimmung eingesendet.

. 10) 26. Marz. 3 Kisten, 400 Pfund. Von Herrn Johann K u d e r n a t s c b ,
к. k. Bergverwalters-Adjuncten zu Steierdorf im Banat.

. I  Eine reicbbaltige Suite von Petrefacten und Gebirgssqlen aus den verschic- 
 ̂denen in der Umgebung von Steierdorf auftretenden Formationen.

* . l i )  31. Marz. 1 Kiste, 45 Pfund. Von Herrn Fr. S c b r o c l t e n s t e i n ,  
'Montan-Beamten in Grogsau bei Waidhofen an der Ybbs.
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Versteinerungen und Gebirgsarten aus der Gosau-Formation in der neuen 
Welt bei Wiener-Neustad't, darunter vorziiglich ooHthisehe Mergelbildung jund 
Blattabdriicke in dem Hangend-Sandstein des Fliitzes am Frankenbofe, Scbilfresjt^e 
aus dem Liegendmergel des Antoni-Flbtzes inGrunbach, Blatterabdriicke aus den 
Hangenden des Felberiner Maria-Flotzes u. a. m ., ferner Petrefacten aus den 
Liasschicbten bei Grossau.

XI.Sitzungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.
Sitzung am 8. Janncr 1856.

Herr Director W. Ha i d i n g e r  berichtet fiber die fortwahrend einiaufenden  ̂
Anerkennungs- und Empftmgsschreiben fur die nach den verschiedenen Bichtungeif ^ 
ausgesandten Anzeigeschreiben ffir die Correspondenten der k. k. geologischeij 
Reichsanstalt, aus Wien und den Kronlandern, dem In- und Auslande, von theil- 
nehmenden Gfinnern und Freundeh in den mannigfaltigen Stellungen der Gesell- 
schaft und Wissenschaft. Sie bilden eine unschStzbare Sammlung wohlwollenden 
Ausdruckes, die noch in spaten Jahren in unserem Archive Zeugniss fur unsere 
Arbeiten geben'werden. 1st uns das Urfbeil eines Karl v. S c h e u c h e n s t u e l  
ein wahrer Genuss, dem wir so Vieles in der Periode der Grfindung der k» k. 
geologischen Reichsanstalt verdanken, so ist nicht minder aufmunternd das eines 
Freiherrn v. C z o e r n i g ,  der selbst, wenn aueh in einer anderen Richtung, doch 
unter manchen ahnlichen Formen, so Grosses zn schaffen wusste. Bei der grossen 
Zahl erffeulicher Mittheilungen sei hier nur einer gedaeht, der Sr. kaiserlichen 
Hoheit des durchlauchtigsten Herrn E r z h e r z o g s  S t e p h a n .  Wie in der Frage 
der in der Bitdung begriffenen geographischen Gesellschaft, sprieht auch hier der 
hobe, liebehsvviirdige Prinz als wabrer Freund und Forderer des Guten, Schonen 
und Nfitzlichen in unserem grossen Oesterreich. Sein hoher Name ziert das fur 
diesen Jabrgang bestimmte Verzeichniss.

Hecr F. F o e t t e r l e  theilte aus einem Briefe des Secretiirs der naturhisto- 
rischeu,und philosophiscben Gesellschaft zu Belfast, Herrn J.. M ac Adam,  mit, 
dhss sich dort m dem Museum der Gesellschaft ein vollstandig^s Skelet des 
irischen Riesenhirschen, Cetvus megaceros, befinde, ahnlich dem in der k. k. 
geologischen Reichsanstalt aufgestellten, Herrn Grafen A. B r e u n n e r  gehorigen 
^xemplare von Killow^n in Irland, dessen Beschreibung in einer Sitzung der 
1c.' k. geologischen Reichsanstalt im verflossenen Jahre von Herrn Dr. K. P e t e r s  
mitgetheilt und sarntjit Abbildung in dem Jahrbuche der Anstalt veroflfentlicht 
wurde. Als einen Beitrag zur besseren Kenntniss der Maassenverhaltnisse der 
Skelefe diesei* riesigen Tbiere theilt Herr Mac Adam die Dimensionen des 
Schadels und der Geweihe des Exemplares in Belfast mit, von denen hipr nur 
envShnt sei, dass die grosste Spannweife der aussersten Spitzen des Geweihes 
6 Fuss 8 Zoll und der Geweihbogen fiber dem Schadel gemessen 10 Fuss 6 Zoll 
betrage, wahrend bei dem hiesigen Exemplare die Spannweite der Geweihe 8 Fuss 
2 Zoll und die Grfisse, des GeWeihbogens 11 Fuss 7 Zoll betragt. Auch *die 
anderen Dimensionen weisen darauf hin, dass das hiesige ein bedeutend ^rosserei^ 
Exemplar sfei als jenes in dem Museum zu Belfast befindHche. ■*

R. k. ^eologiiche Reichsanstalt. 7. Jahrgang 18K6. I.
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Herr Dr. A. K e n n g o t t  legte die vorKurzem erschienene, von ihm verfasste 
„Uebersicht der Resultate mineralogisclier Forschungen im Jahre 1854“ (detn 
eilften in dieser Weise von ihm bearbeiteten Jahre) vor. Er bemerkte, dass in 
Bezng auf Quantitat und Qualitat die Resultate im Jahre 1854 in nichts hinter denen 
der vorangegangenen Jahre zuriickgeblieben sind, und es zeigte sich , wie friiVer, 
dass kaum eine Species existire, welche fticht noch der Untersuchung bedOrfle. 
Es wurden einzelne Daten hervorgehoben, welche die ReichhaMgkeit des Stoffes 
und die vielseitige Thcilnahme an den Untersuchungen hekuqden. Ausser den 
Gebirgsarten und Meteoriten waren nahezu 300 Mineralspecies Gegenstand der 
B^ntersuchung, und eben so zahlreich sind die Namen der Forscher, welche sich 
an den Untersuchungen betheiligten. Einige zwanzig Species wurden als neue 
aufgestellt, wahrend fast eben so viele mit anderen vereinigt wurden, so dass die 
Gesammtzahl nicht weiter zugenommen hat. Die von besonderem Interesse wurden 
kurz erwahnt.
4 Hierauf legte Herr Dr. A. K e n n g o t t  einige ausgezeichnete Exemplare des 

P i a u z i t  vom RergeChum beiMarkt Ti i f f e r  in Steiermark vor.‘Die Mittheilungen 
hierOber siehe dieses Heft, Seite 91.
* Herr Rergrath Fr. v. Ha u e r  legte eine von Herr n Joachim B a r r a n d e '  ein** 
^esendete Abhandlung „Bemerkungen liber einige neue Fossilien aus der Umge- 
bung von Rokitzan, im silurischen Beckeii Mittel-Bohmens" vor. Diese Fossilien 
A'aren zum grossen Theile von den Geologen der k, k. geologischen Reichsanstalt 
bei ihren diessjahrigen Aufnahraen zusammengebracht worden, zum Theil batten 
sie die Herren Gross ,  k. k. Schichtmeister zu Kruscbnahora, und Ka t ze r ,  
Lebrer der Technologie zu Rokitzan, aufgesammelt. Sie verdienen, Herrn Bar -  
rande' s  Mittheilung zu Folge, um so mehr Beachtung, als sie von einemFundorte 
herruhren, den er selbst bi.sher nicht nachWunsch untersucben konnte, wahrend 
aHe seine frQheren Bentuhungen, durch ausgesendete Arbeiter Aufsammlungen zU 
veranstalten, erfolglos geblieben wareii. Der eigentliche Fundort befindet sich zu 
Wossek, nordostlich von Rokitzan, er gehbrt der Quarzit-Etage D an und entbalt 
demnach die Anlange der zweiten Fauna Bohmens. Die Fossilien finden sich meist 
ziemlich unvollstandig erlialten inKnollen eines sehr harten Quarzgesteines, welche 
auf der Oberflache der Felder zerstreut umherliegen. Diese Knollen sind ur- 
spriinglich als Concretionen in den Schiefergesteinen eingeschlossen und in Folge 
der Verwitterung der Letzteren findet man sie lose in der Nahe ihrer friiheren 
Jjagerstatte.

Herr B a r r a n d e  erkannte im Gstnzen 37 verschiedene Arten: die’Familie 
der Trilobiten mit 13 verschiedenen Arten herrscht vor, von diesen Arten waren 
bisher nur 5 in der Etage D bekannt gewesen; von Cephalopoden fanden sich 
vier Arten, alle sehr selten und schlecht erhalten; von Pteropodeir ebenfalls vier 
Arten, von Gasteropoden 5 Arten, darunter die rnerkw.iirdige Riheirin pholad^^ 
formis Sharpe, die sich auch in den silurischen Schichten von Portugal findete* 
Das Gleiche ist der Fall mit dem Geschlechte Redonia, dem eine der drei aufge- 
fundenen Acephalen-Arten angehort. Dieses Geschlecht findet sich iiberdiess auch 
in der zweiten silurischen Fauna von Frankreich. Die Classe der B rachiopod^ 
lieferte vier Arten, die der Echinodermen endlich zwei Arten.

„Nachdera“, so schliesst Herr B a r r a n d e  seine Abhandlung, „die Geologen 
der k. k. geologischen Reichsanstalt im Begriffe sind, innerhalb des silurischen 
Beckens von Bdhmen immer weiter vorzuriicken, so hoffe ich mit Zuversicht, dass 
sie in alien zu durchforschenden Gebieten was mir selbst entgangen ist der Ver- 
gessenheit entreissen und durch ihre gewissenhaflen Studien die Liickei^, welche 
in den Arbeiten eines einzelnen Forsch’ers unvermeidlich zuriickbleiben rniissen,
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ausfilllen werden. DiegrosseGeftbtheit dieserGeologen inortllchenUntersuchungen 
und das stufenweise controlirende Verfahren, welches sie bei Ausfiibrung ihrer 
Arbeiten festhalten, mOssen notlvwendig neiie und wichtige Thatsacben jenen an^ 
reihen, welche festzustellen mir gelungen ist. Ein Theil des bier besprochenen 
Gebietes insbesondere scheint mir, obwohl ich es ofter begangen babe, noeh 
unrollstandig erforscht zu sein; es ist diess der Streifen, welcher im siidbstlichen 
Theile des silurisehen Beckens die Basis meiner Quarzit-Etage bildet und in 
seinem Laufe die Ortschaften Straschitz, Tien und St. Benigna beriihrt."

Herr Bergrath ,v. Ha u e r  bemerkte, dass diese aufinunternden Worte des 
beruhmten Gelehrten gewiss ihren Zweck nicht verfehlen und die Geologen der
k. k. geologischen Reichsanstalt bei der Untersucbung des bezeiclineten Land- 
striches zu rerdoppelter Aufmerksamkeit anspornen werden.

Noch legte Herr v. Ha ue r  ein von Herrn Gustos K. E h r l i c h  in Linz ver- 
fesstes und derlc. k. geologischen Reichsanstalt tibersendetes Werkchen: „Bei- 
trage zur Palaontologie und Geognosie von Ober-Oesterreich und Salzburg" vor  ̂
Dasselbe entbalt eiUe,ausfuhrliche Schilderung der fossilen Cetaceen-Reste, welche 
nach und nach in dem terfiaren Sande bei Linz aufgefunden wurdepi und die sieh 
sammtlich in dem Museum Francisco-Carolinum in Linz befinden. Ein sehr* 
bedeutender Fund, der die friiberen wesentlich erganzt und dessen seiner Zeit (in 
der Sitzung der k. k. geologischAn Reichsanstalt am 7. November 1864) bereiM 
Erwahnung geschah, wijrde im Sommer 1854 gemacht. In der Tiefe von 4 Klaf= 
tern unter der Soble wurde namlich ein fast voHstandiges Rumpfskelet der 
Halianassa Collinii mit 17 Wirbelknochen und 27 Rippen entdeckt. Die der 
Abhandlung beigegebenen Tafeln zeigen diesejteste in derselben Lage, in welcher 
man sie in der Grube angetroffen hatte, dann einzelne der Wirbcl und Rippep, 
welche letzteren mitunter eine Lange von mehr als 2 Fuss erreichen.

Herr V. Ritter v. Z e p h a r o v i c h  legte eineReihe von Hbhenmessungen vor» 
welche wahrend der geologischen Aufnahme des Pilsener Kreises in Bohmen im 
Sommer 1854 mit dem Barometer vorgenommen warden. Dieselben wurden theils^ 
von ihra selbst in dem zur Specialaufnahme zugewiesenen Landestheile, theil% 
und zwar die Mehrzahl controlirende Messungen, von dem Chef-Geologett- 
Bergrath Cz j ze k  aftsgefiihrt; es hetragt deren Zahl gegen 400, auf einen 
Flachenraum von 24 Quadratmeilen vertheilt. Die Gegenbeobachtungen wurden 
an einem Standbarometer in der k> k. Montan - Lehranstalt zu Pribram durch> 
deren-Director Herr J. Gr imm wahrend des ganzen Sommers angestellt und 
von demselb^n auch fortlaufend mit der Aufnahme die Berechnung gefalligst 
besorgt. Ein Theil der Hbhenmessungen wurde durch Herrn H. W o l f  auch auf. 
das fixe Barometer der Sternwarte zu Prag berechnet, und es zeigte sich bei der 
Vergleichung der beiden Rechnungsresultate, dass, mit wenigen Ausnahmen, die 
^uf Prag herechueteu Hbhea immer niederer waren als die auf Pribram berech- 
neten und zwar betrug jene Differenz 50— ISO, selbst bis 210 Fuss, eine Dilfe- 
itenz — hierjiur bei 7 Luftmeilen grbsserer Distanz des fixen Barometers vom 
Mittelpuncte des Aufnahmgebietes — deutlich zeigend, von welcher Wich- 
tigkeit es ist, bei barometrischen Messungen immer die Gegenbeobachtungen von 
einer dem Messungsterrain mSglichst nahen Station zu' besftzen. Auch wirkte 
diessmal gilnstig auf das Resultat die in Pribram wahrend eines Tages haufig vor- 
genommonen Ablespngen, so dass sich beim Vergleiche mit jenen vom k. k. Gene- 
ralstabe bestimmten trigonometrischen Puncten eine sehr befriedigende Ueberein- 
stimmung fvirdie Barometermessungen ergab. Fiirdie Anordnung derHbhenmessun-i 
gen schieij die bei grbsseren Gebieten vorzOgliche Sonderung nach Flussgebietem 
minder zw^kmassig, als jene nach den firei ia ^em Aufnahmsgebiete beobachteteqt
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Hauptformationetv: Granite Gneiss  ̂ und silurisehe Schiehten; hierbei warden die 
jeder derselben eigentbiimlicben Hohenstufen ersicbtlicb, wie diess im Bilde treff- 
licb S t r e f f l e u r ’s hypsometriscbe Scbicbtenkarte jener Gegenden zeigt, die in 
Hiven Hauptcontouren ganz augenfaUig mit den geologiscben ubereinstimmt.

Siteung am 15. Janner 1856.
9

Her Ic. k. Bergratb und Professor Herr Otto Freiberr v. H i n g e « a u ,  der im 
verBossenen Sommer einige Zeit in Wolfsegg sicb aufhielt,. macbte einige Mit- 
tlieilungen fiber die Braunkohlenlager im Hausruck-Waide in Ober-Oesterreicb. 
Dicselben befinden sicb ihrer geographiscben Lage nach bekanntlich in dem. 
zivischen den Ortscliaften Mattighofen, Friedberg, Frankenburg^, Vocklabruck, 
Wolfsegg j Haag und Ried gelegenen Gebirgzuge, welcber in seinem westlichen 
Theil der Kobernauser Wald, in seinen'ostlieben sicb mebrfaeh verzweigenden 
Auslaufern Hausruck genannt wird und die Granze zwiscben de.m Inn- und Hausruck- 
Kreise Oesterreichs bildet. Die von verschiedenen. Geologen, al  ̂ Job. Kuden-  
na t sch ,  Professor Simony,  Bergratb v. Hauer  und dem Vortragenden «elb?t 
wiederholt beobachteten geologiscben Verlialfnisse ,’lassen sicb in nacbstehende 
Resultate zusammenfassen; Die oberste .Gage Mldet Scbotter und Conglomerat, 
welcbe bis 30 Klafter und stellenweise selbst mebr Machtigkeit besitzen und den 
tertiaren Ablagerungen beizHzablen sind. Fine scbwacbe Scbicbte (6 Zoll) san- 
digen Lettens liegt unmittelbar darunter und bedeckb ein ebenfalls scbwaches 
(1—3 Fuss) Lignitflbtzcben. Hier.auf folgt, eine verschieden macbtige Scbicbte 
Thonmergel (Schlier), welcber beira Tliomasroitber Bergbau eine Machtigkeit 
von IS Klaftererreicht, anderswo aber sebwficher auftritt. Darunter liegt das zweite 
(erst banwfirdige) Lignitflotz von 2 Klafter Machtigkeit. Dieses ist durcb eine 
bald schwadiere, bald machtigere Lage kohlentrfimmerhaltigen Thones yon dem 
dritten Flotze gefrennt, welches 1— 1 ‘/a Klafter machtig ist, und zura Liegenden in 
bis jetzt unbekannter Tiefe den erwahnten blaugrauen Thonmergel h a t, der in 

•Gber-Oesterreich Seblier genannt wird, und in einem grossen Theil des Hausruck- 
und Innviertels in Verschiedenen Niveau's (vgn 1000 und fiber 1800 Fuss Meeres- 
hobe) angetrolfen wird; pie in denseiben, namentlich in einer Schliergrube 
«wischen Wolfsegg und Ottuang, gefundenen, durcb Herrn Dr. H o r n e s  bestimmten 
Versteinerungen sind als neogen und als eine der Fauna des Wiener Tegels analoge 
.— wenn auch besondere — Facies erkannt worden.

• Die in Wien unter dem^^amen der Traunthaler Koblen woblbekannten Lignite 
des Hausruck-Gebirges sind auf einen Baum von 6977 Joch (4S90 Hectaren) durcb 
•Bergbau in Angrilf genommen und in Bozug auf ibre Beschaffenbeit mehrfac.b 
untersucht. Sie habcn, bei 100 Grad Cels, erbitzt, einen Wassergehalt von 19
22. pCt., liefern in gescblossenen Rfiumen erbitzt 40 bis 45 pCt. Coaks^lmben 
einen Aschengebalt von 5 pCt. und 1.S — 16-Centner solcher Lignite kominen in 
gut construirten Feuerungs-Apparaten einer Klafter SOzolligen Ficbtenholzes an 
Brennwerfh gleicb. Die Asche derselben ist mit Erfolg als Dungungsinittel auf 
sauren Wiesen verwendet worden, namentlich auf derBesitzung Sr. k. Hobeit des 
Herrn Erzherzogs Maximi l i an d’E s t e  zu Purcliheimb in O ber-G^terreich. 
Nach der bisher durcb die Bergbaue bekannten Ausdehnung und einer MSclitigkeit 
von 24 bis 25 Fuss kann man.(selbst wenn ipan das gewinnbare Material nur auf 
12 f’uss Machtigkeit veranschlagt) gering gerechnet einen Vorrath von 6000 Mijl. 
kubikfuss oder 4,800.000 Ctnr. fossilen Brennstofles in diesem Gebirge gnnebmen. 
i>ie Wichtigkeit eines solchen Koblenscbatzes fflr die national gjc^nomischen
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Iriteressen des Landes reohtfertigt auch, in die Beschaffenlieit ihres Bcrgbaues 
und in die GeschieUte, desseiben einzugehen, welches einem sjjateren Vortrage 
vorbehalten bUeb.

Herr Dr. Lukas  erwahnte, dass die aussergew&hnlicben Erscheinungen in 
der Natur von jeher die Aufine; ksamkeit der ganzen Welt ebenso wie die der 
Gelehrten auf sich zogen. Auch die Erklarung der Erdbeben und vulcanischen 
Ausbriiche war seit jeher ein Gegenstand der Forsehung, die jedoch von vielen 
Ursachen abhing und eine mehr oder weniger gliickliche zu nennen ist. Herr v. 
Hoff  hat zuerst in seiner von der koniglichen Gesellschaft zu Giittingen gekrbnten 
Freisschrift eine vollstaudige Geschichte der Veranderungen der Eidoberfliiche 
niedergelegt und eine Chronik der Erdbebpn und Vuleane, die nach seinem Tode 
herauskam, zusammengestellt. Seitdem haben sich viele Naturforscher an Zu- 
sammenstellungen von Erdbeben betheiligt, wie z. B. P e r r e y  in Dijon, F a v r e  iii 
Geuf, N o e g g e r a t h  und viele Anderc, die theils von Jahr zu Jahr eine Zusain- 
anenstellung der stgttgehabten Erdbeben verbifentlichten, theils den jedesinaligen 
Ersebiitterungsbezirk bei neuen Yulcanausbriichen zum Gegens'tande ihrer Unter- 
suchungen machten. Audi gegenwartig bereitet Herr «Vlphons Favre  in Genf 
dne aderartige Arbeit fiir das Erdbeben vom 1̂ 5. Juli ISSS .und die damit in Ver- 
bindung stehendeii spateren Erschiitterungen vor. Als Beitrag zu dieser Arbeit hat 
Herr Dr. L u k a s  ein Verzeichniss der im verflossenen Jabre in Oesterreich statt- 
gehabten Erdbeben zusammengestellt, die er vorlegte. Besonders zu erwahnen 
sind die beobaebteten-zu Kronstadt (23. Janner), 'Weisskirchen (26. Janner), 
Sehemnitz (31. Janner), Triest (9. Februar), Plan (8. April), Ragusa (19. und 
20. April und 18. Mai), Mailand und Bregenz (25. Juli), Curzola (31. Juli), 
endlich zu Cilli (12. September). — Unter diesen ist jenes vom 31. Janner in 
Schemnitz am ausfiihrlicbsten beobachtet und beschrieben worden. Herr Director 
K. Kre i l  hat einen vollstandigenBericht des Herm Ministerialrathes J. v. Russf  
e g g e r  mit alien Details und Zeichnungen des Ersehiitterungsbezirkes in der 
Sitzung der piathematisch^n’aturwissenschaftlichen (Jlasse der Kaisertichen Aka  ̂
demie der Wissenschaften am 8. Marz 1855 vorgelegt, der in den Sitzungs- 
berichten im Auszuge enthalten ist. Bei dieser Gelegenheit hat Herr Kre i l  eineil 
neuen Erdbebenmesser vorgeschlagen, der auch bald in Ausfiihrung kommen soil. 
Herr Dr. L u k a s  erwahnte ferner mit Bezug auf zusammenhangende Arbeiten, 
dass der Astimnom der Privat-Sternwarte des HerrnRitter v. U n k h r e c h t s b e r g  
zu Olmiitz, Herr Schmi dt ,  sich durch fiinf Monate am Vesuv wahrend seiner 
letzten Eruption aufhielt, Messungen vornahm und Studien fiber die vulcanischen 
Umgebungen von Rom und.Neapel anstellte, worfiber er eine grfissere Arbeit 
vorbereitet. Eine Yorarheit hierfiber ist kurzlich von demselben unter dem Xitel: 
>iNeue Hohenbestimmungen am Vesuv, in den phlegraischen Feldern zu Rocca-* 
^onbna und im Albaner Gebirge etc.“ erschieuen.
* « Was die Wirkimgen der Erdbeben auf die Beschalfenheit der Atmdsphare, 
auf das Verhalten des Barometers, auf die Veranderungen. der Temperatur, de» 
Windfes, auf Gewitter, Feuer-Meteore und andere Erscheinungen betrifft, darfibei’ 
S.o,wie auch fiber den Einfluss der Jahres- und Tageszeiten. sind bis jetzt noch 
her wgitem nicht hinlangliehe Untersuehungen und Beobachtungen angestelU 
w.orden. Ueber den Zusammenhang der Erdbeben mit dem Erdmagnetismiis hat 
ui’st in der neuesten Zeit Herr' Dr. Ami B o u e in der Sitzung der Kaiserlichen 
Akademie 4er Wissenschaften einen Vortrag gehalten. Zunachst ist es nothwendigy 
dtjss man die in jedem Lande stattgehabten Erdbeben, die sich in Chronikeni 
ZeRschriften und auderen Werken zei-skeut finden, sammle und herausgebe, wi«r 
diess S. <i(jr Schwei% geschieht.., .
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HeiT Dr. Ferd. H o c h s t e t t e r  legte zwei grosse Schatretiifen vor,  die er 
von der vorjiihrigcn Reise in Bohmen fur die Sammiung mineralogischer Schau- 
stiifen im Museum der An.stalt mitgebracht. Die erste i-eprasentirt ein Aragonit- 
vorkommen im BasaJttuff bei Masclmu. Es finden sich dort neben vielen Adern 
und Schniiren feinfaserigen sebneeweissen Aragonites auch grosse unregelmaSsig 
kugelformige Concretionen stUnglichen Aragonites von 3 -^ 4  Fuss Durchmesser. 
Die einzelnen Stangel dieses Aragonites, oft bis zu 1 Zoll dick, wasserhell, wein- 
gelb und violett, laufen radial von einem Mittelpunct gegen die Peripherie der 
Masse. Jeder einzelne dieser Stralilen ist nach dem Zwillingsgesetz der Biliner 
Aragonite aus unzMiiigen diinnen Krystallplatten zusammengesetzt und zeigt 
daher die bekannte Zwillingstreifung. .Wo bei. zwei nahe gelegenen Mittelpuncten 
die Strahlen sich kreuzen, da erscheinen sie nicht selten auch mit auskrystal- 
lisirten Enden. Die zweite Schaustufe reprasentirt den neuen Silbererzanbruch 
auf dem Geisfergange zu Joachimsthal. Der Geistergang, ein Mitternachtsgang 
der westliehen Abtheilung des Joachimsthaler Bergrevieres, ist es, dem durch seiius 
reichen Erze der .Joachimsthaler Silherbergbau sein neues iAufblflhen verdankb 
Der erste grosse „AdeIsfpunct“ wurde im Jahre 1847 aufgeschlossen und hat bis 
zum Jahre 1853 die Summe von 18,660 Mark Silber im ]^erthe von 387,M 3 ft. 
geliefert. Im October 18S3 wurde ein zweiter nicht w'eniger reicher Adelspunct 
angefahren, der bei einer Machtigkeif von 8— 12 Zoll jetzt bereits auf eine Lam- 
generstreckung von 20 Klafter dem Streichen nnd lO Klafter dem Verflachen 
nach aufgeschlossen ist. Diese Erziinse bcsteht fast ganz aus Weissnickelkios, 
Rothnickelkies, Speiskohalt und gediegen Silber in haar- und drahtfdrmigen 
Gestalten. Die betreffende Schaustufe, ein Stiick von 38 Pfund,, zeigt das Vor
kommen dieser Erze. Herr Dr. H o e h s t e t t e r  verdankt das ausgezeichnete Stiick 
Heirn Bergrath W a l t h e r  in Joachimsthal, der ihm dasselbe fur die Sammiung 
des Museums der k. k. geologischen Reichsanstalt freundlichst iiberliess.

Herr Karl Ritter v. Ha u e r  theile ein Verfahren mit zur Gewinnung voTn 
Thonerde-Praparaten. Wahrend es meist am vortheilhaftesten ist,- reine Thon- 
erde aus Ammoniak-Alaon oder schwefelsaurer Thonerde zu ge\vinnen, da diesc 
heiden Prodiicte, namentlich letzfere, in grossen Mengen in England erzeugt 
werden, so ist man doch an mehreren Oi'ten, so speciell liter in W ien, wo die- 
selben im Handel nicht vorkommen, zu diesem Zweeke auf Kali-Alaun oder Kaolin 
angewiesen. Die Darstellung der Thonerde aus Kali-Alaun hat die grosse Unan- 
nehmlichkeit, dass es schon bei der Erzeugiing iveniger Pfunde mehrwbchent- 
lichen Auswaschens mit heissem Wasser bedarf, um das der Thonerde harfnackig 
anhaftende Kali voHstandig zu entfernen. Der Kaolin erfordert zu seiner Zerlegung 
heisse concentrirte Schwefelsaure, eine Manipulation , welche im Grossen ausge- 
ffihrt sehr l3sfig ist,,schon wegen der Wahl der Gef^sse.

Die k. k. geologische Reichsanstalt erhielt yor einiger Zeit Proben eine« 
Kaolins eingesendet, der sehr rein ist. Derselbe kommt zwischen Znaim und Brem* 
ditz vor und bildet ein Lager von ungefdhr 6 Joch Oherfltichen-Ausdehnung. Es 
werden jahrlich 6—8000 Centner gewonnen; doch liesse sich bei gesleigerter, 
Nachfrage die Production leicht auf 20,000 Centner steigern. Der Centner des 
gesehlammten sehr reinen Productes kommt loco Wien auf 2 fl. 24 kr. zu steben,'* 
ein Preis. der aber bei vermehrter Erzeugung sich noch massiger stellen wiird».’ 
Die Analyse gab fur 100 Theile: 481 Kie.selerdel 38-6 Thonerde, 13-3 Wasser 
nebst geringen Spuren von Eisenoxyd und" Kalkerde.

Schon fruherd Versuche iiber die Zerlegung einiger Mineralien durch Gyps 
in hoher Temperatur batten Herrn v. Ha p e r  ein gfinstiges Resultat ergeben. 
Ein ahnliehes V^^i^iren wurde nun, fuy die Zersetzung- des Kaol̂ ips. versucht.
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Derselbe warde mif dem, sctnem procentischen Gehalte an Thonerile entsprechen- 
den Aequivalentfe Gyps gemengt und im Flammofen einer massigen RothgiDhhitze 
ausgesetzt, da bei hoherer Temperatur die scliwefelsaure Thonerde selbst ihre 
Saure verliert. Es findet hiedurch eine so vollstandige Zersetzung Statt, dass der 
gbnze Gehalt an Thonerde durcb kalte sehr verdunnte Schwefelsaure vollstandig 
extrahirt werden kann. Man setzt dejn zhm Auslaugen bestimmten Wasser hoch- 
stens so viel Schwefelsaure zu, als mit Hinzurechming der im Gypse entbaltenen 
Menge' noch erforderlich ist, urn dreifach schwefelsaure Thonerde zu hitden. 
Dfe durch Filtration getrennte Losung ist nun zur Darstellung der verschiedensteu 
Thonerde-Verbindungen geeignet. Obwohl bei diesem Yersuche das Augenmerk 
war auf den Bedarf fiir Laboratorien gerichtet war, so untei'liegt es doch keinem 
Zweifel, dass eine gleiche Manipulation auch fabriksmassig eine geeignete An-, 
wendung linden kiinnte. .

Herr J. Jo  kely berichtet iiber seine geologische Aufnahine im Egerer Kreise 
Bhhmens. Die nordwestlichen AusiSufer des Bohmerwaldes, der Kaiserwald (Karls- 
bdder-Gebirge), das Erzgebirge urtd Fichtelgebirge, welche eben in diesem Theile 
Bohmens zusammentrelfen und orographisch mehr minder inaig mit einander ver-, 
sclimJlzen sind, bestehen aus Granit, Amphibolit, Gneiss, Glimmerschiefer und 
Drthonschiefer mit ihren zahlreiohen untergeordneten Gliedern. Der 6ranit,< 
pdtrographisch in zwei Hauptgruppen zerfallend, in den 'Gebirgsgranit und den 
stockformig entwickelten Zinngranit, welche beide durch deii Mangel oder durch 
das Vorhandensein von porphyrartig eingestreuten Ortboklaszwillingen wieder in 
zwei Unterabanderungen sich sondern, — erscheint in drei Partien im Erzge
birge, im Kaiserwald und im Fichtelgebirge. In den letzteren zwei Gebirgziigen 
bildet er den centralen Gebirgstock, mit dessen Langenaxe zugleich die Gebirgs- 
und Erhebungsaxe derselben zusammenfallt. Im Erzgebirge hingegen kreuzt er 
die Hauptgebirgsa.xe nahezu senkrecht, und indem er auf diese Weise auf die 
Haupt - Sehichteustellung der Schiefergebilde im Erzgebirge einen nicbt bloss 
untergeordneten, sondern vielmehr storenden Einfluss ausiibt, so diirfte seine 
Bfidung mit der Hauptgebirgserbebung des Erzgebirges auch nicbt in eine 
und dieselbe Epoclie fallen^ Im Kaiserwald folgen an beiden Seiten dps gra^ 
nitischen Ceutralstockes urn Perlsberg und Scbanz bei autikliner Schicbten- 
stellung theils schiefefige, tbeils massige Amphibolite, welche weiter dstlich 
mit den von Herrn Dr. H o c h s t e t t e r  untersuchten ausgedehnten AmphibolH- 
Zonen in unmittelbarer Verbindung stehen. Beiderseits werden sie von Gneiss, 
und dieser von Glimmerschiefer uberlagert. Sie verbreilen sich im nordlichen 
Theile bis zum Falkenauer Tertiarbeckeh, im sudlichen iiber Ober-Sandau und 
Scbanz, bier sich unmittelbar anschliessend an das Gneiss-Glimmerschiefergebiet 
der nordwestlichen Auslaufer des Bohmerwaldes, wo sich der als miichtiger Schich- 
tehsattel entwickelte Gebirgstock des Dillen-Berges besonders auch durch seine 
zahlreichen Andalusite und Pseudomorphosen von Talk nach .Yndalusit aus- 
zeichnet. In beiden Gebirgziigen folgt auf Glimmerschiefer der Urthonschiefer,, 
weleher von dem Wondrebthale an schon als fichtelgebirger Antheil sich nord- 
w3rts bis in die Gegend von Eger hinzieht und vom Granit nur durch eine schmale 
Glimmerschiefer-Zone zwischen Schlada und Seeberg geschieden wird. Seinen 
Lagerungsverhiiltnissen nach bildet bier der Urthonschiefer eine Mulde, die zum 
grossten Theile von den Tertiargebilden des Egerer Beckens iiberdeckt, am VVest- 
abfalle ded Kaiserwaldes, zwischen Maria-Kulm und Konradsgriin. nur in Form 
eines ganz sChmalen Streifens zu Tage tritt. Nordlich an, den Granitstock des 
Fichtelgebjiges, de^ von Wildstein und Schneeken iiber Haslau und Liebenstein 
weiterhin nach Bayern bis- auf eine Langenerstreckung von 6 Meilen fi»rtsetzt,‘
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lehnt sieh,^bloss dufch einen schmaten ^ug gneissartiger'Gebilde gefrennt, 
Glimmerschiefer an, worauf nSrdlich von Asch und Fleissen'iri gleichftrmiger 
Ueberlagerung wiedcr Urthonschiefer foigt. Dieser lasst sich flber die Gegend 
von Schbnbach, wohin ungefahr die orographische Granze zwischeri dem Fichtel- 
und Erzgebirge fallt, bis Graslitz und Schwaderbach veifolgen, wo er mefir 
weniger gleichformig unmittelbar auf den Granif des Erzgebirges lagert und an 
semen Contactstellen in ausgezeiclinete Flecken- und Knoteiischiefer (ibergeht. Von 
Unter-Rothau bis Rossnieissel wird der Granit vom Glimmerschiefer begrknzf, 
welcher von da fiber Bleistadt westlich bis zum Egerer und sfidlich bis zum 
Falkenauer Tertiarbecken sich erstreckt. Seiner Schichtenstellung nach bildet J®r 
auch bier, wie am Dillen, einen grossen Sciiichtensattel, dessen Sattellinie 
Berg fiber Gossengrfin, Hartenbergbis NeugrUn verlauft und von der die SchicKten 
antiklin einerseits in Nord, unterteufend den erzgebirger Urthonschiefer, anderer- 
seits.gegen das Falkenauer Becken in Sud abfallen, zum Theil auch bier den 
Urthonschiefer des Kaiserwaldes unterteufend. Oestlich wird der Graaitv 
welcher die Umgebungen von Schbnlind, Fribus, Hirschenstand, Neudek kind 
Liehtenstadt zusammensetzt, und sonolil mit dem Eibenstocker als auch den 
Graniten des Karlsbader Gebirges in unmittelbarem Ziisammenhange steht, In der 
.Gegend von Flatten und Johann-Georgenstadt ebenfalls vom Urthonschiefer; und 
erst weiter sfidlich zwischen Bahringen und Pfaffengrun vom Glimmerschiefer 
begranzt und theilweise Uberlagert. Der letztere erstreckt sich fiber Abertham 
und Joachimsthat bis Gottesgab und lehnt sich weiter ostlich an den Gneiss des 
mittleren Erzgebirges an, wahrend der Urthonschiefer den Gebirgstheil won 
Flatten und Forsterhfiuser, mit Ausnahme einer kleinen isolirten Granitpartie des 
Gross-Plattenberges, bis an die Landesgranze einnimmt und, einerseits vom 
Glimmerschiefer, andererseits vom Granit unterteuft, euch hier zil einein mulden- 
formigen Bau sich gestaltet.

Als untergeordnete Bestandmassen der aufgefflhrten Gebirgsformationen sind, 
ausser den zahlreichen Erzgangen, hauptsfichlich namhaft zu machen: Gang- 
granite, Felsitporphyre (Joachimsthal, Breitenbach, Bleistadt, Silbersgrfin^, 
kftrnige, Kalksteine (Grafengrun, Oberreuth, Reichenbach, Altengrun, Joachimsthal, 
bei Haslau mit Egeranschiefeim), erzleere und erzfflhrende Griinsteingebilde 
(Flatten, Bahringen, Abertham, Joachimsthal, Goldenhohe), Qnarz und Hornsteirt- 
gfinge zum Theil in Verbindung mit Eisen- und Manganerzen (Sandan, Haslau, 
Neudek, Flatten u. a.), als jungere Bildungen: Basalte, welche an zahlreichen 
Orten in mehr oder minder machtigen Flatten Bergkuppen und Rficken- bilden 
und wie an der Steinhb.he bei Seifen auch t^rtiare Thone, Sande und Conglomerate 
uberdeeken, und endlich die mit den Basaltgcbilden in naher Beziehung stchenden, 
bereits von Herrn Professor Dr. Reus s  in den Abhandlungen der geologischen 
Reichsanstalt trefflich geschilderten zwei erlosehenen Vulcane Bohmens, tfer 
Kammerbfihl bei Franzensbad und Eiscnbfihl bei Boden. ,

Ausgedehnte und abbauwurdigo Torflager Uberziehen ferner die hoheren 
, Gebirgsthaler fast allenthalben, und Sauerlinge entquellen dem Granit sowdKl als 
den krystallinischen Schiefern an den zahlreichsten Puneten. ‘ •

»Schliesslich spricht Herr J o k e l y  seinen verbindliehsten Dank aus ffir die 
ihm bei seinen Aiifnahmen allerorts zu Theil gewordene freundliche und thatkraftigc 
UnterstOtzung, namentlich aher den Herren W a l t h e r ,  k. k. dirigirendem Berg- 
rathe, den k. k. Berggeschworenen Vogl  find S t e r n b e r g e r  in Joachimsthal, 
Wa s s e r m a n n ,  k. k. Berggeschworner in Bleistadt, Br a u n s d o r f ,  Bergmeister, 
u n d H u n g a r ,  Schichtenmeister zu Johann-Georgenstadt in Sachsen, Gr f iner ,  
jubilirtegi Stadtrathe in Eger, Dr.' P a l l i a r d i  und Dr. K b s t l e r  in Franzensbad,
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Reichel ,  Oekonoijiie-Director, W e n i n g e r ,  gewerkschaftlichem Huttenmeister, 
utid Fr. U r i m a n n ,  gewerkschaftlichem Schichtenmeister in Neudek; dem 
Preiherrn von R u m m e r s k i r c h  in Mostau, W e r n e r ,  k. k. Revierforster zu 
Goldenhohe, Ho c l i b e r g e r  und G. BUdiner ,  Bergwerksbesitzer zu Haberspirk. 
^ B'ekanntlicb wurde von der kaiserlicb Leopoldisch-KaroTiniscben Akademie 

dcr Naturforscber auf Veranlassung des Fiirsten Anatol von Demi  d o f f  ira An- 
schlusse an die mineralogiscb-goologiscbe des vergangenes Jabres und die friibere 
Ijofeniscbe, fiir das Jabr 1856 als Preisaufgabe gcsteIlt;.Eine durcb eigene Unter- 
sucbungen gelauterte Scbilderung des Baues der einheimiscben Lumbricinen, und 
der Einsendungstermin der bezuglichen Abbandlungen auf den 30. April 1856 
festgesetzt. Herr Fr. F o e t t e r l e  theilte nun nach einera Scbreiben des llerrn 
Fui’steii V. D e m i d o f f  an Herrn Sectionsratb H a i d i n g e r  mit, dass in Rucksicbt 
der scbwierigen Aufgabe auf Antrag der Herren Beurtbeilungs-Commissare und 
Professoren, Dr. Bu^rmei s t er ,  Dr. v. S i e b o l d  und Dr. Budge,  der Zeitpunct 
^ r  Ablieferung von Abbandlungen auf den 31. Miirz 1857 verlegt worden ist.
'  Herr Fr. F o e t t e r l e  spracb dem k. k. Hauptmann in der Armee Herrn

J. M. G u g g e n b e r g e r  den besondern Dank aus fiir die Anbringung der von ibm 
erfur-^enen und privilegirten G.assprbrenner-Vorricbtung an den Gaslampen des 
Sitzungslocales der k. k. geologiscben Reicbsanstalt, wodureb eine wesentlicb 
bessere Beleuebtung des Saales erzielt wurde. Durcb diese einfacbe Vorricbtung 
ist die Moglicbkeit gegeben, die Stellung der Gasflamme oacb Belieben zu modi- 
ficiien und biedurcb den unter dem Licbttrager befindlichen Baum scbattenlos 
upd intensiver zu beleuchten, womit zuglcich aucb eine Gasersparung verbunden ist.

, Sitzung vnm 22. Janner 1856.

Herr Dr. Friedrich Ro l l e  legtc eine Anzahl baromctriscbcr Hohenmessungen 
vor, wclcbe er im Sommer 1853 bei Gelegenbeit der geognostiscben Aufnabme 
der Section 7 der General-Quartiermeisterstabs-Karte von Steiermaik (Umge- 
biingen von Murau, Oberwijlz und Neumarkt) vorgenommen und deren Berechnung 
von Herrn Heinrich W o l f  auf Grundlage der mefeorologischen Beobachtungen an 
dem Observatorium der k. k. Universitat zu Gratz ansgefiibrt wurde. Was den 
erzielten Grad der Gcnauigkcit betrilft, so stellte er sich fiir die hoheren Puncte 
sehr befriedigend heraus; Messungen in mebr als 1000 Fuss relativer Hohe uber 
den Thalsoblen ergaben nur geringe Dilferenzen gegen die Slteren bereits vor- 
handenen , solche in den tiefen Thalsoblen boten dagegcn betrachtlicbe Ab- 
weicbungen.

.Herr M. V. Li po i d  gab eine Scbilderung vom S u l z b a c l i - T h a l  im sud- 
westlicbsten Theil der unteren S t e i e r m a r k ,  welches er«wi»brend seiner vor- 
.jabrigen geologiscben Beisen zu wiederholten Malen beriihrte.

, An der dreifachen Granze von Kiirnten, Krain und Steiermark erheben sich 
die karnischen Kalk-AIpen zu einem machtigen Gebirgstocke, dcr in Karnten 
den Namen „ Ve l l a c h e r  Ko t s chna" ,  in Krain den Namen „ S t e i n e r  Alpen-*  ̂
und in Steiermark den Namen „ S u l z b a c h e r  Al pen“ fuhrt und der mit dem 
8086 Wiener Fuss hoben Grintouz-Berge seine grSsste Hohe erreicht. Gabiirt 
aucb die „Vellacher-Kotschna“ zu den schonsten Partien der karntner Kalk- 
Alpen und gewahren aucb die „ Steiner Alpen“ einen imposanten Anblick, von 
den ober -  krainischen Ebenen aus angesehen, so ubertreffen doch die „Sulz- 
bacher Alpen“ beide an Sehenheit der Formen und an Grossartigkeit, wenn man 
sich denselben durcb das Sulzbaehcr Thai nahert.

K. k. {jeologische R eichsanstalt. 7. Jahrgans: I. 22
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Daa Dwf Sulzbach **-■ 2011 Wiener Fuss iiber dem adriatischeji Meere — 
liegt in einem schmalen vom Sannflusse durchraiischten Gebirgskessel, in welchen 
man napli dem Laufe der Sane aufwarts von Leutschdorf (1672 Fuss iiber.dem 
adriatischen Meere) nur durch eine sehr schmale FelsscWucjit, und zwar deftFuss* 
geher nur durch eine 3—4 Fuss weite, mehrere Klafter fiber dem Sannflussbette 
befindliche Feisspaite, die sogenannte „Nadel“, und von Kiirnten und Krain nur 
durch hochgelegene Gebirgseinsattlungen gelangen kann. Von diesen Gebirgs-i 
satteln ist der in das Wistra-Thal fuhrende 4100 Fuss, der nach Koprein fuhrende 
4257 Fuss, der nach Eisenkappel fuhrende 4499 Fuss, der nach Bad Vellach 
fuhrende 4253 Fuss, endlich der vom Logarthale nach Stein in Krain ffihrende 
5976 Fuss hoch fiber dem adriatischen Meere. Der Sulzbacher Gebirgskessel is | 
ringsum von hohen Bergkuppen umschlossen, von welchen ira Osten die Szuducha 
6489 Fuss, im Norden die Ouschova 6094 Fuss, im Westen die Merslagora fiber 
7000 Fuss und im Suden die Oistriza 7426 Fuss hoch sich'erhebt. Eine^enge 
Schlucht, reich an malerischen Felspartien, ffihrt vom Dorfe Suizbach nach deifi 
Sannflusse aufwfirts, his man nach einer Stunde Weges durch eine Erweiterung 
der Thalschlucht fiherrascht wird und den schpnsten Theil dieses an Naturschon- 
heiten so reichenThales erreicht hat. Es ist diess das sogenannte „ L o g a r t b a l “, 
ein eine Meile langes und ‘/g Meile breites Thai, das sich, 2400—2500 WTener 
Fuss fiber dem adriatischen Meere, von Norden nach Suden erstreckt und im Osten, 
Westen und SOden vonliohen Felswanden begranzt wird. Der Contrast zwischen 
dem Thalgrunde und den denselben begriinzenden Gebirgsmassen ist ein aussecr 
gewfihnlicher. Denn wShrend der durch mehrere Bauernhofe belebte Thalgrund 
eine Oppige Vegetation zeigt und durch die Abwechselung von, Aeckern, Wiesen 
und Waldpartien eirten freundlichen Eindruck hervorruft, erheben sich dagegen 
die lichtgrauen Kalkgebirgsmassen ringsum unmittelbar aus der Thalsohle hei 
5000 Wiener Fuss fiber dieselbe, theils in fast senkrechten Felswanden, theils 
in den mannigfaltigsten Felsspitzen und Felszacken, unter denen die Oistriza, 
Skaria, ScUtta, Szinka, Mersla hesonders vorragen. Zahlreiche Wasserfalle stfirzen 
fiber die Felswande in den Thalgrund herab, von denen-der P l e s s n i g - F a l l  am 
fistlichen Tbalgehange ob dem Bauernhofe „ P l e s s n i g “ durch seine Aehniichkeit 
mit dem Schleierfalle im Nassfelde bei Gastein und der S z i n k a - F a l l  im hinter-. 
sten Theil des Thales durch seine Hohe und Wassermenge sich be.sonders aus>;f 
zeichnen. Der bei 1000 Fuss hohe Szinka-Fall ist auch als der eigentliche 
Ursprung des Sannflusses anzusehen, obschon sich dessen Gewasser, sobald eS 
die Tlialsohle erreicht, in dem Schutte derselben verliert und erst ober dem 
Bauernhofe „L o g a r “ iind zwar in solcher Starke wieder zum Vorschein kommt, 
dass es unmittelbar an dicsem Ursprunge eine Sagemiihle zu treiben im 
Stande ist. . /

Der Sannfluss hat vom „Plessnig“ im Logarthale (2467 Fuss fiber dem adria
tischen Meere) bis Suizbach ein G,efalle von. 12Yg Fuss, von Suizbach bis Leutsch
dorf ein Gefalle von 7*/4 Fuss, von Leutschdorf bis Frattmannsdorf bei Laufen 
(1184 Fuss) ein Gefalle von 7*/* Fuss, von da bis Prassberg (962 Fuss) ein, 
Gefalle von 2yg Fuss, von Prassberg bis Cilli (720 Fuss) ein Gefalle von 1*/* 
Fuss, und von Cilli bis Steinbrucken (600 Fuss), wo er sich in den Sau-Fluss 
lergiesst, ein Gefalle von 1 Fuss auf 100 Klafter.

Der kolossale Gebirgstock, welcher das Quellengebiet der Sann einschliesst 
und dessen luftige schwer zugangliche Felsspitzen noch zahlreichen Gemsen und 
dessen tiefe Schluchten noch den Baren zum Aufenthaltsorte dienen, bietet auch 
in geologischer Beziehung vielfache Abwechslung.* Die Durchbrfiche von vulca- 
nischen und plutonischen Gesteinen, unter denen'sieh Diorite, Porphyre und
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Basalte befinden, besonders bei Leutsebdorf, haben grosse StSrungen in der 
Lagerung der sediraentaren Gesteine veranlasst und sind die Ursacbe der bedeu- 
teaden Erhebung der letzteren uber die Meeresflache. Den grossten Theii der 
Sulzbacher Alpen setzen die Gtieder der alpinen Steinkohlen- und Trias-Forraation 
aiisamrtifen, und zwar die Gailtbaler Schiefer und Kalksteine, die Werfener, die 
Guttensteiner und die HallstStterSchichten. Nur die hochsten Kuppen lassen Dafeh- 
stein-Schiehten (unteren Liasbalk) beobachten. Jungere Formationen finden sich 
dicht ardr. Die Aufiindung ron Bleiglanzstufen bei Leutsebdorf und das Ausbeisseii 
ernes Eisensteinlagers bei Sulzbacb beweisen, dass dieser Gebirgstock auch nielit 
(dine Erzfahrung sei; doch lag derselbe bislier bergmannischen Dntersuchungen 
^dch zu feme.

Nocherwahnte Herr L ip  old einer merkwurdigen Naturerscheinung, namlich 
einer p e r . i o d i s c h e n  Q u e l l e ,  welche sich zwischen Leutsebdorf und Sulzbacb 
und zwar unmittelbar unter der sogenannten „Nadel“ ira Niveau des Sannflusses 
KeBndet. Ihr Ersebeinen und Verschwinden wechselt in ungleiehen Zeitraumen; 
doch erfolgt das Aufsteigen des Quellwasseys rascher, als das Zuriicktreten des- 
selben, denn ersteres dauert 2—5 Minuten, letzteres 8—15 Minuten.

* Das Sulzbacher Thai, welches vielseitig roit Recht die „ S t e i e r i s c h e  
S c h w e i z "  genannt wurde und dem Freunde der grossartigen Alpennatur und 
dem Naturforscher seltene Genusse —  dem Maler und Kiinstler eigenthtimliche 
Landschaften, wie man sie kaum irgendwo in den Alpen findet, darzubieten im 
Stande is t, wird nur selten von Fremden besucht. Herr L i p o i d  bemerkte, dass 
eine Reise von der Eisenbahnstation Cilli nach Sulzbacb leicht in einem Tage 
bewerkstelligt werden kbnne und mit keinen Beschwerden verbunden sei und dass 
man in Sulzbacb selbst, bei dem sehr schatzbaren gastfreien hochwiirdigen Herrn 
Pfarrer Johann J anz  eine Unterkunft finde, wie man sie bei alinlichen Partien in 
den osterreichischen Alpen wohl iiberall entbehren muss.

Herr V. Ritter v. Z e p h a r o v i c h  theilte eine Beschreibung des Blei'- und 
Silberhuttenprocesses zu Pribram mit, welche der ehemalige k. k. Markscheidef 
daselbst, Herr E. K l e s z c z y n s k i ,  nach amtiichen Quellen zusammengestellt 
hatte. Die Erze, welche die Pfibramer Hutte verarbeitet, sind silberhaltiger Blei- 
glanz, hiiufig von Blende, Kalkspath und Schwerspath, in geringerer Menge von 
Qiiarz und Spatheisenstein und etwas Eisenkies und Fahlerz begleitet. Von wesent- 
liehem. Einflusse auf die ganze Mariipulation ist der grosse Gehalt der Erze ian 
Blende, welch’ letztere nicht wie andere Beimengungen zum grossen llieile sebon 
^urch die Aufbereitung beseitigt werden kann. Der Durehschnittgehalt der Erze 
und Schiiche betrug 1852 an Silber 8 Loth und an Blei 40 Pfund. Der HUtten- 
process beginnt mit dem Rbsten der Erze in den gewdhniichen Roststadein auf 
Rostfeldern in drei Feuern. Um eine gleichformigere Rbstung, als es bier moglich 
ist; zu erzielen und der sich steigernden Holzpreise wegen sind seit langerer 
Zeit Versuche mit Rbstung im Flammofen bei Steinkohlenfeuerung im Gange, 
Welche bei wenigstens gleichem Erfolge geringere Rbstkosten erforderten. Die 
gerbsteten Erze werden in Augen-Tiegelbfen verschmolzen. Die Beschiekung fur 
dieselben besteht auf lOD Centner Erz in 5—8 Centner Rohbisen, 10— 12 Centner 
bleiischen Abfiillen der weiteren Manipulation und 36— 48 Centner Eisenfrjsch- 
sehlacken, letztere dienen zur Erzielung eines guten Flusses, ersteres zur weiterei? 
Entschwefelung der Erze. Eine Schmelz-Campagne dauert gegen 18 Tage, dar- 
nach schreitet man zum Ausblasen, zur Reinigung und Reparatur des Ofens. Die 
Producte des Schmelzens sind Werkbiei, Schlacken, Flugstaub und Gekratze. 
Das Werkbiei, mit gegen 20 Loth Silbergehalt, wird in der Regel alle sechs 
Stunden in einea nachst dem 0fen in der Huttensohle vorgerichteten Herd abge->
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.stochen und ans dieseiw iiv eiserne kuchenformen “g^schopft. Dieses konimt luin 
zum Abtrciben auf einen, aus kiinstlichem Merge! angefertigten Treibherde, wobei 
Abstrich, seliwarze und reine Gliitte. und BHcksHber erhalten werden. Let?teres 
mil einem Silberhalte von 14 Loth 10 — 12 Gran, Vird durch das Feinbreniien 
auf einen Halt von IS Loth 16V« — IT*/* GrSn (in der Mark mit 16 Loth) g ^  
bracht. Letzteres geschieht im Tiegel unter Anwendang von Test (ein Gemenge 
von Holzasche und Knochenmehl) zur Einsaugung der Glatte, dann eines Gemenges 
von,Borax und Salpetej* zur Versclilackung der letzten Verunreinigungen';' end^ 
lich wird das voilkommen fliissige Silber in Barren gegossen. *

Die beim Abtreibfen falletide nnreine, schwarze GlStte wir'd dein Verbfasdh 
tin Treibofen unterworfcn, wobei man wieder Werkblei and schwarze Gtattscblack| 
erhalt. Letztere wird in einem Krummofen zu Gute gebracht; es fallen hierbei 
Hartblei und Schlacken; diese werden bei der Manipulation noch 1 — 2 Mai 
durchgesetzt, endlich auf die Halde gesturzt. Auch die reine, beim Abtreiben 
erzeugte Glatte wird, wenn sie nicht als solche in den Handel kommt, zum TJtefl 
beim Erzschmelzen aufgcgeben; zuni Theil aber in einem ahniichen Kvummofeb 
redueirt — gefrischt — und die dabei failenden Glatt-Frischschlacken, so wie 
Tiegel- und Ofengekratze der Hartblei-Erzeugung zugetheilt. '

Im Ganzen wiirden im Jahre 1852 74,637 Centner Erze und 19,880 Centnei’ 
haltige Zeuge mit einem Gehalte von 35,111 Mark Silber und 33,985 Centner 
Blei durchgesetzt. Der Verlust bei dem Hiittenprocesse betragt 6*/* pC t an 
Silber und 36 pCt. an Blei, also im Ganzen 2282 Mark Silber und 12.234 Centner 
Blei. ‘

Herr F. F o e t t e r l e  legte eine von dem k. k. Bergmeister Herr G. Va l l a c h  
eingesendete Zeichnung einer im vergangenen Sommer in dem Sclilaggenwalder 
Zinnbergbaue vorgekommenen interessanten Gangverwerfung vor. Der Gellnauer 
Zinngang, bei 3 Zoll machtig und gegen Sudost unter 40 Grad fallend, so wie ein 
ihn kreuzendes, ebenfalls siidostlich unter 95 Grad failendes, und durch ihn ver- 
worfenes Hangend-Gangtrumm wurden von drei bei ein Viertel- bis einen halben 
Zoll machtigen, gegen Nordwest unter 50 Grad failenden und bei 5 Zoll von ein- 
ander abstehenden Lettenkliiften der Art durchsetzt, dass durch die zwei ausseren 
ein bei 10 Zoll langes Stiick des Gellnauer Ganges um die ganze Miichtigkeit in's 
Haiigende gleichsam gehoben und zwischen ihnen eingeschlossen erschieib 
wahrend die mittlere Lettenkluft geradlinig durch dieses Stiick durchging; fiber 
dieser Verwerfung vereinigten sich jedoch diese drei Lettenkliifte an der Beruh^- 
rungsstelle mit dem Hangendtrumm zu einer einzigen Kluft, welche dasselbe derart 
durchsetzte, dass es um seine ganze Machtigkeit im Liegenden der Kluft in die 
Hohe gebogen erschien. Aehnliche Verwerfungen kommen in dem durch zahl- 
reiche Zinnerz fuhrende Gange durchsetzten krystallinischen Erzgebirge ziemlich 
h^ufig vor.

Herr F. F o e t t e r l e  legte ferner ein von dem Verfasser, demk. k. Oberst 
und General-Adjutanten in Agragi Herrn R. Baron von Schmi d  burg,  der k. k. 
geologischen Reichsanstalt zugesendetes Werk: „Grundziige einer physicalisch 
vergleichenden Terraihlehre in ihrer Beziehung auf das Kriegswesen" zur Ansicht 
vor. r Der Herr Verfasser hat durch tief eingehendes und erfolgreiches Studium 

^ e r  physicalischen Geographic und Geologic die Terrainlehre auf einen neuen 
Standpunct gestellt, indem er sie aus den Principien dieser beiden Wissenschaften 
ableitet; das Werk enthalt daher nicht bloss die Terrainologie und Nomenclatur 
fur die verschiedenen Terraineigenheiten und Formen, sondern fiihrt dieselben 
auf die Ursaehen ihres Daseins und ihrer Entstehung zuriick und gibt demnach 
auch in gp^angter Kurze das Wissenswertheste aus der physicalischen Geogra-
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pine, Geognosio, Geologic und d'erBodenhmde. Es entspricht hierdiirch ni^it niir 
dem Zwecke, zu dem es verfasst wurde, zum Unterrichte fiir Militiirs, sondern es 
diirfte mit dem besten Erfolge aueh in anderen Untcrrichtsanstalteii uls Lcilfaden 
zup allgemeinen Kenntniss der Erd«berfl3chen-Beschaffenheit angewendet werden. 
♦ Scliliesslich legte Herr F. P o e t t e r l e  das von Herrn Dr. K. Z e r r e n n e r  
im Auftrage des k. k. Pinanzministeriums Verfasste und der k. k. geologischen 
Reichsanstalt zugesendete Werk: „Einfiibrung, Fortschritt und Jetztstand der 
fiietallurgischen Gasfeuerungim KaisertbumeOesterreich“ vor. Einem schoii lange 
von Eisenhiittenleuten gehegten Wunsche entsprechend, gibt das Werk in vier 
A1)scbnitten die Theorie der Benutzung der Case nach den dariiber vorhandeiien 
^erschiedenen Werken, ferner eine Zusammenstellung der Versuclie mit selbst- 
stSndiger Gasfeuerung, der verschiedenen Elaborate dariiber und wissenscballt- 
licben Correspondenz, eine Uebersicht des gegenwartigen Gasbetriebes der 
osterreichfsehen Hiittenvverke, und am Schlusse einC'Zusammenstellung der euro- 
fiaisehen Literatur uber Beniitzunĝ  ̂der Gasfeuerung bci Hiittenprocessen. Der 
Werth dieses Werkes, dessen Verfasser durch seine vielseitigen wissenschaft- 
lichen Arbeiten ohnchin ruhmlichst bekannt ist, wird insbcsondere noch dadurch 
grhoht, dass Herrn Dr. Z e r r e n n e r  nicht nuralle nothwendigen amtlichen Quellen 
4fu Gebote gestellt wurden, sondern er auch melirere der Hiittenwerke, bei denen 
die Gasfeuerung eingefiihrt ist, persSnlich besichtigt bat.

Sitzung vom 29. .lanner 1856.
Herr Dr. M. H S r n e s  legte ein Verzeichniss von 87 Arten subfossiler See- 

Iblerreste aus Kalamaki am Isthmus von Korinth vor, welche Herr Theodor von 
H e l d r e i c h ,  Dii’ector des kSnigl. botanischen Gartens in Athen, kiirzlich an 
das k. k. Hof-Mineralien-Cabinet eingesendet hatte. Dieselben wurden von Herrn V. H e l d r e i c h  selbst auf dem Wege von Kalamaki nach Lutraki in einer Hiilie 
von 30 — 36 Puss iiber dem gegenwartigen hoch-sten WassCrstande des nahen 
Meeres gesammelt. Sie finden sich daselbst in einem aus zahllosen Muschelfrag- 
menten zusammengebackenen Kalksande, in dem kleine abgerollte Stucke von 
Serpehtin und rothlichein Quarz eingcbettet sind. Sammtliche Arten leben noch- 
gegenwartig in dem angranzenden Mcere. Unter ganz gleichen Verhaltnissen 
'sind Shnliche Ablagerungen- fossiler Reste fast an alien Kustcn des mittellandi- 
Schen Meeres gefunden wordcn; so auf Morea selbst, auf Rhodus, Cypern, Sici- 
dien, an den Kiisten von Italien (Pozzuoli), Algerien, Spanien u. s. w. Diese That- 
sachen lassen vermuthen, dass in einer friilieren Epoche die das mittcllandische 
Meer begranzenden Lander gehoben wurden, ja sorgfaltigere Studien lassen 
selbst die Annahme als wahrscheinlich erscheinen, dass sammtliche Continente, 
Europa, Asien und Afrika, diesem Hebimgsprocesse unierworfen waren. Nach 
dieser Ansicht hatte sowohl der atlantische Ocean, als auch das mittellandische 
Meer zur sogenannten Neogen-Epoche eine weitaus grossere Ausdehnung gehabt, 
denn es war in Europa der siidwestliche und siidliehe Theil von Frankreich, das 
Mpinzer- und obere Donaubecken', das Wiener- und ungarische Becken,'die nord- 
deutsche Ebene, ein grosser Theil Russlands, das weite Po-Thal u. s. w, mit 
Wasser bedeckt. Das kaspische Meer stand noch in unmittelbarer Verbindung mi^ 
dem schwarzen Meere; Afrika selbst war eine Insel, denn dieLandenge von Suez 
besteht nach den Bohrungen, welchd die Commission zur Anlegung eines Canales 
eingeleitet hat, grosstentheils aus fossilienreichen Tertiarablagerungen, die sich 
erst zu jeiier Zeit gebildet liaben konnten. Die BeschalTenheit der Wtiste Sahara, 
ferner die haufigen Funde' von Neogen - Fossilien in den Provinzen Oran und
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Algerian deuten darauf hin, dass ein grosser Theil Nord-Afi'ika’s zu jener Zeit 
Meeresgrund war. — Diese Hebung, von der wir so viele sprechende Beweise 
habeii, kann aber, nach den Erscheinungen zu urtbeilen die sieh uns darsteUeir, 
keine plotzliehe gewesen sein, sondern muss ansserst iungsam stattgofunden 
huben; denn wir finden in alien Schichten der Neogen-Ablagerungen Europa’js 
eine successive Yeranderung der Fauna, bis endlich dieselbe ganzlich jener 
gleicht, welche gegehwartig noch im Meere Icbt. So finden wir in den unteren 
Schichten dieser Ablagerungen Reste von Thio4en, welche einen subtropiscben 
Charakter zeigen. Die Fossilien der darauf folgenden Ablagerungen ndhern sieh, 
je mehr die klimatischen Verhaltnisse zu den jetzigen herabsinken, den gegen- 
wartig im mittellandiscben Meere lebeiiden Thieren, so z. B. stimmen von den 
aus Kalamaki eingesendeten Arten SO mit den im Wienerbecken vorkommendei? 
Yersteinerungen uberein. \

Je mehr jedoch in Folge der Hebung der Wasserspiegel sank und je mehr 
sieh das Wasser selbst durch das Zustrbmen von siissem Wasser in geschlossene 
Becken anderte, deslo eher starben die Seethiere, welche unter 4<esen V«rhSK- 
nissen nicht mehr leben konnten, aus, und es bildete sieh eine neue Fauna 
(Cerithien- Schichten) im brakischen Wasser, wie wir dieselbe noch heutigen 
Tages am kaspischen Meere sehen; endlich sank der Wasserspiegel so sehi '̂ 
dass auch selbst diese Thiere nicht mehr leben konnten, und die wenigen Fluss'^ 
wasser-Mollusken in unseren Fliissen sind die letzten Ueberreste jener reichen 
Fauna, welche die Meere belebte, die unsere Lander bedeckten.

Herr Bergrath Ritter v. H a u e r  iibernahih statt des, am personlichen Er- 
sebeinen verhinderten Freiherrn v. H i n g e n a u die Fortsetzung der von diesem 
am vorletzten Dinstage abgebrocbenen Mittheilungen , fiber die Braunkohlenlagev 
des Hausruckwaldes in Ober - Oesterreich. Die Lignitflotze zeigen nach ihren> 
bergmannischen Aufschiussen auf 30 bis SO Klafter in's Gebirge ein sehr sanftes 
widersinnisches Yerfliichen und nehmen dann eine beinahe horizontale Lage an. 
Diese Flotze sind- gegenwSrtig von verschiedenen grosseren und kleineren 
Unternehmungen in Abbau genommen, unter welchen die Bergbaue der Traun- 
thaler Gewerkschaft, des Grafen v. S a i n t - J u l i e n  und des Herrn Aloys Mies-  
b ach durch ihren Umfang den grossten Theil der bekannten Ablagerung bedecken- 
Der Abbau ist durchaus auf die einfachste Weise durch Stollen in Angriff genom
men und mittelst Kreuzstrecken pfeUermassig zum Abbau vorbereitet. Diese Ab- 
baumethode ist wenig kostspielig, zumal die Festigkeit der anstehenden Kphle' 
nur wenig Aufwand auf Zimmerung erheischt. Der Ausschlag bezilFert sieh nach, 
den, in den obigen Bergwerken gemachten Erfahruhgen im Mittet auf 96 Centner 
per Kubikkiafter. Die an sieh genngen Gestchungskosten erhiihen sieh jedoch 
wesentlich durch die Kostspieligkeit des Transportes. Zwar haben die Traun- 
thaler Gewerkschaft und der Graf S a i n t - J u l i e n  bereits zwei Eisenbahnen von 
ihren Gruben bis Ottnang und Breitenschfitzing mit namhaRem Geldaufwande aus- 
gefiihrt, allein noch immer ist eine Strecke bis. zur Gmundner Eisenbahn mit 
Pferden zurfickzulegen und dann Von Linz aus nur nachZulass des Wasserstandes 
die Fracht auf der Donau nach Wien moglich., Da sieh jedoch die bereits ferti- 
gen Eisenbahnen der genannten Bergwerke bis an die bereits genehmigte Trace 
^er Linz-Salzburger Bahn erstrecken, so, tritt mit der Ausfuhrung dieser und der 
Wien-Linzer (W est-) Bahn eine neue Aera fur diese Braunkohlenlager und deren 
Yerwerthung ein. Dann aber wird es auch mbglich sein an Ort und Stelle die 
geologisch gunstigen Bodenverhiiltnisse der Umgebung dieser Bergbaue entweder 
durch Rfibenanbau fur Zuckerfabriken, oder durch Benutzung des massenhaft im 
Hangenden der Lignitflotze aufgebauften kieselreichen Schotters und mit Hiilfe
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der Fortschritte der Gasfeuerung, wozu sieh die Lignite besonders eignen, fiir 
grossartige Glasfabriken auszubeuten, an denen es in jener Gegend sehr gebricht.

Der Schlieip ist ein vortreffliches Material fiir Thonwaaren; die Nahe der 
Salinen .wiirde selbst Industriezweige, welche billiges Salz bediirfen, dort in un- 
njittelbarer Nahe des Brennstoffes rechtfertigen; allein eben weil gegenw3rtig 
eine Menge so vortheilhafter Conjuncturen zur Erweiterung des Bergbaubetriebes 
im Hausruekgebirge’ sich zeigen, glaubt Herr 0. Freiherr v. H i n g e n a u ,  dass 
es billig sei, die in den Berichten der Reisecommissare der k. k. geologischen 
Reichsanstalt enthaltenen und schon vor fijnf Jahren berichteten Daten zusammen- 
geslellt in neuerliche Erinnerung zu bringen und zu zeigen, dass ein halbes De- 
cennium,‘bevor der gegenWartig erwachte-Unternehmungsgeist auch dieWolfsegg- 
Traunthaler Lignite einer industriellen Beachtung unterzog, die geologische 
Reichsanstalt durch Erforschung der geologischen Vorbedingungen derselben und 
durch Hindeutung auf die technische Verwendbarkeit des Kiesschotters, des 
Schliers und den Braunkohlen selbst sowohl ihrer wissenschaftlichen Aufgabe 
entsproehen, als auch nicht verabsaumt hat, die industrielle Bedeutung derselben 
klar auseinander zu setzen, wie das insbesondere in einem Berichte Herrn Simo
ny’s im Juli 1830 gesdhehen ist. — Die interessante Geschichte der ersfen Ent- 
deckung und ersten Bergbauversuche in dem geschilderten Braunkohlenrevier 
beabsichtigt Freiherr v. H i n g e n a u  ein anderesmal mitzutheilen.

Herr M. V. L i p o i d  besprach die Verbreitung des Diluviums und der 
Tertiarformation in dem im vorigen Jahre von ihm geologisch aufgenommenen 
sudbstlichen Tbeile von Karnten.

Diluvium begleitet den Draufluss vom Rosenthale bis zu dessen Austritt aus 
Kiimten bei Unter-Drauburg und bedeckt die grossen Ebenen des Jaunthales 
bei Eberndorf und Bleibiirg. Untef den Seitenthalern der Drau besitzen nur das 
Vellachthal bei Eisenkappel und das Missthal bei Polana und Guttenstein kleine 
Diluvialablagerungen. Die MSchtigkeit des Diluviums wachst an der unteren Drau 
bis 300 Wiener Fuss an. Es besteht aus Schotter und Conglomeratea; nur ver- 
eiozelt, bei Eberndorf, Sorgendorf und Loibach, ist Diluviallehm zu linden. Bei 
Peretschitzen noi'dilch von Eberndorf an der Drau treten fiber dem Diluvium ausr 
gedehnte Kalktufflager auf, welche zu Bausteinen beniitzt werden.

Die Tertiarformation bildet einen nur wenig unterbrochenen von West nach 
Ost liegenden Hugelzug am nordlichen Fusse der karnfnerischen Kalkgebirge 
vom Rosenthale bis an die Granze Steiermarks, wo derselbe nach Windischgratz 
fortsetzt. Im Innern der Kalkalpen, isolirt yon dem hezeichneten Hiigelzuge, sind 
nur bei Windisch-Bleiberg eine grossere Tertiarablagerung und im Loibel-, Frei- 
bach- und Loibniggraben, so \Vie am Rischberg unbedeutende Tertiarbecken 
zu Caden.
• Die Tertiarformation besteht im wesflichen Tbeile des Terrains am rechten 

Drauufer und im Jaunthale bis Klobassnitz fast ausschliesslich aus Conglomeraten, 
die grbsstentheils in horizontalen Banken theils als Vorberge dem Kalkgebirge 
angelagert sind, theils sich, ^ie westlich von'Eberndorf, in vereinzelten Kiippen 
und Hiigeln aus dem Diluvium erheben. Diese Conglomerathiigel und Vorberge 
sind als eine Fortsetzung des tertiaren Turia- und Satnitzgebirges am linken 
Drauufer zu betrachten. An der Drau, welche dieGonglomeratablagerungen durchif 
brochen hat, stehen dieselben haufig an beiden .Ufern in senkrechten Wanden 
entblosst an und tragen dadurch nicht wenig* zur Schonheit des landschaftlichei>» 
Charakters des Rosenthales bei. Die Machtigkeit der Conglomerate betragt durch- 
schnittlich. 100 W. Klafter; doch steigen die tertiaren Geschiebe im Rosenthale 
an dem Kalkgebirge bis zu 600 Klafter iiber die Thalsohle hinauf. Nachst Win>

    
 



^U uD gen der k. k. geologischen Reichsanstadk

disch-Blciberg «rscheinen die Tertiar-Conglomerate am Szebraberge noch in der 
Kobe yon 4000 Fuss fiber dem Meere..

Teitiaier Sand, Sandstein und, Tegel (Tbon) kommen in dem be?eiebneten 
westlichen Terrain nurselten zuTage, sind aberdagegen in dem'ostiicbenTbeile 
des Gebictes, bei Feistritz im Jauntbale, Loibach, Miss* Licscba und KottulacI} 
bei weitein vorberrscbend. Ueberall wo diese tieferen tertiilren Scbichten zum 
Vorsebein kommen, findet man aucb Spuren oder Flotze von lignitischer Braun- 
kohle in denselben, wie ira Windiscb-Feistritzgraben, naclist der neuen Brficke 
bei Stein, im Loibniggraben, bei Altendoyf und Klobassnitz, bei Loibacb, Miss 
und Liescha; jedoeh wurden bisher nur an den drei letztgenannten Puncteq ablmu- 
Viirdige Braunkohlenflotze aufgescblossen und in Abbau genommen.

Der Braunkoblenbau zu Unterort nficbst Loibacb hat drei durch mehrerft’ 
Fuss macbtige Tegelscbichten gescbiedene Kohlenablagerungen angefabren, deren 
oberste aus fiinf wenig machtigen, die mittlere aus einem 1 y* Fuss machtigcn 
und die unterste aus drei 1—2 Fuss maclitigen Flotzen bestebt^ welchen wieder 
ein- bis mehrzollige Tbonschicbteu zwischengelagert sind. Dessbidb^ sind die 
Braunkoblen im Aligemeinen dasclbst wenig rein. Im sandigen Thdne des Han- 
genden findet m.in die Helix inflcxa Martens (nacb Hei’rn Dr. H 6 r n e s’ Be; 
stimmung), welehe der neogenen Sfisswasserformatipn von Steinbeim in Wurtten\7 
berg entspriebt. Die Terfiarschiebten baben im Durcbschnitte ein Streichen nacb 
Stunde 9 und ein flacbes sudwestliches Einfallen.

Die Tertiarablagerung nachst. Missdorf, grosstentbeils aus Sand und Sand- 
steinen bestehend, ist von jener von Loibach durcb den Missberg, welcher aus 
alteren -Gebirgsehiebten besteht, so wie aucb von jener von Liescha durch das 
Auftreten von Gailthaler Sebiefern getrennt und isolirt. ,Sie schliesst ein 6 —7 Fuss 
maebtiges Braunkohlenlager ein, das zum Abbau vorgerichtet wird und aus meb- 
reren V*—1 Fuss machtigen Flotzen besteht.

Am wiebtigsten erscheint die Tertiarablagerung von Liescha sUdlich vô  ̂
Prevali, wo dieselbe ein iangliches, von West nadi Ost nacb Steiermark sich er- 
streckendes Becken ausfftilt. Sie ist S—600 Fuss fiber das Missthal bei Prevali 
erhoben und von demselben durch Thonglimmerscbiefer getrennt, Das Empor- 
dringen vonPorpbyren bewirkte die Erbebung und Scbcidung der Tertiarschicliten 
fiber die und von der Tballlacbe des Missflusses. Im Norden begranzen Tbon; 
glimmersebiefer, im SOden Gailthaler Sebiefer und Liaskalke das Lieschaer Ter- 
tiarbecken. Die Reihenfolge der Tertiarschichten, wie sie durch den Kohlenbau 
gonstatirt wurde, besteht vom Liegenden zum Hangenden aus weissem feuer- 
festen, dann bituminosem Liegendthon, dem Hauptkoblenllotze, bituminosent 
Hangendthon mit untergeordneten Kohlenflotzen, grauem Hangendthon mif 
Pflanzenresten, gelbem Sand mit Kohlennestern, Sandstein und Conglomerat, 
thonigem Sand und SOsswasser-Mollusken, endlicb aus Kalkgerolle und Breccien- 
Kalk. Die Pflanzenreste bestimmte Herr Professor Dr. F. U n g e r  ijnd theilte 
das Resultat im Novemberhefte des Jalires 1858 dcr Sitzungsberiebte der Kais. 
Akademie der Wissensebaften mit: Unter den Petrefacten erkannte Herr Dr. 
H a r n e s  Melania tnrrita Klein und Helix, Stehiheimensis Klein, welcbe 
aucb im Sfisswasserkalke von Steinbeim und Zwiefalter gefunden werden,, Ver- 

'moge dieser Bestimmungen gebprt, das Lieschaer Becken der neogenen Tertiar- 
formation und zwar einer Sfisswasserbildung an. Das Hauptkoblenflotz besitzt 
eine durchscbnittliche Macbtigkeit .von 3 Klafter, nimmt aber in der Tiefe an 
Macbtigkeit derart ab, dass es deiwAnschein hat, es keile sich daselbst aus. 
Das Streichen ist, mit geringen Abweichungen am westlichen Ende desselben, 

»T)ach Stunde 7. gerichtet, das Verflacben nacb Siidon und zwar mit 15 Grad
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Neigung, die aber in der Tiefe zu 8 Grad herabsiiikt; Der bisberige Aufschluss, 
welcher nach dem Streichen 600 und nach dem Verflacbeii 300 Klafter betragt, 
zeigt, dass das^bst eine niuldenfdrmige Lageruiig des Koblenflotzes nicht statt- 
habe und dass dasselbe uicbt an das siidlicbe Berggebiinge aufsteige. Der Abbau 
de» Kohlenilotzes wird durch 4 Hauptstollen mit Eisenbahnen und durch vier 
Schacbte, deren einer ein Dampfmaschjnen-Schacht, vermittelt. Die Erzeugung 
betragt gegenwartig mit einem Personale von 840 Mann taglich 3000 bis 
3500 Centner, somit jabrlieh fiber 1 Million Centner Stuck- und Kleinkohle, 
welcbe zum Betriebe des Puddlings- und Waizwerkes zu Prevail dient.

Herr Dr. Friedrich Rolke legte den von Seite der Direction des geogno- 
stiseh-montanistiscben Vereiiies von Steiermark zu Anfang dieses Monates an die 
Mitglieder des genannten Vereines ausgegebenen Jahresbericht vor. Es entbfilt 
derselbe ausser dem geschaftlichen Theile, wie schon in fruheren Jahren, die der 
Vereins-Direction von Seite der k. k. Berghauptmannschaft zu Leoben uberlasse- 
nen amtiichen Ausweise fiber die steierinfirkisebe Berg- und Huttenproduction 
des vorletzten Jahres, ferner di'ei geognostische Aufsiitze. Der erste derselben 
besteht in einem vorlaufigeri Berichte des Vortragenden fiber die im Sommer i 855 
ausgefuhrten geognostischen Untersuchungen im westlichen Theile von Mittel- 
und Unter-Steiermark, die beiden anderen sind von den Herren Albert Mi l l e r ,
k. k. Professor an der montanistischen Lehranstalt in Leoben, und Ferdinand 
S e e l a n d ,  k. k. Assistenten an derselben Anstalt, und enthalten die Ergebnisse 
ihrer geognostischen Aufnahme der Umgebungen von Leoben.

Den ersteren Gegenstand behielt Herr Dr. R o l l e  einer spateren ausffihr- 
lichereri Mittheilung vor. Die beiden letzteren Aufsiitze enthalten die Unter- 
suchung eines bereits wiederholt schon von Gedgnosten untersuchten Gebietes 
und enthalten daher nichts wesentlich Neues; dieAufgabe, welche die beiden 
Herren Verfasser sich gestellt zu haben scheinen, beschriinkt sich auf die genaue 
Darstellung der ortlichen Vorkommen der Gegend, namentlich aber die genauere 
Absonderung der verschiedenen Gneiss-, Gliinmerschiefer- und Thonschiefer- 
Lager, welche in Jener Gegend auf einander folgen und zu interessanten Quer- 
schnitteH Anlass geben. Herr A. v. M o r l o t  gab bereits einen solchen; der von 
den Herren M i l l e r  und S e e l a n d  gegebene diirfte wohl auf sorgfaltigere wie- 
derholte Beobachtungen sich grfinden; es sind darin eine grossere Anzahl beson- 
derer Gesteinslager unterschieden.

HerrV. Ritter v. Z e p h a r o v i c h  legte eine meisterhaft ausgefuhrte gra- 
phische Darstellung der Nlveauverhaltnisse und der Wasserwirthschaft des Blei- 
und Silberbergbaues zu Pribram, von dem ehemaligen Markscheider daselbst, 
Herrn E. K l e s z c z y n s k i ,  vor und erlauterte dieselbe nach dessen Begleitworten. 
Von den zu Pribram belindlicben 12 Schachten ist der tiefste —  nach dem Stande 
ira Jahre 1853 — der Adalberti-Schacht mit nahezu 2088 Fuss absoluter und 
424 Puss relativer Teufe, da er 1664 Fuss fiber dem Meere angeschlagen ist, 
dann folgen der Maria- und der Anna-Schacht, ersterer mit 1890, letzterer mit 
1848 Fuss absoluter Teufe, die relative betragt bei beiden 184 Fuss, der Prokopi- 
Schacht, — auf dessen Kranz, 1736 Fuss fiber dem Meere und 870 Fuss fiber 
der Moldau.bei Liscbnitz, die fibrigen im Bilde bezogen sind — mit 1692 .fuss 
absoluter Teufe, endlich die fibrigen, welche geringere Teufe erreichen. — Zura 
Verstandaiss der Wasserwirthschaft wurde ein Situationsplan beigelegt; derselbe 
zeigt die 4 W'asserbehalter, den Sophien-Teich im Pilkathale, den Franz Karl-, 
den Wokaczower und den Hochofner Teich und die Wasserleitungen, theils ^ e r - ,  
theils unterirdisch zu den verschiedenen Prems und Kunstradern bei den„Scb8ch- 
ten, zu den Poch- und Waschwerken und zur HUtte fohrend. Die Kraftwfisser
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finden, nachdem sie gewirkt, ihren Abfluss theils auf dem Jost^phi II. Erbstollen, 
Oder sie werden in den Litawka-Bach geleitet. Eine eigene Tabelle weist fiir 
jeden Punct das zu Gebote stebende Gefiille, die Kraft und andere in Recbnung 
kommcnde Daten ausfubriich nacb.

Scbliesslich vvurde ein Tableau vorgezeigt, in welchem Hr. A. Hutze lmann 
den Gang zur Anscbauung gebracbt, nacb weicbein die Pribrainer Erze den ver- 
schiedenen Aufbereitungs-Manipulationen unterworfen werden. Jede der Haiipt- 
arbeiten bildet eine Gruppe, in welclier die dabei fallenden Producte in Kreise 
verzeicbnet sind, die, je nachdem sie bei der weiferen Aufbereitung einerlei oder 
verschiedenen Manipulationen zugewiesen werden, mit gleicher odev verschie- 
dener Farbe gezogen sind, so dass man eine leichte Uebersicht gewinnt in der 
Verfolgung des Weges vom rohen Erze bis zur Hiitte oder in die wilde Fluth.

Am Sciilusse legte Hr. F. F o e t t e r l e  die im Laufe des Monats ,Tanner an 
die k. k. geologische Reichsanstalt theils als Geschenke, theils im Tausche ein- 
gelangten Druckschriften zur Ansiebt vor.

Sitzung am 12, Februar 1856.
Herr D. S t u r  gab eine allgemeine Uebersicht seiner Arbeiten im Sommer

18S5. Er hatte das Comel i co ,  das oberste nordlicbste Piavegebiet, und die 
Carnia,  beide im nordlicbsten Tlieile des Venetianischen, geologischaufzunebmen.

Das Comel i co  besteht aus den Thalern Comelico superiore, Valle Digone, 
Valle Visdende, Sappada und Valle Prisone. Die kesselfdrmig erweiterte Thal- 
mulde, in welche die Gewasser dieser funf Thaler einmiinden, heisstdas Comelico 
inferiore, und ist 2900 Fuss iiber dem Meere gelegen. Aus diesem Kessel fliesst 
nun der sclion bedeutend angewachsene Piavefluss durch eine schmale nach 
Siidwesten gericbtete Spalte, urn seinen Weg dann weiter nach Suden zo 
verfolgen.

Die Carn i a  besteht aus einem grossen Langstbale, in welchem Resiutta, 
Tolmezzo, Villa, Ampezzo und Forni liegen, und aus den Querthalern: Canale di 
Gorto, Canale di S. Pietro und d’Incarojo und der Valle di Moggio, die alle von 
Norden nacb,Siiden berablaufend unter einem rechten Winkel in das von Osten nach 
Westen laufende Langsthal einmiinden. Diese' Quertbaler sind in ihren nordlichen 
Theilen abermals durch eine zweite langsthalformige Einsenkung, in welcher 
Prato, Ravascletto, Treppo, Ligosullo und Paularo gelegen sind, unter einander 
verbunden, so dass in derselben wie bei Ravascletto und Ligosullo nur sehr niedere, 
kaiim 1000 Fuss iiber den. Thalsohicn liegende Siitlel vorhandeu sind. Dies^ 
langsthalformige Einsenkung ist als eine Fortsetzung des grossen Laiig.sthales zu 
betraebten, in welchem Pontafel, Malborghetto, Tarvis, Ratschach u. s. w. lifegen- 
— Alle Querthaler der Carnia entspringen in einer langsthalformigen Ein
senkung, die von Osten nacb Westen streichend zwei entgegengesetzt laufenden 
Biichen ihre Entstehung gibt, so dcr Canale d'Incarojo in der Einsenkung des
T. Cerraveso und R. di Lanza, der Canale di S. Pietro in der Einsenkung von 
Timace, der Canale di Gorto in der Einsenkung am Monte Cresta Verde nbrdiich von 
Forrj Aroltri u. s. w. Auf diese Weise ist die Carnia von Tbalern, die entweder 
von Osten nach Westen oder von Norden nach Siiden laufen, durchzogen und dadurch 
in Gebirge zerschnitten, die, wie das Gebirge des Monte Arvenis, regelmassig vier- 
eckige Abgranzungen zeigen.

fn dem nun naher markirten Gebiete sind die Gebirge aus Gebilden dreier 
Formationen zusammengesetzt; es tritt hier namlich die Kohlenforncation, die 
Trias- und Liasformation auf.
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Die Kohlenfopmation bildet die Wasserscheide gegen das Gailthal, sie besteht 
aus Schiefern und Kalksteinen, in welchen letzteren am Monte Canale bei Collina 
viele die Koblenformation bezeichnende Versteinerungen aufgefunden wiirden, und 
reicht bis nach Comelico inferiore, Valle Visdende, Bosso d’Avanza, Rigolato, Rava- 
scletto, Palussa und Paularo herab. ^

An die Gebilde der Koblenformation reihen sieh nach Siiden die der Trias- 
formation. Sie bestehen aus bunten Sandsteinen, Muschelkalk (Guttensteiner 
Schichten), aus Keuper-Sandsteinen und Hallstatler Kalken. Die Guttensteiner 
Sohichten sind haufig in Rauchwacken und Dolomite umgewandelt und iiberlagern 
gewolinlich ausgedehnte und sehr machtige Gypsstocke, wie bei Comegliano, 
Treppo und Ligosullo, dann zwischen Raveo Enemonzo und Esemon, westlich von 
Villa und an vielen andern Orten. Die Guttensteiner Kalke bei Naveo und die 
bunten Sandsteine bei Cludinico enthalten gering machtige Einlagerungen einer 
ausgezeichneten guten Kohle. Die Hallstatter Kalke des Clapsavon bei Forni haben 
den Ammonites Aon Miinst., Ammonites Johannis Aastriae Klipst. und mehrere 
andere geliefert. Dureh allê  diese Gebilde der Triasformation von den bunten 
Sandsteinen aufwarts bis in die Hallstatter Kalke ist die Ilalobia Lommeli Wism. 
verbreitet.

Im sudostlichenWinkel der Carnia, imNordosten.Osten und Siiden vonTolmezzo, 
wie am Monte Verzegniss, Monte Facit, Monte Mariana, Greta Granzaria und 
Zucco di Boor treten Dachsteinkalke auf und iiberlagern die Triasgebilde ganz 
regelmassig. Am sQdlichen Abhange des Monte Mariana ist die Dachsteinbivalve 
in diesen Kalken haufig zu trelTen.

Beinahe in alien griissern Thiilern der Carnia und des Comelico kommen die 
Ablagerungen der tertiaren Conglomerate und Gerollo vor. Die Conglomerate sind 
besonders ausgedehnt siidlich von Tolmezzo bei Ceclans und im Verzegniss, dann 
bei Invillino, Preone, .Socchieve, Ampezzo, Pignarossa und Forni, im Canale 
d’Incarojo bei Salino und Paularo, bei Paluzza und bsflich von Pesariis im Canale
S. Canziano. Die Gerblle sind insbesondere in Comelico, dann bei Collina, Come
gliano, Ravascletto, Ligosullo, Raveo und Enemonzo abgelagert.

Diluvial -  Ablagerungen kommen in dem besprochenen Terrain nicht vor. 
Dagegen ausserordentlich ausgedehnt und auf eine dem Ackerbau verderb- 
liche Weise sind die Alluvial -  Ablagerungen entwickelt. Man sieht da ausge
dehnte, von einem bis zum andern Thalabhange reichende Schuttfelder, die sich 
alle Jahre wieder erneuern. Am meisten entwickelt sind sie im Gebiete des Canale 
di S. Pietro, dann bei Tohnezzo und Araaro.
_ Herr D. S t u r  sprach am Schlusse noch seinen besonderen Dank dem k. k. 
Bezirksamts-Adjuncten zu Comegliano, gegenwartig k. k. Commissar zu Agordo, 
Herrn Tbomas d e B e n e d e t t i ,  aus, der durch seine freundliche und hbehst wirk- 
same Unterstutzung Herrn Dion. S t u r  wesentlich in der Losung seiner Aufgabe 
bebilflich war.

Herr V. Ritter v. Z e p h a r o v i c h  legte ein neues Vorkommen des Hartit in 
Oesterreich, von Rosenthal bei Koflach in Steiermark, vor und beschrieb dasselbe 
nach einer Mittheilung hieriiber von Herrn Dr. G. A. K e n n g o t t  (siehe dieses 
Heft, Seite 91).-

Herr Bergrath Franz Ritter v. Hauer  legte eine von Herrn C. W. Gumbel ,  
kiin. bayerischen Bergmeister, eingesendete und fur das Jahrbuch der k. k. geoln- 
gischen Reichsanstalt bestimmte Abhandlung: „Beitrage zur geognostischen Kennt- 
niss Tirols und Vorarlbergs“ vor. (Siehe dieses Heft Seite 1.)

Herr J)r. Ferd. H o c h s t e t t e r  besprach den Inhalt einer so eben von dem 
k. sachsischen Herrn ObeAei’ghauptmann Freiherrn v. Beus t  in Freiberg erschiei^
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nenen Sclirift „U€ b e r  d i e  E r z g a n g z f i g e  im s S c h s i s c h e n  E r z g e b i r g e  
in i b r e r  B e z i e b u n g  zu d-en d a s i g e n  f * o r p h y r g a n g e n “ von welcber der 
Verfasser ein Exemplar an Herrn Sectibnsratb Hai d i n g e r  und eines an ibn selbst 
freundlicbst eingesendet hatte. Freiherr r. Beus t  fasst darin in abniicher Weise, 
wie in einer fruheren Schrift „uber ein Gesetz der Erzvertheilung auf den Frei- 
berger Gangen", auf deren wichtigen Inhalt Herr Director H a i d i n g e r  im ver- 
gangenen Winter aufmerksam gemacbt, die Resultate der Detail-Beobachtungen 
in grossartigem Gesichtspuncte zusammen und entwickelt e i n f a c h e  Ge s e t z e  
liber die Erzverbreitung zunachst im sachsischen Erzgebirge und dann in Europa 
uberhaupt. Den Ausgangspunct der Betrachtung bilden die vier Hauptlinien des 
Gebirgsbaues, die im Erzgebirge und den benachbarten Landern als Erhebungs- 
systeme gedacht einen entschiedenen Einfluss ausgeiibt: E r z g e b i r g s l i n i e  
(Streichen Stunde 6), S u d e t e n l i n i e  (Stunde 8 '2 ) , B o h m e r w a l d l i n i e  
(Stunde 11) und eine v i e r t e  Linie nach Stunde 3. Es wird nachgewiesen, dass 
die Porphyrztige in Sachsen und den angranzenden Landern diesen Hauptrich- 
tungen gefolgt, dass die sachsischen Kohlenbassins mit den machtigeren Porpbyr- 
ziigen einen merkwiirdigen Parallelismus zeigen und dass ebenso in den Erzgang- 
ziigen des Erzgebirges und speciell denjenigen der Freiberger Gegend jene 
Hauptlinien und die entsprechende Richtung der Porpbyrziige charakteristisch 
hervortreten. Durch diese Richtungs-Coincidenz gibt sich eine hocbst beachtens- 
werthe gegenseitige Beziebung der drei geologischen Bildungen kund, eine gegen- 
seitige Abhangigkeit von einander, so dass sich wichtige praktische Folgerungen 
daran kniipfen lassen. Freiherr v. B e u s t  maeht bemerklich, dass man innerbalb 
des von den Porphyrziigen durchsetzten Terrains uberall eine bedeutende Erz- 
entwickelung erwarten diirfe, ivo das Nebengestein derselben giinstig gewesen, 
so dass auch die Gegenden des sogenannten Niederlandes in Sachsen bis zur 
preussischen GrSnze bei Konigsbriick.Strehla, Leipzig u. s. w. moglicherweise bau- 
wurdige Erzlagerstatten enthalten konnten. Ebenso sei das Vorhandensein eines 
Kohlenbassins von grosser Ausdehnung unter der Porphyrdecke zwischen Rochlitz 
und Grimma sehr wahrscheinlich und wenigstens nicbt undenkbar, dass aucb der 
Tharander Wald und das Pgrphyrterrain von Meissen Steinkohten bergen konnten.

Mit gespanntester Aufmerksamkeit foigt man dem Schluss dec Schrift, in 
der Freiherr v. B e u s t  grosse einfache Gesetze fiber die Erzverbreitung in Europa 
fiberhaupt entwickelt. Die Haupterzbildungen in Europa gruppiren sich auf ein
fache, deutlich erkennbare Linien, deren Richtungen ebenfalls der Sudetenlinie 
und Erzgebirgslinie folgen. D ie e r s t e  e u r o p a i s c h e  E r z z o n e  geht von den 
Ufern des schwarzen Meeres in Bessarabien durch die Moldau, Bukowina, Nord^ 
Ungarn, Ober-Scblesien, Sachsen, den Harz, Teutoburger Wald und tritR jenseits 
des Canals genau in die grossen Bleidistr(cte von Derbyshire und Cumberland. 
Die z w e i t e  scheint sich von den Ufern des atlantischen Meeres bei Lissabdn 
quer durch Spanien, Sud-Frankreich, Ober-Italien, Illyrien, Karnten nach deffl 
Banat und SiebenbUrgen zu ziehen. Sie muss mit der ersten im Kaukasus ein 
gewaltiges Schaarkreuz bilden und jedenfalls dflrfte im Bereich dieses Gebirges 
ein bedeutender Metallreichthura zu erwarten sein. Dieser Schluss des Freiherrn 
von Reus t  scheint eine hSchst merkwfirdige Bestatigung in eiitem Reisebericht 
desk,  persischen Bergbau-Directors C z a r n o t t a  zu finden, der zwar nicbt im 
Kaukasus, aber doch verhaltnissmassig unwe%Javon, im Zendgebirge bei Tabriz, 
einen so ungewohnlichen Metallreichthum fattd, dass er es „ein potencirtes Erz
gebirge nennt" und die Gebirgskette zwischen i^ultania und Kasbin als eine ein- 
zige riesige Masse von Eisenstein beschreibt. Die d r i t t e  europaische Erzzone, 
von der ansehnlichenBreite von 80—90 Meilen, erscheint ipi mittleren und nord-
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lichen Theile vonEuropa; im nordwestlichen Theile von Spanien, dem Hundsruck, 
dem Erzgebirge, Nassau und Westphalen, dem sudlichen Theile von Belgien, der 
Bretagne und den kleinen Inseln des Canals. Auf der Kreuzung dieser Linie mit 
der ersten liegen zum grossen Theil die sachsischen Erzgebilde und habeu da- 
durch schon die Vermuthung einer grossed Bedeufsamkeit fur sich. Schliesslich 
wcist Freiherr v. B e u s t  auf die einfachen geraden Linien hin, welche den sach
sischen Zinnzug mit den Zinnerzlagerstiitten von Limoges in Frankreich und von 
Galizien in Spanien und eben so das Quecksilber bei Almaden in Spanien, in 
Toscana, bei Idria und in den ungarischen Fahlerzen verbinden. In ahniicher 
Weise hatte Herr Director Ha i d i nger  (1849) nacbgewiesen, dass alle bis jetzt 
bekannten FundOrter von Borsaure und borsaurehaltigen Mineralien (Sassolin, 
Datolith, Boracit) auf einer nordsiidlichen Hauptlinie liegen, die die Insel Vulcano 
mit Arendail in Norwegen verbindet und auf einer Querlinie, welche von Arendal 
dureh Uton und Salisburycrag bei Edinburgh gebt.

1st es bis jetzt auch nicht gelungen, so merkwiirdige Verhaltnisse zu er- 
kUiren, „gleichen wir“, wie Freiherr v. Beust  selbst mit den Worten von S a u s -  
s ur e sagt, „einem Wanderer, der seinen schwierigen Weg beim matten Schimmer 
einiger Sterne sucbt“, so liegt doch schon ein grosses Verdienst darin, die Rich- 
tung des Weges gezeigt zu haben. Die v. Beust'sche Schrift ist von Neuem ein 
Beweis, von weleber Bedeutung fiir Wissenschaft und ihre praktische Anwendung 
es ist, die unendlicli vielen von den Geognosten genammelten einzelnen Thatsachen 
in grosse Gesichtspuncte zusammenzufassen, den Blick iiber partielle Localver- 
haltnisse binweg auf das Ganze zu richten und einen grossen Massstab anzulegen, 
wie er freilich nur durch Geist und Steliung gleich hervorragenden Mannern der 
Wissenschaft gegeben ist.

Herr Karl Ritter v. Hauer  besprach die in der Uihgegend von Langenfeld 
in Krain vorkommenden Gypslager. Das Terrain wurde im vorigen Sommer durch 
Herrn Dr. Karl P e t e r s  wahrend seiner geologischen Aufnahmen untersucht. Ein 
besonderes Augenmerk hatte Herr Dr. P e t e r s  den Lagerungsverhaltnissen des 
Gypses zugewendet, weleber theil weise in den Handel gebi-acht wird und sich 
unter den dortigen Landwirtben eines sehr gutenRufes erfreut. Herr Dr. P e t e r s  
bezeichnete in seinem an die k. k. geologische Reiehsanstalt eingesendeten 
Bericbte die Umgegend von Langenfeld als in geologischerBeziehung sehr interes- 
sant. Ein schroffer Kamm von Dolomit des oberen Kohlenkalkes ziebt als alteste 
Sehichte dieses Gebietes von der Planiza bstlich in das Thai von Planina fort, 
ungefahr in der Mitte des Siidabhanges der Gebirgskette. Nordlich folgen darauf 
4jnmittelbar die Guttensteiner Schichfen, welche zwischen der aus Hallstatter Kalk 
bestehenden Plevenuza und der ihnen selbst angehorigen Roschizza einige be- 
stimmbare Muscbeln enthalten. Siidlich<lagegen fallen davon sehr steil die Werfener 
Schichfen ah, welche unweit von Belzabach beginnen und mit reichliehen Gyps- 
lagern versehen Qber Birnbaum gegen Assling fortstreichen. Von diesen Gyps- 
lagern ist besonders das nordlich von Langenfeld vorkommende wegen seiner 
Machtigkeit und seiner bereits praktisch erprobten Brauchbarkeit als Diingmittel 
von hober Wichtigkeit. Es lasst diess holTen, dass der Besitzer desselben, Herr
H. J a n s c h a ,  seiner Zeitwohl einen regelmassigen Abbau einleiten werde, worauf 
ihn auch Herr Dr. P e t e r s  im Interesse der dortigen Landwirthscbaft dringend' 
aufmerksam machte. Dem Aeussern nach ist dieser Gyps von grauer Farbe und 
sieht sehr unrein aus, verdankt aber eben seiner gleichformigen Beimengung von 
thonigen und kalkigen Massen seine vorzugliche Brauchbarkeit. Der Gehalt an 
kohlensaurem Kalke betragt 12S  Procent. Merkwiirdig ist endlich nocb sein 
hoher Gehalt an Bittersalz, der 14-4 Procent ausmacht.
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* Sitzung am 19. Februar 1856.
Herr Director Ha i d i n g e r  legt die P r e i s m e d a i l l e  e r s t e r  Cl as s e  von 

Silber, zur Ansicht vor, welche in Folge der zu der allgemeinen Agricultur- und 
Industrie-Ausstellung in Paris von der k. k. geologischen Reichsanstalt einge- 
sendeten geologisch colorirten Karten’den s a mmt l i c h e n  T h e i l n e h m e r n  an 
den Arbeiten derselben als C o l l e c t i v - A u s z e i c h n n n g  zugesprochen wurde 
und welche er bei der feierlichen Vertheilung am 13. Februar durch Se. Excellenz 
den k. k. Herrn Minister Ritter, v. T o g g e n b u r g  in Empfang genommen hatte. 
Die Medaille wird in dem Institute aufbewahrt werden zur immerwahrenden Er- 
innerung an die hohe Anerkennung, welche unsere Arbeiten in Paris gefunden 
haben, aus Veranlassung eines Wettkampfes in der Darlegung von Industriegegen- 
standen, der zwar friedlicher Natur, aber darum doch nicht minder ernsthaft war. 
Herr Director H a i d i n g e r  spricht sich inbesondere dafiir dankbar aus, dass die 
Medaille auf diese Art dem Institute zuerkannt ist, nicht dem Einzelnen, welcher 
gerade jetzt an der Spitze desselben steht, denn die Arbeiten sind in der That 
die Arbeiten Vieler und die angestrengtesten Arbeiten dazu, welche in dem kleinen 
Raum der Karten im Auszug und in Farben dargestellt sind. Bereits in unserer 
Sitzung vom 24. December 18S5 wurde dieser hohen Verdienste gedacht, hier 
wollte Ha i d i n g e r  aus den Vorgangen jener Ausstellung nur noch ein Mai jene 
denkwurdige Stelle aus der Rede des Prinzen Napol eon  in’s Gedachtniss riifen: 
„Wetteifer immer und (iberall, nirgend Nebenbuhlerschaft." Im Leben freilich 
sehen wir viel von der letztern, Nichtachtung, Herabsetzung, Hindernisse; in 
unserer eigenen Geschichte diirfen wir uns mit freudigem Herzen das Zeugniss 
geben, dass das erstere uns stets mehr gegolten hat, und gewiss wird eine all- 
gemcine Befolgung des Spruches einen wahren Fortschritt in unseren gesell- 
schaftlichen Verhaltnissen bezeichnen.

Herr Director Ha i d i nger  legt ferner den von dem kaiserlich russischen 
Staatsrath, Herrn Dr. R e n a r d  einstweilen an ihn personlich eingesandten Bericht 
vor fur die Sitzung vom 28. December 1855, zur Feier des fiinfzigjahrigen Be- 
standes der kaiserlicben Gesellschaft der Naturforscher zu Moskau, iiber die 
Geschichte und die Arbeiten der Gesellschaft in diesem Zeitraum, von dem Vice- 
prasidenten Herrn Staatsrath Alexander F i s c h e r  v. W a l d h e i m  erstattet. Er 
ist so lehrreich, dass seiner billig hier mit einigen Worten gedacht werden sollte. 
Die Gesellschaft wurde von dem Vater, Gotthelf F i sc  her ,  nach seinem Geburtsort 
in Sachsen spater v. Waldhe im,  damals Professor an der Moskauer Universitat, 
im Jahre 1805 gegrundet und bis zu seinem im Jahre 1853 erfolgten Tode auf 
das sorgsamste gepflegt. Zuerst durch freiwillige Beitrage der Mitglieder allei^ 
gehalten (gegenwartig 30 Rubel jahrlieh), verlieh ihr spater, nach der Heraus- 
gabe des fersten Bandes ihrer Denkschriften, der Kaiser A l e x a n d e r  den Titel 
einer kaiserlicben Gesellschaft, so wie auch die Postportofreiheit. Sp2ter erhielt 
sie erst eine einmalige, dann nach dem Erscheinen des siebenten Bandes eine 
jahrliche Subvention durch den Kaiser Ni k o l au s  von 5000 Rubel Assignaten, 
die spater auf 10,000 Rubel erhSht wurde, so wie sie auch vielfaltig von zahl- 
reichen Gonnern unterstiitzt wurde. Vorzuglich nahmen sich des Fortschrittes 
der.Gesellschaft auch ihre Prasidenten an, die Ras umof f s ky ,  O b o l e n s k y ,  
P i s s a r e f f ,  Gol i t z i n ,  St roganof f ,  Gol okhvas t of f ,  Nazimoff .

Die Gesellschaft hat bis jetzt 16 Bande Abhandlungen und 28 Bande des 
seit 1829 begonnenen Bulletins, dazu noch mehrere andere, zura Theil grbssere 
Werke herausgegeben. Uns sind diese sammtlichen Werke vorziiglich durch die 
in denselben enthaltenen palaontologischen Forsehungen, namentlich von dem 
verewigten Gotthelf F i s c h e r  v. W a l d h e i m  selbst, so wie der eines P a n d e r ,
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Bojanus ,  E i c h wa l d  und Anderer ungemein wielitig. Herr Dr. Rena r d  selbst, 
unser hochverehrterCorrespondent, leitet aber allein und unausgesetzt mit grosster 
Hingebung die Publication der wissenscbaftlicben Werke sowohl als auch die 
Correspondenz, vorziiglich die auslandisclie, und ibm vorziiglicb wiinsehte auch 
Herr Director H a i d i n g e r  bier seine Verehrung darzubringen.

Nur wenige Worte wollte Herr Director Ha i d i nge r  auch einem ganz neuen 
statistischen Werke weihen, das er als werthvolles Geschenk dem wahrbaft ge- 
lehrten Vorstande der administrativen Bibliothek des k. k. Ministeriums des Innern, 
Herr Dr. Constant Wu r z b a c b  v. T a n n e n b e r g  verdankt, und in welchem auch 
unserer k. k. geologischen Reichsanstalt und ihrer Arbeiten auf das anerkennendste 
gedacht ist. Welche Masse von Kenntniss in Spraehe und Gegenstand nach alien 
Richtungen des Kaiserreichs. Es ist diess die „bibliographisch-statistische Ueber- 
sicbt der Literatur des bsterreichischen Kaiserstaates vom 1. JSnner bis 31. Dec.
1854.“ Es war eine hochst gluekliche und dankenswerthe Verfiigung Sr. Excellenz 
unsei'es gegenwartigen Herrn Ministers Freiherrn Alexander v. Bach,  die Tbat- 
sache der einzuliefernden Pflichtexemplare aller Drucke zu einer zusammenzu- 
stellenden literarischen Uebersicht zu beniitzen. Hier ein wichtiges Ergebniss 
derselben, auf welches ich mich freue, in der nachsten Sitzung der „geographischen 
Gesellscbaft" wieder zuruckzukommen. Mochte eine der Wirkungen darin be- 
stehen, dass man auch statistiscb einsieht, wie so manches noch an wissenschaft- 
licher Bewegung gewonnen werden sollte! *

In dieser letzterenHinsicht schatzte sich HerrDirector Ha i d i nge r  gliicklich, 
gerade jetzt von einem neuen bescheidenen Anfang einer Gesellschaft fur Natur- 
kunde in dem benachbarten Pressburgzu boren, vornamlich durch unsere Freunde 
Herren Professor K o r n h u b e r  und Mack bevorwortet. Wirheissen sie herzlich 
zu gemeinschaftlichen Arbeiten willkommen, die unsin dem Fortschritt unserer 
Forschiingen nicht fehlen werden.

Herr F. F o e t t e r l e  theilte eine kurze Uebersicht der Resultate der geolo
gischen Aufnahme mit, welche er im verflossenen Herbste in dem sudwestlichen 
Theile von Mahren fur den Werner-Verein zur geologischen Durchforschung von 
Mahren und Schlesien in Brunn durchgefuhrt hat. Das aufgenommene Gebiet 
schliesst sicb unmittelbar an das in den drei vorhergegahgenen Jahren im sud
westlichen Miifaren ISngs der Ssterreichiseh-bbhmisch-mahrischen Granze durch- 
forscbte Terrain an und reicht von Briinn (iber Bitischka, Tiscbnowitz und Gross- 
Meseritsch nbrdlich iiber Obitschtau bis an die bohmische Granze und ostlich bis 
an den Zwittawafluss, mit einem Flachenraum von nahe 35 Quadratmeilen. Der 
ungemein ausdauernden Thatigkcit des Herrn H. W olf, der auch in diesem Jahre 
bei den Arbeiten sich betheiligte, hat es Herr P o e t t e r  le insbesondere zu danken, 
ein s6 ausgedehntes Terrain noch in* der zweiten Halfte der fur solche Aufnabmen 
giinstigen Zeit des vergangenen Jahres ausgefuhrt zu haben. Das ganze Gebiet 
gehbrt dem Hocbplateau an, das sich beinahe von der Donau langs der bobmisch- 
mahrischen Granze bis an die Zwittawa zwischen Zwittawka, Lettowitz und Brad- 
leny erstreckt; Seine mittlere Erhebung betragt auch hier zwischen 1200 bis 
1500 Fuss iiber dem Meere, und nur einzelne Puncte erreichen die Hiihe von 2000 
bis 2500 Fuss. Der aussere Gharakter dieses Landstriches ist daber ein sehr 
einformig wellenformiger, nur die Sehwarzawa und Zwittawa bieten durch ihren 
tieferen Einschnitt, letztere iiberdiess noch durch ihre ausgedehnten Tertiarbuchten 
einige Abwechslung der Gegenden dar. An einzelnen Puncten, wie bei Zdiaritz, 
Bobrau und Neustadtl tritt porphyrartiger Granit auf, sonst gehort das ganze Gebiet 
den krystalliniscben Schiefern an; unter diesen ist Gneiss bei weitem vorherr- 
schend, eine Varietat des letzteren tritt besonders durch die darin eingeschlossenen
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grossen Granatkrystalle, so wie durch den beinahe schwarzen Glimmer, namentlich 
in der Gegend von Straschkau, Iiervor; eiiie andere Varietal des Gneisses in der 
Gegend von Nemetzky, nbrdlich von Neustadtl, zeichnet sich durch die knollen- 
artigen Ausscheidungen von Feldspath mit feinen weissen Glimmerblattchen aos. 
Dem Gneisse eingelagert findet man zahlreiche Ziige von Glimmerschiefer. So 
Jasst sich ein solcher Glimmerscbieferzug verfolgen von der bohmischen Granze 
bei Borowietz uber Ingrowitz, Daletscbin bis Wrtierzitz; zwei andere macbtig 
entwickelte Ziige dieses Gesteines finden sich zwischen Wubr, Stiepanau, Ned- 
wetitz, Daubrawnik und Lauczka, ebenso mehrere Ziige bei Lomnitz, Lissitz, 
Tresztny, Kunstadt, Sulikow und Bogenau. Noch zahlreicher und in ihrer Strei- 
chungsrichtung constanter treten die Hornblendeschiefer auf. So findet man 
mehrere parallele Ziige bei Krzizanau und Pikaretz mit einer nordostlichen Strei- 
chungsrichtung. Die zwischen Frischau und Nemetzky auftretenden Ziige lassen 
sich beinahe ohne Unterbrechung in einer sudostlichen Hichtung bis Rozinka und 
Rozna, westlich von Nedwetitz verfolgen; ausgedelintere Partien dieser Schiefer 
kommen zwischen Wiestin, Prosetin und Dels, bei Bogenau und langs dem Krze- 
tinka-Bach bei Lettowitz vor. Mit den Hornblendeschiefern stehen zahlreich zer- 
steute Serpenlinmassen im innigen Zusammenbange, wie bei Dreibrunn, Lbotta 
bstHch von Neustadtl, bei Rozna und Nedwetitz, Bystritz, Straschkau u. s. w., 
auch hier fehlen nirgends die Zersetzungsproducte Opal, Gurhofian und Magiiesit. 

<Besonder.s wichtig in technischer Beziehung sind die Hornblendeschiefer durch 
ihre Fiihrung von Magneteisenstein, welcher an mehreren Puncten abgebaut wird. 
Den Glimmer- und Hornblendeschiefer begleiten zahlreiche, oft ausgedehnte Lager 
von krystaliinischem Kalkstein, der sich dureb seine Weisse und durch sein oft 
feinkorniges Gefiige nicht bloss zum Brennen, sondern selbst zu Kunstarbeiten 
trefflich eignen diirfte. In dem siidlichen Theil des Aufnahmsgebietes zwischen 
Tischnowitz, Laschanko und Domaschow wird der Gneiss von glimmerreichem 
Thonscbiefer uberlagert, der in seinen tieferen Theilen ein maclitiges Lager von 
einem dunkelgrauen krystallinischen Kalkstein enthalt. Zwischen diesem und dem 
Thonscbiefer findet man eine zersetzte Masse des letzteren, mit ausgedehnten 
sehr guten Biauneisensteinlagern. Auf der Ostseite werden die krystallinischen 
Schiefergesteine von Sandsteinen und Schiefern des Rothliegenden begranzt, das, 
von Norden kommend, in siidwestlicher Ricbtung gegen Rossitz zieht und bei 
einer mittlcren Breite von etwa 3000 Klaftem sich ostlich an den bekannten aus- 
gedehnten Syenitstock zwischen Briinn und Boskowitz anlehnt, von dem es ein 
schmaler Grauwackenkalkzug trennt. Der rothe Sandsteinzug wird stellenweise 
von Kreidebildungen, Tegel, Leithakalk und Lelim bedeckt. ,

Herr Bergrath Fr. v. Hauer.tlieilte aus' einem Schreiben, welches er von 
Herrn Professor L. de Konin ck in Ltittich whalten hatte, mit, dass es dem Letz
teren bei Gelegenheit einer Reise nach England und Schottland, die er im vorigen 
Sommer unternommen hatte, gelungen sei, auch in dicsen Landern zwei ganzlich 
verscbiedene Paunen der Kohlenformation nachzuweisen. Die eine entspicht jener 
von Vis6, der auch die Fauna von Bleiberg in Karnten angehort; die andere ist 
die von Tournay. Eine flieser Faunen schliesst die andere aus, obgleich sie beide 
einer und derselben ZeHperiode angehoren, wie sich Herr de Kon i nck  erst 
neuerlich (iberzeugte. —1 Eine andere nicht minder wichtige Thatsache, die Herr 
de Ko n i n c k  feststellen zu kbnnen glaubt, bestebt darin, dass ein grosser Theil 
des sogenannten alien rothen Sandsteines in England und im siidlichen Schottland 
durchaus nicht dem devonischen Systeme angehbrt, sondern die Basis des Kohlen- 
systemes bildet; es wiirde dann ein Glied dieses Systemes darstellen, welches 
sonst QberalPin Europa fehlt.
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Herr v. Ha u e r  legte, ferner eine ven Herrn Professor Dr. S. A i c h h o r a  

verfasste Beschreibung des Mineralien-Cabinetes des st. st. Joaimeums in Grata 
Yort Die Grundlage zu demselben wurde im Jahre 1811, glcicbzeitig mit der 
Errichtung des Joanneums selbst gebildet, als Seine kaiserlicbe Hoheit der durchi 
lauchtigste Herr Erzherzog J o h a n n  seine bScbst werthvoUeu und umfang-, 
reichen Sammlungen von Natur- und Kunstschatzen den Sfanden Steier-» 
marks widmete. Bekanntlich war die. Mineraliensammlung zuerst von Moh$ 
aufgestellt worden, und diese Aufsteilung war es, welche Veranlassung zu'deh 
unrerganglichen Arbeiten des berQhmten Meisters gab. Seither hat sich die 
Sammiung fort und fort Termebrt, theils durch Geschenke, unter denen wieder 
die des hohen Griinders.der Anstalt den ersten Platz einnehmen, theils durch die 
von den StSnden mit grosser Liberalitht gewahrten Mittel. Herrn Ai c h h o r n ’s '  
Arbeit nun gibt eine mit vielfachen belehrenden Zusatzen versehene Beschreibung 
dieser Sammiung, welche gewiss alien Besuchern derselben ungemein willkommen 
sein, und ihre Beniitzung undihr Studium wescntlicb erleiehtern wird. Der aus^ 
gedehnteste und wicbtigste Theil derselben begreift die systematische Mineralien
sammlung, die zum letzteQ Mai iin Jahre 1843 von Herrn Dr. G. H a l t m e y e r  
aufgestellt wurde; sie umfasst 4368 Nummern, ihr schiiessen sich allgemeine 
terrainologische, geologische’ und palaontologische Sammlungen an, die tlieils noch 
von Anke r ,  theils von Herrn A i c h h o r n  aufgestellt wurden, 'dann die Local- 
sammlungen von Gebirgsarten, Petrefaeten u. s. w. aus Steiermark, unter denen 
bCsondeqs die reichen, durch Herrn Professor Unger  zusammengestellten Samm
lungen von Pflanzenabdriicken bemerkenswerth sind.

■** Herr Dr. Ferdinand Ho c h s t e t t e r  bespricht die Verhaltnisse des Falkenau- 
Ellbogner Braunkohlenbeckens in Bbhmen. Mit einer Liinge von 3 und einer Breite 
von 4 ‘/ j  Meilen liegt dieses Becken in der tiefern Einsenkung zwischen dem 
Karlsbader Gebirge und dem Erzgebirge als mittleres Egerbecken, vora oberen 
Egerbecken getrennt durch die Bergkette bei Maria Kulm, vom untern Egerbecken 
bei Saaz und Teplitz durch machtige Basaltmassen. Das unterste Glied der Braun- 
kohlenformation hilden lockere SandsteinCr Conglomerate und ausserordentlieh 
feste Quarzsandsteine mit kieseligem Bindemittel, die in zahllosen Blocken an 
vielen Puncten der einzige Ueberrest dieses untersten Gliedes sind. Bei Altsattel 
enthalten die bis zu 100 Fuss Machtigkeit entwickelten Sandsteine viele Ptlanzen- 
I'este, darunter Blatter von Palmen. Daruber liegen 10—20 Fuss machtig Thone, 
bald mehr plastisch, bald mehr Schieferthone in alien Farben, zum Theil ausser
ordentlieh schwefelkiesreich (sogenannte „Kiesildtze“ bei Littmitz, Altsattel, 
Miinchhof, wo der Schwefelkies zur Fabrication von Stangenschwefel, Eisen- und' 
Kupfervitriol und Alaun gewonnen wird). In diesen Thonen liegen auch die zahlr 
reichen Flotze einer besseren Braunkohle, zum Theil sehr gute Glanzkohle, Flbtze 
vOu 1 —10 Klafter Machtigkeit, wie sie bei Altsattel, Grunlas, Granesau, Chodau, 
Neusattel, Jancssen, Putschirn u. s. w. abgebaut werden. Es ware eine Frage, 
von praktischer Wichtigkeit, ob sich niclit manche der. bituminbsen Schieferthone 
Und Blatterkohten, besonders bei GrOidas, zur Darstellung von Mineralbl und 
Paraffin verwenden lassen. Versuche in dieser Beziehung waren sehr zeitgemass.

So weitsind die Braunkohlenbildungen v o r b a s a l t i s c h ;  uber dieser alteren, 
in ihrer Sdiichtung vielfach zerstorten, zerbrochenen und verworfenen Braun- 
kohlenformation liegt aber in ungestbrter horizontaler Auflagerung eine nach- ,  
b a Oa l t i s c h e  Braunkohlenformation. Zwischen beide fallt die Epoche der bbh~ 
mischen Basalt-Ernptionen. Die ob.ere nachbasaltische Abtheilung ist charakterisirt' 
durch Basaltuffschichten, durch machtige Flbtze einer schlechteren Lignitkohle;^ 
durch dfinnschieferige lederaytige, Schie^rtbone J)®* Falkenau,, Grasset m it;

K. h. geologische ReiclltenstsH. 7. J^hrgait^ tSSS.ol. ^  * 2 4
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I'tlaDzeo^undlnsecteDresten, dardySOsswasserquarze mit Heliz-iResten beiLittmitz, 
^urch Susswasserkalke und durch grossen Eisenei'zreichthum (Brauneisenstein und 
Spharosiderit} in den obersten eisenschQssigen Letten. In die Periode der Braun- 
l^leribildung gehbriaucb die Btidangder maehtigen K a o l i n l a g e r  bei Ze t t l i t z  
unweit Karlsbad und an'vielen andern Puncten. Diese Kaoline sind an Ort bud 

tStelle untcr dem Einfluss der Tertiarwasser aus dem den Untergrund des ganzen 
Beckens bildenden Granit entstanden. E r d b r i t n d e  mil den charakteristischen 
Erdbrandproducten; Porzellan^aspis, gebrannte Thone aller Art, Braunkoblen- 
ascheii, Erdschlacken, gebrannte Eisenerze (stSngliger Thoneisenstein) u. s. w. 
linden sich bei Lessau und Hohendorf unweit Karlsbad und bei Konigswerth bej 
Falkenau. Sie sind entstanden duroh Seibstentzundung.

, Die Unterscheidung einer vorbasaltiseben. und nacbbasaltischen Abtheilung. 
der Ellbogner Braunkohlengebilde fubrt zur Losung einer g e o I o g i s c h e n F r a g e  
von Interesse. Die Glieder der unteren altern Abtheilung flnden sich namlich nicht 
nur in der Tiefe des Beckens, sondem auch auf dem hochsten plateau sowohl des 
Karlsbader wie des Erzgebirges in 2100 Fuss Meereshohe, wo sie durch Basalt- 
decken geschiitzt bis heute zum Theil mit Kohlenfldtzen, die abgebaut werdei) 
(am Steinberg und Trabenberg sudlich von Karlsbad), erhalten blieben. Die 
obere jiingere Abtheilung gehbrt durchaus nur dem Becken selbst an. Dieses 
deutet auf gewaltige Gebirgstorungen hin, die mit der Basalt-Eruption eintraten. 
Uin diese Erscheinungen zu erklaren, nimmt man gewbhniich eine letzte Hebung 
des ganzen Erzgebirges und Karlsbader Gebirges nach der Braunkohlepperiode 
an. Herr Dr. H o c h s t e t t e r  erklart die Erscheinung ini.Gegentheil durch eineii 

• gewaltigen Einbruch. Das Erzgebirge und Karlsbader Gebirge batten schondu 
fruhercn Periodeii ihre jetzige Hohe. Als aber die ungeheuren Basaltmassen dea 
buhmiscben Mittelgebirges und des Duppauer Gebirges aus dei* Tiefe kament da 
brach gleichsam der Schlussstein desGewbIbes, das bis dahin das Erzgebirge und 
Karlsbader Gebirge zu einem Ganzen verband, ein, und versank in die Tiefe. Das 
erstere altere Tertiarbecken war daher auf dem Gebirgsplateau. Das zweite* 
jiingere aber in dem durch den Einsturz gebildeten Becken. Daher die gewaltigeff^ 
Verwerfungen in den untern Abtheilnngen und die grossen BergstQrze, wie sicf 
in derNiihe von Karlsbad, bcsondcrs amSchbmitzstein,deutlich genug hervortretem 

Herr Karl Ritter V. Ha u e r  zeigte einen Apparat vor, welcher dazu dient,;r 
die Lbslichkeitsverhaltnisse von Salzen bei hoheren Temperaturen zu bestimmen^r 
Wenn man bedenkt, dass sich die Loslichkeit irgend einer Substanz fast mit jedenit 
Grade der Thermometer-Scala andert, so sind die verlasslicben Bestimmungen, 
welche wir in dieser Hinsicht besitzcn, nur wenige, gegeniiber den, zahlreicheif 
Liicken, welche in einer so wichtigen Frage noch unausgefiilU bestehen. Wier 
einfach aber die Bestimmnng der Lbsliclvkeit einer Substanz bei der statttindenden 
jeweiligen Temperatur ist, urn so inehr Scbwierigkeiten ergeben sich, wenn die 
Bestimmung fiir eine Temperatur .geschehen soil, welche um ein Bedeutendes 
hoher als die der umgebenden Atmosphare ist. Eine bisher gar nicht tiberschrittene 
Grhnze fiir die Temperatur wai‘ ferncr.den Versuchen fiber Loslichkeit durclw 
den Siedepunct der betrelfenden ge.s' l̂t îgten Flussigkeit gesteckt. Es gibt en((licb 
nur wenige Verbindungen, deren Lfislichkeit bei verschiedenen Temperaturen in 
so rcgelmfissigen Proportionen zu- oder abnimmt, um aus den bei bestimmten 
Wfirmegradcn gefundenen geldsten Quantitfiteh das Loslichkcitsverhaltniss fiir 
andere Temperaturen berechnen zu kdnnen. Man ist in der Regel auf. den directen> 
'Versuch angewiesen. Die Genauigkeit des Resultates aber wird bei hoheren Warnie-v 
graden sehr prekar. Das ncue Instrument nun, von Herrn von H a u e r  i,Tbecmor.
lysiiheter* benaiint, gestattet bei Temperaturen, die weit fiber 100 Grade liinfiiisr
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gehen; ift'^inem beliebigen Morhente ein oestimmtes Volum der mit dem Salze' 
gesattigfen Flussigkeit zu Isoliren und gibt daher die MogHchkeit, das L5$licb-^ 
keitsverhattniss dieses Salzes mit grosser Genauigkeit und bei Temperatureh zii 
bestimmen, bei welchen diess bisher ganz. unm5giich war. DasseH>e wurde nacli, 
tbeilweiser Angabe Herrn v. Hauer ’s dareh den Mechaniker am k. k. Josepbini-" 
schen InsUtutle, Herrn Siegfried Markus,  fur die k. k. geologische Reichsanstalt/ 
angefertigt. Es besteht aus einem aufwarls stehenden staricen kupfernen Cylinder'^ 
mit einem festen Boden und einem zu verschraubenden Deckel. Seitwarts ist ein 
Zapfen luftdicht und so dass er gedreht werden kann, eingelassen. Dieser Zapfen, 
halt im Innern des Cylinders einen Ring, in welchen ein kleines Gefass von be-^ 
stimmtem Voluminhalte gesteckt wird, dessen eine Oeffnung abwarts zieht gegen 
den Boden deS Cylinders. Auf diesen wird eine hinreichende Menge des Salzes 
gegeben, dessen LSsIichkeif bestimmt werden^oll; hierauf wird der Cylinder mit. 
der FlQssigkeit gefullt, luRdicbt verschrailbt und auf jene Temperatur erhitzt, bei 
welcher die LSslicbkeit der Verbindung untersucbt werden soli. Durch Umdrehung 
des Zapfens wird nun der Ring im Innern und mit ihm das kleine Gefass aufwarts 
gedreht und gleichzeitig durch eine angebrachte Vorrichtung verschlossen. Nimmt 
idan nach dem Grkalten das kleine GeBiss aus dem Cylinder, so hat (He weitere 
Bestimmung der in diesem Volum gelSst gfewesenen Salzmenge keine weitere 
Schwierigkeit.

.  ̂ Sitztingrain26. Fcbriiar 1850.
** Herr Director Ha id i nge r  hatte schoii in der letzten Sitzung mit einigeii 

Worten des neuen in Pressburg gegriindeten Ve r e i n e s  fur  N a t u r k u n d e  ge- 
dacbt. Durch freundliche Vermittelung eines der leitenden Mitglieder, des Herrn 
Di^G' A. Kornhf t ber ;  Urhalt er nun weitere Nachrichten, dazu Exemplare dcr 
Statuten Und des Berichtes fiber die erste olTentliche Sitzung, welche Nachrichten 
uns bier insbesondere nahe berfihren, da Herr Dr. K o r n h u b e r  selbst vielfaltig 
mit den frfihern Arbeiten der k. k. geologischen Reidisanstalt in Verbindung war 
und an denselben auch selbst Theil genommen bat. Die Crsten Besprechungen 
zitir Grfindung des Vereines gescbahen schon im Jahr 1833, Dr. K o r n h u b e r  
selbst, die Herren Df. v. Pawl i k o ws k i ,  Mack,  Freiherr v. Me d n y a n s k y  . 
rtahmeni den Icbhaftesten Anthdl. Statuten wurden besprochen, vorgelegt,. 
die A l l e r h S c b s t e  Genehtnigung erfolgte nebst cinigeh Modificationen, die 
atsogleich angenommen* wurden, so dass am 8. Februar die volisfandigste 
EHedigung in die Hand des provisorischen Ausscbusses gelahgte. 'VN'enige Tage 
Spater geschah die ErfiiTnung durch einen Vortrag des Herrn Magistratsrathes 
J i G f a  tzI.  HcrrDr. Kor nhube r  erstattete Bericht fiber die Bildung derGesell- 
schaft, wobei er Uatfirlich nichtUnterliess, Sr. k. k. . \ p o s t o l i s c h e n  M a j e s t a t  
deU innigsten tiefgefUhlten Dank im Namen der Stadt und des neuen Vereines 
in der erhebendsten, ehrfurchtsvollsten 'Weise darzubringen, der bei den Anwe- 
senden den lautesten Wiedwhall fand. Ein provisorisches Comite wurde ernannt 
und sodann von Herrri Dr. K o r n h u b e r  ein ErfifTnungsrortrag gebalten fiber die 
geologische Beschaifenheit der nfichsten Umgebung von Pressburg.

Wir begrfissen mit grfisster Freude den neuen gesinnungs-, geistes-.und ^ 
fachverwartdteir Verein, eiften neugebildeten Mittelpunct vervielfaltigter Kraft zur* 
Erwecknng d ^  Wetteifers seiner hochverehrten Theilnehmer und zur Erforschung 
unsdrfes schonen Vaterlandes.

t Hier uine Gesellschaft neu gebildet, im Joachimstbal eine erst vof vier Jahreii, 
neugebildeteGesellschaft,der mont an i s t i s cheV er  ein  im E r z g e b i r g e ,  in ein^‘ 
neues Stadium getreten. Herr Director H a i d i n.g e r  legte die erste Nummer der Zpit- '
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sfcbrift dess'felbeitvor, soTvie das fon dem Directorium herausgegebene Programm. Es 
ist erfrenlicb^ an sehen, wie sieh auf dteseArt ein nafiirlicher Fortschritt entwickelt. 
Namentlich woUte Herr Director H a i d t n g e r  aus dieser Veraniassung dem so hoch- 
rerdienten, kenntnissreichen, nnternehmendenVorstande des Joacbimsthaier Ober- 
amtes.Herrn k.k. Bergratb J. Wa l t h e r ,  seine Verehrung und den Ausdruck seiue« 
ipreude darbringen. jGewiss, das Blatt wird gate Friichte bringen, von beschei- 
dener Ausdebnung wie <es rst, nur ein Blatt monatlicb und um den massigsten 
Preis, sammt Postversendung jahrlich 2 fl. 42 kr., wird es nicbt fehlen, die Aiif- 
merksamkeit auf unser Joaebimsthal rege zu erlialten und auf das Erzgebirge, das 
a war nur kummerlichen UnterhaH auf seiner Dberflache gibt, das aber gewiss, 
ftoch grosse Schatze im Innern bii^t, die'nur der Anwendung vermebrter Kraft 
zur Ausbeutung barren, wie diess die neuen unter dem Ministerium des Freiherrn 
V. T b i n n f e 1 d begonnenen Arbeiten lehren, mit den von dem k. k. Herrn Sections- 
rath R i t t i n g e r  eingelefteten Anstalten, wozu noch eben jetzt die schiinen Ge- 
winnungsprocesse der Metalle aus den Silber-, Kobalt-, Uranerzen und die Dar- 
stetlung frelTlicber verkauflicher Producte, wie sie unser liochverehrter Freund 
Herr A. Pa t e r r a  uns mitgetheilt hat, gerechnet werden miissen. *

Herr Dr. M. Hornes  legte das 9. Heft des von der k. k. geologischen Reichsf 
ahstalt herausgegebenen Werkes: „Die fossUen Mollusken des Tertiarbeckens^ 
von Wien“ vor und gab eine kurze Uebersicht des Inhaltes desselben. i

Dieses Heft entbalt die Gescblecbter: Cerithium, Turritella, Phasianella,
' Turbo, Monodonta, Adeorbis, Xenophora und Trochus, im Ganzen mit 60 Artenv 

welcbe auf 5 Tafeln dargestellt sind.
L i n n e  batte die Formen, welcbe man gegenwartig Cerithien nennt, tbeils 

bei seinem Genus Murex, tbeils bei Strombm eingetheHt. Obgleicb schon A d a n s o m 
im Jahre 1757 die sammtiichen spitzeren Scbalen unter der Bezeicbnung: ^Cet'if 
tAtum" vereinigte, sogebuhrt dock B r u g u i e r e  das Verdiensb dieses Gescblecbt 
in der jetzigen Begranzung und auf gute und feste Charaktere gegrtindet zu 
baben, denn A d a n s o n nabm unter sein Gescblecbt Cerithium auch die Turritellen 
auf. L a m a r c k  und D e s b a y e s  babenkeine wesentlicben Aenderungen in der 
urspriingiichen Begranzung dieses Gescblecbtes vorgenonnnen; ietzterer scbeidet* 
nur eine ganz kleine Anzabl lebender und fossiler Formen aus, (be sich dadurcb 
anszeicbnen, dass sie, wdhrend sie imAUgemeinen ganz den Habitus der Ceritbieni 
tragen, am Biicken der Scbale an der letzten Windung gegeniiber der Mtinddng^ 
eine canalartige Oeffnung baben, etwa w\e Typkis. D e s b a y e s  nennt dieses 
Gescblecbt, da es gleicbsam 3 Oefifnungen bat, Triforis. B r o n g n i a r t  scbied jene-' 
Arten aus, welcbe an den Flussmdndungen leben und nannte sie Potamides, weif 
er glaubte diese batten aHemal nur eine Andeutung von Canal und einen DeckeL 
mit zablreicben Windungen; aliein es sclieint, dass weder der Mangel deseni* 
wickeken Canales an das Vorbandensein eines soicben Deckels gebiinden sei, noeb 
dass das Vorkommen an der Mtindung der Fliisse oder im Brakwasser notb<>/ 

,‘wendig mit einem dieser beiden Kennzeicben verbunden sei.
Nach D e s b a y e s  kennt man gegenwartig fiber 140 lebende Arten, welcbe 

tbeils im Meere, und zwar in alien Zonen, tbeils in den Lagunen, im Brakwasser 
und an der Mfindung der Flfisse leben. Sie kommenlim bauiigsten an den Kfisten 
im Sande, in der NShe von Felsen im Niveau jener Scbicbten vor, welcbe den 
Veranderungen ausgesetzt sind, die durch die Ebbe und Fluth bervorgebracht 
werden, und nabren sicb von Pflaiiz'en. Im fossilen Zustande zabit d’O r b i g n y  
an 540 Arten in seinem „Prodr6me^ auf; sie erscheinen zuerst in der Trias, ent- 
wickelten .sich im Jura und in der Kreide immer mehr, und scheinen in der EJocen- 
zeit das Maximum ihrer Entwickelnng erreicht zu baben, denn D e s h a  yen
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beschreibiaus dera Pariser Becken allein 1.37Arten. In der Neogenzeit riahmdn di6 
Cerithien an Grosse und Mannigfailigkeit der Formen immer mehr ab , und di# 
Jetztwelt liefert bei weitem nicht jene Anzahl yon Arten, welche sie im Vergieich# 
mit anderen Geschlechtern, die sich ebenindem Znstande ihrervollsten Entwicke^ 
lung beflnden, aufweisen sollte. *

Die Cerithien scheinen sich ungemein leicht zu vermehren, denn man findefr 
an den Kusten gewisse Arten in ungeheurer Anzahl; cbenso hat das Vorherrschen 
dieser Formen in gewissen Schichten des Pariser Beckens Veranlassung zur Be- 
zeichnung derselben als Cerithienkalkgegeben, und aiif glciche Weise haben sich 
in der Neogenepoche, vorzuglich in den ostlichen Theilen von Europa, theils lose, 
theils verhartete Sandschichten abgelagert, die zum griissten Theile aus Cerithien' 
bestehen, und daher auch mit Becht „ C e r i t h i e n s c h i c h t e n “ genannt werden. 
Von den 26 Arten. welche im Wiener Becken vorkommen, sind es insbesondere 
drei: C. pictum Bast., C. rubiginosum Eichte. und C. disjunctum Sow., welehc * 
wesentlich zur Bildung dieser Scliichten beigetragen haben, und ich mochte 
jedenfalls die erste als die bei weitem hauligere Art bezeichnen. Mit den Cerithien 
|;ommt nnr eine ganz kleine Anzahl von Arten anderer Geschlechter in diesen 
Bchichten vor, und die Fauna bleibt sich bei einer grossen Verbreitung dieser 
Ablagernng stets gleich. Diese Schichten bilden daher einen trefflichen Horizont 
zur Deutung der dariiber und darunter liegenden Vorkommnisse. Der Cerithien- * 
sand und Sandstein bezeichnet im Wiener Becken stets die obersten Glieder 
mariner Ablagerungen; Uber denselben liegt nur der ob?re oder Congerien-Tegel, 
welcher seine Entstehung dem Brakwasser verdankf,

Ausser diesen drei fiirdie Cerithienschichten so bezeichnenden Arten kommen 
noc^ 4 weitere, nSmlich: C. mlgatum Brug. var., C. minutum Serr., C. Bronni 
Pgrtsch und C. smbrum Olivi, haufig in den Tegelablagerungen vor, welche dem 
Leithakalke angehbren, mit denselben wecbsellagern oder denselben unterteufen, 
wie z. B. bei Steinabrunn. Eine Art, das Cerithium lignitarum Eichw., scheirit 
fiir jene oberen Tegelsehichten bezeichnend zu sein, welche Lignit fiihren, und
ii) der That hat sich diese Art im Wiener Becken unter denselben Verhiiltnissen 
gefunden; so im Dorfe Mauer bei Wien, dann in Zelking bei Molk u. s. w. Das 
iiberaus hSufige Vorkommen dieser Art in den Sandablagerungen bei Grund wird 
Vohl durch Verschwemmung erklart werden miissen, fur welche Erklarungsweise 
^uch das ungemein hstufige Vorkommen von Helices in denselben Ablagerungen 
spricht. Die letzte im Wiener Becken haufiger vorkommende Art, C. margari- 
tttceum endlich, scheint die unteretenSchichten des Wiener Beckens zu bezeichnen. 
Man hat diese Art bisher nur in Kohlenbauen langs der Donau und in einer Aus- 
buchtung des Wiener Beckens, in dem sogenannten Horner Becken, in Verein mit 
Apten gefunden, die dem jedenfalls alteren Mainzer Becken angelioren.

• • Die alten Conchyliologen nannten alle kegelfdrmigen, und die mehr oder 
weniger verlan'gert thurmformigen Schalen, ohne die so auffallende Verschie- 
denheit der Mundung zu berQcksichtigen: „Turbo“. So finden v/\v Turritella, 
Scalaria u. s. w. mit den eigentlichen Turbines vermischt, bis endlich L a m a r c k  
auf diese Verhaltnisse aufmerksam machte, und zuerst im Jahre 1799 das Ge- 
schlecbt Turritella mit demselfaen Umfange aufstellte, den es noch heufi^en 
yages hat- Die besten Merkmale zur Unterscheidung der Arten liegen nach 
Re e v e  in den ersten acht oder zehn Umgangen von der.Spitze abwarts, eine 
Erfahrung, zu der auch der Verfasser bei dem Studium der Wiener Formen ge- 
langt is t; unter dieser Griinze andert sich namlich die Sculptuc etwas, es treten* 
haufig mehcere Reifen hinzu, und die Urngiinge gcwinnen ein von dem fruheren 
ganz vonschiedenes Anseheo, je mehr sich die Scliale der Mundung naliert.

• ' ' ' t ■ 1* a
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Die Turritellen haben einen weiten Verbreitungsraum, und wobnen sowohb 
in beMelitlicber Tiefe als nabc an der Oberfldche. Im Mittelmeere kommen nur 
iwei verhaltnissmassig kleine Arten, T. triplicata Brace, und T. communis Risso, 
baufiger vor. Die Mebrzabt der Arten bewohnt die ostlichen Meere und die Kiisfen 
von Mittel-Amerika; einige Wenige sind aucb von Neuseeland, Australien und Van* 
Dietnehs-Land bekannt. Reeve  besebreibt und bildet in seiner Monograpbie 
dieses Gescblechtes 6S lebende Arten ab, wabrend d’O r b i g n y  160 und Bronn 
270 fossile Formen aufzahlen.

Im Wiener Becken gehbren die Turi’itellen zu den haufigsten Vorkommnissen; 
es finden sich zwar nur 9 Arten daselbst., aber diese in so zablloser Menge, wie* 
sonst ausser von Cerithium von keinem anderen Molluskengescblecbte. Als be- 
aonders bezeiebnend mflssen bervorgehoben werden: T. cathedralis Brong., eine 
m den Ablagerungen von Leognan und Saucats bei Bordeaux, der Tauraine, von 
Turin, St. Gallen und Hausbacb in Baiern haufiger vorkommende Form. Im 
Wiener Becken ist sie eine Seltenbeit und scbelnt dem Horner Becken, dessen k\y> 
lagerungen zu den altesten im Wiener Becken gezabit werden, fast ausscbliesslicb 
anzugeboren. m

In den Tegelablagerungen, die demLeithakalke angehijren, kommen besonders,! 
bauflg vor T. Mcpeli Partsch, T. vcrmicularis Brace., T. turris Bast., T. Arehi- 
medis Brong. und T. bicarinata Eichw.; alle diese Arten kommen zwar in den* 
tieferen Tegelscbicbten bei Baden, Mfillersdorf ebenfalls, aber da ungemein selten 

’ vor. Der Vei’fasser glaubt auf diese Verbaltnisse besonders aufmerksam macben 
zu sollen, da bei der Beurtheilung uber die geologiscbe Aufeinanderfolge der 
Schiebten im Wiener Becken niebt nur das Vorkommen einer Species uberhaupt, 
sondern vorziiglicb die Art und Weise des Vorkommens derselbdn den Ausschlag* 
geben wird. • .

Wabrend die obenerwabnten Arten den Tegelablagerungen die dem Leitbakalke. 
angehoren, eigentliumlicb zu sein scheinen, diii fte die T. subangulata Brace, fur 
die tieferen Tegelscbicbten bei Baden und Mbilersdorf bezeiebnend sein, denn sie 
kbmmt nur da in grosserer Ilaufiglieit vor, wabrend sie an den Ubrigen Localitaten. 
zu den Seltenbeiten gebort.

Das Gescblecbt Phasianella ist nur durch eine einzige Art, Pk. Eichwaldi 
HSrn., reprasentirt, die am naebsten der Pk. Aquensis d'Orb. von Merignac stebt; 
alleih obgleicb sie in ibrer Hauptform sicb derselben nahert, so imtersebeidet sie|> 
sich jedoch durch die so sehr bezeichnenden scbiefstchenden braunen Linien,K  ̂
da an den Exemplaren von Bordeaux nur engstehende braune .Puncte. wabrge-^ 
nommen werden konnen. Im Wiener Becken kommt diese Art fast ausscbliesslicb. 
nur in den Tegelablagerungen, die dem Leitbakalke untergeordnet sind, vor.

Das Gescblecbt Turbo begriff bei L i n n e  die beterogensten Dinge und es- 
sind nach und nacb Turritella, Scalaria, Pupa, Clausilia, LUorina, Delphinulw
u. s. w. davon abgetrennt worden. Bei L a m a r c k  .sind noch die Eitorina-Artett 

..damit vermengt, welcbe jedoch D-es hay  es in seiner neuen Ausgabe von La- 
•marck's Werke bereits zu trennen beflissen war. Die Turbines, von denen Reeve  ■ 
gegen 60 lebende Arten besebreibt und abbildet, ■ leben mit Ausnahme von 
T. rugosus, der im Mittelmeere vorkommt, in der heissen Zone und erreichen zum 
Theile eine bedeuteiide Grosse, wie z. B. T. olearius Linn. Die fossilen ArtenJ * 
von denen Bronn  in seinera ^Enumerator" 245aufzahlt, linden sich ven den siluri- 
schen Schicliten angefangen bis in. die Tertiarepoebe, indem sie immer an Formen- 
reichtlinm zunebmen. >

Im Wiener Becken kommen nur drei Arten vor, and zwar Ttrrbo rugosus Linn.,
T.. tubereulatus Serr. und T. carinntus Bars. Was vor^rst den Turbo rtufcsusi

    
 



Sitzungen d«r k A .  gco log il^cn  Reichsaiistalt. I 9I

delr in deirden Leithakalk angehbrigei^Tegelschichten zu Steinabrunn, Nikolsburg
u. s. w. sehr hautig vorkSmmt, betriffl, so unterliegt es keinem Zweifel, dass di^ 
ZurOckfubrung der fossilen Formen auf die lebenden Arten zu den grossten 
SchwierigkeitenimFachederPamontoIogie gebdrt; daherist es auch erkliirlich, das$ 
gegenwartig noch die verschiedensten Ansichten in dieser Beziehung unter der|̂  
Palaontologen herrscben. Wahrend die einen, wie Agass i z  und d 'Orbigny,  jede 
Oder fast jede Identifieirung laugnen, sind andere gleich bereit, aus ziemlich cnt'  ̂
fernten Aehnlichkeiten auf dieselbe Art zu scbliessen. Hier nun den Mittelweg zu 
iinden, ist die Aufgabe. Einerseits muss man zugeben, dass zwischen den fossiler) 
aind lebenden Formen so auiTallende Verschiedenheiten stattGnden, dass man, wie 
Agass i z  binlanglich bewiesen, auch bei aulTallend ahniichen Formen Verscbie- 
denheiten aufzuGnden vermag; andererseits variiren jedoch auch die lebenden 
Formen unter einander so stark, dass man die fossilen ganz gut als Yarietaten der, 
lebenden Arten gelten lassen kann. Ein (nerkwiirdiger Beleg des Gesagten sind 
die Wiener Exemplare von Turbo rugosus im Vergleicbe zu den ebenfalls vor- 
liegendeiv, haufig rorkommenden lebenden Indiriduen. Im Allgemeinen zeichnen < 
sich alle fossilen Formen, welche von den ersten Autoritaten fiir identiscb mit 
lebenden Arten betracbtet werden, durcb eine gedrungenere Gestalt, durch eine 
intensivere Bildung alter Erbabenheiten der Oberflaclie und durcb eine dickere 
Schale aus; diess findet auch bei den Wiener Exemplaren von Turbo rugosus statt.

L a m a r c k  hat das Gescblecbt iI/o»o^/o»ta ftir Formen aufgestellt, die im 
Allgemeinen den Habitus von Turbo baben, sich jedoch von denselben dadurcb, 
unterscbeiden, dass sie mehr oder wenigcr genabelt sind und an ihrer Innenlippe 
eine zabnartige Yerdickung zeigen. Die Monodonten sind Mcerscbnecken, sie leben 
in grosser Anzahl an denKiisten des mittellandischen und adriatiscben Meeres; es 
mftgen ungefahr 25 lebende und ein Dutzend fossile Arten bekannt sein. Im Wiener 
Becken kommen drei Arten vor, und zwar: Monodonta Araonis Bast., M. mamilla  ̂
A?idrz. und M. angulata Eichw., von denen die erste und letzte hochst wabr- 
scheinlich gegenwartig noch im mittellandischen Meere leben. ■

Das Geschlecht Adeorbls, welches S c a r l e s  Wo o J  im Jahre 1842 fiir 
kleine halbkugelige zusammengedrtickte, genabelte Formen aufgestellt hat, 1st im 
Wiener Becken nur durch eine einzigeArt, Adeorbis\VoodiHorn.,yoviv&i&t\, welche 
in den Tegelschicbten bei Steinabrunn, die dem Leithakalke angehoren, ziemlich 
hSufig vorkSmmt. *
'  Von dem Geschlechte Xcnophora (evn alterer Name fiir Phorus) kennt man . 

gegenwSrtig nach Phi l i pp i  eilf Arten, die nur in den heissen Meeren leben. 
De s h a y e s  vermiithete zwar, dass die so haufig an denKiisten vonSicilien fossil 
vorkommende Xenophora crispn Koiiig im mittellandischen Meere lebe, allein 
P h i l i p p i  bat in Erfahfung gcbracht, .dass diess ein IiTthum sei, der dadurch 
erttstanden ist,,dass- die trelflich erhaltcnen Schalen dieser Art von dem Meer- 
wasser aus iten lockereh Thonschiehten an den Kiisten, in denen sie eingeschlossen 
sind, ausgewaschen, dann von Seekrebsen als Wohnungen beniitzt werden, und , 
•so in die Netze der Fischer gelangen.

Das Vorkommen Von drei Arten dieses Geschlechtes im Wiener Becken, niim- 
lich' der Xenophora Dcshagesi Micht., X. cunuclans Brong. , X. testigeru Brdnn, 
ma^ als ein abennaliger Beweis gelten, dass zur Zeit der Tertiarablagerungen in 
diesem Becken daselbst eine hohere Teniperatur geherrscht haben miisse als 
gegenwartig im mittellandischen Meere voriianden ist, ja die Fauna nghert sich, 
scbohinehr der der Tropengcgenden, namentlich der am Senegal.

Die Arten des Geschlechtes Trochm sind sehr zahlreich ( Ph i l i pp i  filhrj 
20(> aft)’, sie leben 1n alien Meere^' verhveitct,^ hauptsaijhlieh an felsigeh Kijjten '
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u&d K&raltenbanken in sehr geringer Tiefe, Von fossilen Arten' sind ge'genwSrtig 
nach der Angabe von Bronn gegen 400 bekannt; sie treten schon in den altesten 
Schichten auf und nehmen an Anzahl und Formenreichtlium immer zu. Im Wiener 
Becken kommen vierzehn Arten vor: Trochus fanulum Gmcl, T. PodoUcus Dubois, 
T. Poppelacki Partsch, T. Celinae Andrz., T. Orbignyanus Horn., T. turriculu 
Eichw., T. Beyrichi Horn., T. conulus Linn., T. rtiUiaris Brocc., T. pictus Eichwt 
T. quadristriatus Dubois^ T. papilla Eichw., T. patulus Bro'cc. und T. biangtdatus 
Eichw. Von diesen Arten leben zum mindesten noch zwei gegenwartig haufig im 
mitteBSndischen Meere, nRmlich T. fanulum Gmel. und T. conulus Linn. Von zwei 
anderen Arten, T. turricula und T. miliaris Brocc., ist es noch zweifelhaft, ob sie* 
nicht im Mittelmeere lebenden Formen als Varietaten angeschlossen werden 
diirfen. Sechs Arten gehbren den Cerithienschichten an, namlich: T. PodoUcus, 
T. Poppellacki, T. Orbignyanus Horn., T. pictus Eichw., T. quadristriatus 
Dubois und T. papilla Eichic., von denen wieder der erste am haufigsten und 
zugleich am bezeichnendsten fiir diese Schichten ist. Die ubrigen Arten kommen airt 
haufigsten, mit Ausnahme des Trochus patulus, in den Tegelschichten bei Steina- 
brunn, die dem Leithakalke angehoren, vor. Dieser letztere gehort, so wie allenthalbeft 
in den neogenen Tertiarschichten Europa’s, zu den gemeinsten Vorkommnissed 
Hebt aber im Wiener Becken vorzOglich die Sandschichten, denn in den eigentlichen 
Tegelablagerungen ist er bisher gar nicht oder nur hochst selten vorgekommen^

Der Verfasser kann diese kurze Inhalt^anzeige nicht schliessen, ohne jenen 
Jlerren, welche ihn auch bei Ausarbeitung dieses Heftes kraftigst unterstiitzten, 
seinen lebhaftesten Dank auszudriicken, namentlich den Herren D o d e r l e i n  in 
Modena, Pec c h i o f i  in Floi’enz, Mi che l o t t i  in Turin, H e d e n b o r g  in Rhodus, 
N e u g e b o r e n  in Hermannstadt und P o p p e l a c k  in Feldsberg.

Herr Dr. Friedrich Rol l e  berichtete fiber die an Meeresmollusken reichen 
,Sand- und Tegel-Ablagerungen der Gegend von St. Florian in Mitfelsteiermark. 
Tegel und Sand nehmen hier ein Gebiet von etwa vier Stunden Lange und eben 
so viel Breite ein und werden imWesten von dem hohen Gneissgebirge der Kor- 
alpe (Landsberger und Schwanberger Alpen) und im Osten von dem inselartigefl 
Uehergangsschieferrficken des Sausals begranzt. Versteinerungen kommen an 
mehreren Stellen in zum Theil grosser Arten- und Individuenzahl vor, so nament- 
lic^ in der Gegend von Guglitz sudostlich von St. Florian. Von den Arten stiinmen 
ein grosser Theil mit solchen aus den mittleren Schichten des Wiener Beckens 

({namentlich denen von Gainfahren, Steinabrunn, Enzesfeld, Nikolsburg u. s. w.), 
andere sind eigenthfimlich. Von Gasteropoden erscheinen namentlich drei Turn-, 
tella-kriQn bezeiebnend, Turritclla gradata Menke und zwei neue Arten, Tum t- 
tella Partschi Rolle, eine der T. »iw</o6o«ewsts PnrtscA alinliche und ebenfalls 
stark gestreifte Art, Ijei der indessen einer der sechs vorhandenen Streifen und 
zwar von oben her gezahit der vierte, als ein starker abgerundcter Kiel vor- 
springt, ferner Turritella Hoertiesi Rolle, eine ebenfalls im Wiener Becken noch 
nicht beobachtete Art, mit fast ebenen Umgangen, auf welchen letzteren je  vier 
staidce scharfe Streifen verlaufen, deren zweiter und dritter am stfirksten sind. ' 
Nachstdem erscheinen zahlreiche Acephalen, woven wegen ihres gleichzeitigen 
Vorkommens im Wiener Becken Venus plicata Gmclin, Cardium Deshayesi Payr. 
und Area diluvii Lam., ferner als eine in der Gegend von St. Florian hfinfige, nn 
Wiener Becken aber wahrscheinlich Xehlende Art Lutraria Convexa Sotc. zu 
nennen sind. — An deni einzelnen Fundorten der Gegend ist mitunter eine ziem- 
lich aulTallende Verschiedenheit der vorhandenen Arten wahrzunehmen', docli 
erhalten diese Verschiedenheiten sich imme^ innerhalb der Granzeti einer und 
derselben Formation. Ein solchgs.ctwas von den ubrigenFundortcn dei* St. FloVianer
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Gegend abweichendes Vorkotnmen. stellen nanientlicb die Sand- and Tegel- 
Schicliten von Giotsch im Nordosten von St. Flovian dar,  welche das Liegende 
des Leitliakalkes yon Doxenberg bilden. Herr Dr. Rol le  zeigte von da ein der 
Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt angehorendes, von Vorsteinerungen 
gajiz erRilltes Stuck von kalkigem Sandsteine vor; man erkeiTnt darin in sebr 
gutem Erhaltungszustande tucina Ceonina Bast., L. cohmbella Lam., L. diva-  ̂
ricata Lam., Area diluvii Lam. u. s. w. Auefi diess sind wieder Arten die fur 

' die schon genannte Region der oberen Tertiargebilde als bezeichnend anzuselien 
sind. Die Vergleichung und Bestimmung dieser und einer grosseren Anzahl 
anderer steiermarkischen Fossilien geschaben am k. k. mineralogischen Cabinete, und 
in Bezug darauf nahm Herr Dr. RoHe  Gelegenbeit, auch hier dem Herrn Director 
P a r t s c h  und Herrn Dr. Hbr nes  fiir ihre vielfaltige Unterstiitzung der betref- 
fenden Arbeit seinen verbindlichsten Dank auszudriicken.

Herr M. V. L i p o 1 d legte die nunmehr vollst8ndig colorirte geologische Karte 
liber den sQdostlichen Theil von Karnten vor, und sprach fiber das Auftreten und die 
Verbreitung der alpinen Lias- und Jura-Formation in diesem Theile Karntens.
I- Die Da c b s t e i n k a l k e ,  charakterisirt durch das Vorkommen des Megalodus 
iriqueter Wulf., findet man sowohl in dem sfldlichen Kalkzuge an ’ der Granze 
Krains im Stou- und Koschutta-Gebirge, als auch im nordlichen Kalkzuge (Sin- 
gersberg, Obir, Petzen, Ursulaberg). Sie sind meistens in normaler Lagerung, 
ttberall den Cassianer oder Hallstatter Schichten (alpine Trias) aufgelagert und 
nehmen in der Regel die hochslen Gipfel und Plateaux der Kalkgebirge ein. Sie 
bilden keinen zusatnmenhangenden Zug, sondern ihr Zu.sammenhang wird vielfach 
durch die in den tieferen Thalern, Schluchten und Einsattlungen auftretenden 
Triasschichten unterbrochen.

Die dunklen'Katke der K o s s e n e r  S c h i c h t e n  mit den cbarakteristischen 
Versteinerungen derselben fand Herr L i p o i d  nur in dem nordlichen Kalkzuge 
vor, und zwar am Jogart- (Jeherto-)Berge sudlich von Eberndorf und im Mayr- 
holdgraben (Jessenigbauer) sudlich von ftliesdorf. Sie stehen daselbst im engsten 
Zusammenhange mit den Dachsteinkalken.

Die Jura-Formation wird durch rothe Kalksteine reprasentirt, welche durch 
die darin von Herrn Li po i d  vorgefundenen Versteinerungen, besonders die 
Aptychen, charakterisirt sind. Weisse Kalksteine, die mit den rothen im engen 
,geologischen Zusammenhange stehen, zShlte Herr L i p o i d  derselben Formation 
bei. — Auch die Juraschichten finden sich nur im nordlichen Kalkzuge vor, und 
zwar bilden sie daselbst an der nordlichen Abdachung des Obir-, Petzen- und 
Ursula-Gebirgzuges die niedrigeren Vorberge in einem nur wenig unterbro- 
chenen Zuge vom Freibachgraben an bis zum Czerni Wrch an der steiermarkischen 
Granze. Zahlreicbe Ammoniten findet man am Jbgartberg bei Eberndorf. Die 

juraschichten stehen in abnormer Lagerung gegen die Dachstein- und Hallstatter 
Schichten, mit welchen sie in Berfihrung kommen. — Jiingere Kalkformationen 

,Jiesseir sich im sfidostlichen Karnten nicht nachweisen. Nur am Gorna-Berge, 
.^fidlich von Bleiburg, erscheint ein Rudistenkalkstein, welches Auftreten der 
Kreideformation an keiner anderen Stelle mehr beobachtet wurde.

. AniSehlusse legte Herr Fr. F o e t t e r l e  die im Laufe des Monats Februar 
an die k. geologische Reichsanstalt theils als Tausch, theils als Geschenlc ein- 
gegangenen Druckschriften zur Ansicht vor.

Sitzung am 4. Marz 1856. ^
Herco Dii’ector H a i d i n g e r  legte ein Stuck eines hbchst merkwurdigen 

Vorl^ommeps vpn ^uarz Vor, dem man mit vollem Rechte die nahere Bezeichnung

R.li. g^ologiache ReiohsaaaUlt. 7. Jahr^aag 1856. 1.
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eines Kiesel-Pisolithg Oder Erbsensteiiies, dem Karlsbader ahn.iicl)^geben konnte. 
Es wurde vor wenigen Tagen von’ dem Director der k. k. montanistisehcn Lehr- 
'^nstalt in Pribram, Herni J. Gr i m m ,  eingesandt. Ein grosses Stuck davon war 
dem letzteren aiis den Waldungen zwischen St. Benigna und Obeznitz gebracht 
wo|rden, aber, v<m einem losen Blocke herriihrend, ohne nahere Bezeichnung <des 
Fundortes oder Nachweisung dcr Art des Vorkommens. Das Ansehen der Varie- 
tat ist in der That iiberraschend schon. Sie gehort eigentlieh zu der Abtbeilung 
der Eisenkiesel, und zwar sind beide Abarten, der gelbe und der rothe, vor- 
handen, aber mit diesem regelraassigen Unterschiede, dass der rothe Eisen
kiesel in Kugeln von etwa 2%  — 3 Linicn Durchmesser in dem gelben Eisen
kiesel eingewachsen ist. Die ersteren sind jedocli aus dem Mittelpuncte excen- 
trisch strahlig, jeder einzelne Strahl ist ein individueller Krystall und geht 
fur sich in die Masse des gelben Eisenkiesels fiber, der auf diese Art eben- 
falls excentrisch strahlig ist, und den fibrigeii Baum beinahe vollstandig aus- 
fullt. Es bleiben nur noch hiii und wieder kleine Drusenraume, in welchen 
Quarzkrystalle von etwas reinerer Grundmasse die Krystailisation des Kernes 
von Eisenkiesel umfassen, und in welchen zum Theile selbst eingeschlosseip 
in den durch^ichtigeren Quarztheilchen ganz feine Flinunern von Eisetioxyo 
— Eisenrahm — abgesetzt sind. Der Kern der Kugeln des rothen Eisenkiesels 
aber ist eine etwa 1 Linle im Durchmesser haltende weisse Kugel mit beir 
nahe glatter Oberflache, aus concentrischen, etwa % Linie dicken Schalen 
bestebend, ebenfalls kieseliger oder quarziger Natur, aber aus feinen chalcedon- 
artigen Absatzen gebildet, im Innern zuweilen noch ein feines Eisenglanz- 
theilchen. So auffallend schon nun auch die Stucke sind, so versprechen sic 
doch bei einem genaueren Studium eben so wichtig zu werden fur die theo- 
retischen Schifisse, welclie man auf die Bildung wird ziehen konnen. Gewiss 
geschah die Krystailisation des Eisenkiesels bei einer Temperatur, welche gerade 
der Granze der moglichen Existenz bei fibrigens gleichen Verhaltnissen von Eisen- 
oxyd oder Eisenoxydhydrat entspricht, nur wenig diesseits und jenseits, und das 
letztere war bereits in pulveriger Gestalt in der umgcbenden noch nicht krystal- 
lisirten Kieselmasse, etwa als triibe Kieselgallerte enthalten. Die erste Absonde- 
rung von Festem bei hoherer Temperatur war farblos, dann foigte der rothe 
Eisenkiesel, gefarbt von wasserlosem Oxyd, sodann der gelbe, gefarbt von Oxyd- 
hydrat, beide rasch gebildet, so dass die fremdartigen Theilchen nicht aus- 
geSchieden werden konnten, endlich die allmalige Krystailisation des reineren 
Quarzes und abgesondert des Eisenoxydes oder Eisenglanzes. Diese Betrach- 
tungen wollte Herr Director H a i d i n g e r  ncbst der Nachricht fiber das Vor- 
kommen hicr schon dem Danke an Hcrrn Director Gr i mm anreihen, urn doch 
vorliiufig das mineralogische Publicum auf diese ganz eigenthiimlichen und 'lehr- 
reichen Varietaten aufmerksam zu machen. Er beabsichtigt wohl auch ein fer- 
neres Studium, aber diess ist voraussichtlich nicht so bald abzuschliessen, unq' 
daher dfirfte fiir jetzt wenigstens die vorlauGge Nachrichf willkommen ,seii^ 
Ein zweites, aber nur etwa nussgrosses Stfickchen ahniicher Art verdankt Hai
d i n g e r  dem Herrn Director L. H o h e n e g g e r  in Teschen, welcher es in 
einem Hypersthenit- oder Diabas-Steinbruche bei Kotzobenz in Schlesien fond. 
Die in dem gelben Eisenkiesel eingewachsenen Kngehi, ungefahr vierzig Durch- 
sehnitte, sind an der Oberflache sichtbar, von rothem Eisenkiesel haben nur 
einen Durchmesser von 1 — 1 */® Linien. ^

Herr Dr. Ferdinand H o c h s t e t t e r  bespricht diie,Verhaltnisse des Dupp-  
a u e r  B a s a l t g e b i r g e s  in Bfihmen.  Das Centrum aes Gebirges bei Duppau 
bildet einen Complex machtiger breiter Bergrficken, die in der Burgstadtler
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Hohe (2928 ’Fuss) und im Ocdsehlossberg X2908 Fiiss) dife hochste Hohd 
erreichen. Von diesem Centraisfock laufen fast radial uaeh alien Himmelsgegend^n, 
geschieden durch tief eingeschnittene Bachthiiler, Bergketten mit einzelnen kegel- 
formigen Spitzen. Das basaltisclie Vogelsgebirge in Hessen zeigt eine ahnliche 
Gestalt seiner Oberflache. Je entfernter vom Centrum, um so niedriger werden 
diese Bergziige und losen sich endlich in 2 —3 Stunden Entfernung in- einzelne 
Happen auf. Aber selbst bis auf eine Entfernung von vielen Meilen treten in der 
Aneinanderreihung dieser uber das ganze Kartsbader Gebirge und bis in’s Erz-* 
gebirge und Fiehtelgebirge zerstreuten Kuppen auf einer guten topographischen 
Harte jene radialen Richtungen noch deutlich hervor, wie wenn das Grundgebirge 
vom Centrum der Eruption aus nach alien Richtungen gesprungen, und aus diesen 
Sprflngen und Spalten iiberall die heissflQssige Basaltmasse aus der Tiefe empor- 
gedrangen ware. Die Gesteine sind theils thoniger Glimmerbasalt und Basalt- 
mandelsteine, theils ausserordentlich olivin- und augitrcicher porphyrartiger und 
dichter' Siiulenbasalt. Die schonsten Basaltsaulen sieht man an den einzelnen 
Basaltkuppen am Schwammberge bei Weseritz, kolossale Saulen von einer Klafter 
MSchtigkeit. P h o n o l i t h  spielt eine weit geringere Rolle als ira eigentlichen 
bohmischen Mittelgebirge. Die ausgezeichnetsten Phonolithmassen sind der Bra- 
nischauer Berg und Tschebon bei Theusing, der Engelhauser Schlpssberg und 
der SchSmitzstein'unweit Karlsbad. T r a c h y  t findet sich nur am Spitzberge bei 
Tepl und am Prohomuther Berg.

Der Hauptdurchbruch der Basaltmassen muss unter Wasser stattgefunden 
haben; das beweisen ungeheure Massen von zusammengeschwemmtem Schlamm 
und basaltischem Triimmergestein. Mit einer Machtigkeit von 600 Fuss an ein
zelnen Stellen umgehen sie in Form von groben, knollig aufgehauften Basalt- 
Conglomeraten mantelfdrinig das ganze Basaltgebirge, in horizontaler Auflagerung 
aiif das Grundgebirge, Braunkohlenformation und Basalt, bis zu 2100 Fuss Meeres- 
hfihe aufsteigend und oftmals mit jiingeren basaltischen Ergiessungen wechsel- 
lagernd. Als fein abgeschlemmte Tuffe aber breiten sich basaltische Schlamm- 
massen auf weite Entfernung aus, -fast fiber das ganze Gebiet des Elbogner Braun- 
kohlenbeckens.

Die in den Basatt-Conglomeraten eingeschlossenen Baumstamme geben zu 
einer hochst merkwurdigen Erscheinung Veranlassung. Herr Director Ha i d i n g e r  
hat im Jahre 1838 zuerst auf ein solches Yorkommen bei Schlackenwerth auf- 
merksam gemacht. Zwischen den Gchichten des Basalt-Conglomerates niimlichi 
finden sich Massen, aus deren Gestalt und Oberflache unzweifelhaft hervorgeht, 
dass sie ursprunglich Baumstamme waren. Jetzt ist der innere Raum, den das 
Holz friiher austullte, von Kalkspath In Aragonitform erfullt. Wird dieser Kalk- 
spath durch die eindringenden Tagwasser aufgelost und'fortgefuhrt, so bleiben 
auTetzt holrle, rohrentormige Loeher ubrig. Bei Zwetbau, fistlich von Karlsbad, 
kann man an einer steilen Felswand nahe bei einander gegen 60 sotche L5cher 
zahlen, von */* Zoll Durchmesser bis zu 4—5 Fuss Dicke und 3—5 Klafter tief 
itf den Felsen hineinreichend, von so regelmassiger Form, als waren sie kfinst- 
lich ausgebohrt. Man hat diese Ldcher auf die verschiedenste Weise zu erkliiren 
gesucht. Die Sage im Munde des Volkes fasst-sie als die Wohnungen von Zwergen 
auf und nennt sie „Zwer g l oche r " .  Sie sind nichts anderes als die Lagerstatten 
von Baumstammen, deren Masse spurlos verschwunden.

Herr Karl Ritter v. Ha ue r  zeigte ein neues Mineral vor, welches der k. k̂  
Berggeschworne Herr Jos. Florian Vo g l  in der Eliasgrube zu Joachimsthal auf-i 
gefunden Batte. Die erste Notiz’ fiber diese, so wie fiber z\frei andere, ebenfalls 
vori Hferrri V ogk in' den Joachimsthaler Uranerzen aufgefundene neue Mineral-
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species erschien dieser Tage in der zweiten Nummer der yon dem montanistischen 
Vereine imr Erzgebirge redigirtea Zeitsebrift. Es tritt in derben schwarzen Massen 
iu*den Uranerzen auf, ist mit vieien anderen Verbindungen; zuroeist secundaren 
Producten gemengt and mit Schwefelkiesen durchzogen, so dass es schwer ge- 
lingt, reine Stiicke daron zu erhalten. Es enthalt nach eincr vorliiufigen qualir 
tativen Ui\tersuchungHerrn P a t e r a ’s Schwefel, Wismutli, Kobalt, Eisen, Molyb* 
dan und etvras Kieselsaure. In Folge der iiberwiegenden Menge des darin befind- 
lichen Molybdans charakterisirte es Herr P a t e r a  als eine selbststandige Molyb- 
danyerbinduog. Herr Sectionsrath H a i d i n g e r  benannte dieses neue Mineral zo 
Ehren Herrn P a t e r a ’s: P a t e r a i t ,  Da ausgesuchtere Stucke von diesem so 
wie von den anderen zwei Mineralien, welche Herr Vog l  entdeckt hatte, an das
k. k. Finanzministerium fur die k. k. geologische Reichsanstalt abgescndet wurden; 
so Avird demnacbst Gelegenheit geboten sein, auch die quantitativen VerbMtnisse 
festzustellen.  ̂ i t

Herr Fr. Foet t e r l . e  legte eine Uebersicht uber die Production des Asphalt* 
werkes Sr. konigl. Hoheit des Herrn Erzherzogs Maxi mi l i an  E s t e  zu Seefeld 
in Tirol von seiner Grundung an bis zum Schlusse des Jahres 18S4 vor, welche 
nebst einer Beschreihung der Manipulation ihm soeben durch die giitige Vermitt^ 
lung des k.k. Berg- und Hiittenv.erwalters zu Klausen, Herrn J. T r i n k e r ,  zuge- 
kommen ist. Das Material, ein an Bitumen sehr reicher Kalksteioj der dem unterefl 
Lias zugehoren diirfte, wird hier an mehreren Puncten gewonnen. Die Schichtem 
gewohnlich einige Zoll bis 1 Fuss machlig, dunkel gefarbt, schiefrig, sind reich 
an Asphalten und Petrolen; sie. alterniren mit gewohniichem grauen, oft dolomi?- 
tischen Kalke. Die in der Grube gewonnenea Asphaltsteine werden in faustgrosse 
Stucke sortirt; diesortirten noch mehr zerkleinert, gattirt, kommen in gusseiserne 
Cylinder zur Asphaittheer-Erzeugung. Steine, welche fiir die Asphalttheer-Erzeu- 
gung zu arm sind, werden als Zuschlagsteine in einer Quetsche und SteiumQhle 
zu Steinmehl verarbeitet. Das durch Erhitzen der gefiillten gusseisernen Cylinder 
gewonnene fliissige Theer Avird einer theihveisen Destination unterzogen und 
liefert Steinol und abgedampften Theer. Der letztere wird mit Steinbl vermengt, 
in Kesseln gut verarbeitet, zu Kuehen geformt und als Asphalt-Mastix in Hand4 
gebracht. Seit dem Beginne des Werkes im Jahre 184iJ bis zu Ende deS JahreS 
1884 warden geAvonnen an ungeschiedenen Asphalfsteinen 26,819 Centner, an 
Zuschlagstcinen 12,336 Centner, an flussigen Theer 8246-, an Steinol 308 Ctr. 
und der Rest an abgedampften Theer 4941 Ctr. Im Jahre 1884, wo die Gewin^ 
'nung sich wieder anting zu heben, nachdem sie die zwei vorliergegangenen Jahre 
beinahe auf Null herabgesunken war, betrug sie an ungeschiedenen Asphaltsteip, 
1189 Centner mit einem Gewinnungspreise von heilautig 1 fl. 30 kr. pr. Centner, 
an Zuschlagstein .700 Ctr. mit einem Kostenpreise von 3 ‘/4kr-. pr. CentneiS an 
flQssigen Theer 473‘/a Ctr. mit einem Kostenpreise von 8 fl. 26 kr. pr. Ctr., ‘an 
Steinol 28 Ctr., an Mastix 932 Ctr., letztere mit den Gestchungskosten von 2 fl, 
22 kr. pr. Centner. Die sehr verworrenen Lagerungsverhallnisse, so Avie die b&» 
deutend hohe Lage der einzelnen Baue machen die Bergbaukosten ziemiich hoeSt 
Hingegen ist das Vorhandensein von ausgedehnten und ausgezeichneten Torflagern, 
welche bis zum Jahre 1849 bereits durch Abzugsgriiben, Hiitten u. s. av. vorger 
richtet wurden und einen nur 4— 6 Procent Ascbe haltendcn Torf lieferten, filr 
das Werk von grosser Wichtigkeit. Sie werden jedoch trotz der gunstigen Lage 
bis jetzt Avenig beniitzt ,

Herr V. Ritter v. Z e p h a r o v i e h  hatte, einen Urlaub im verflossenen Som
mer benutzenda.lrelegenheit, die Halbinsei Tihdny im Plattensee und die Umge- 
biingen des K u r^ e s  Fiired geologisch zu.untersuchen und von ersterer eine
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Karte im %rossen Maassstabe ijnzufertigen, welclie nebst den eingesammelten Ge- 
birgsarten und Versteinerungen vorgelegt iind besprochen wurde. Die Halbinsel 
Tihany ist ein empofgehob.enei' Theil des Grundes des heutigen Plattensee’s, einer 
langerstreckten seiehten Wasseransammiung am Uferrande des tertiaren Meeres, 
welches ehemals das grosse Becken von Ungarn und Siebenbiirgen erfilHte. Die 
utweit gegen Sudwest am Seeufer in einer tertiaren Bncbt bei Badacson anftreten* 
den Basalte baben das Material zu den Tuffseliichten geliefert, welche den grossten 
Theil von Tihdny emnehmen. Dieselben zeigen in ihren dunnen Schichten petro- 
graphisch einen raschen Wechsel und enthalten ausser dem Detritus Von Basalt, 
aucb Geschiebe von Kalkstein und Thonschiefer; unter den Einschliissen desTuffes 
ist besonders der Iserin bemerkenswerth, der, vom See ausgewaschen und ge- 
sehlemmt, als Iserinsand an mehreren Orten am Ufer sich wieder findet. Die Siid- 
spitze der Halbinsel nimmt fertiarer Sandstein ein, dessen regelmassige Schichten 
die Basis des Basalttufles bilden. In ihnen fand Herr v. Z e p h a r o  v i c h  die Con- 
gerien, deren durch den See als Geschiebe ausgeworfene Schlosser die bekannterr 
sogenannten versteinerten Ziegenklauen sind, welche man am ostlichen Strande 
Von Tihdny in grosser Menge findet. Als jfmgste Bildung fiber beiden genannten 
sind Kaiksteine und quarzige Massen abgelagert, welche einer Susswasserformation 
angehoren. —  Am Uterlande nachst Fured treten Schichten von rothem Sandstein, 
Kalkstein und Dolomit auf, welche den Werfenei’ Schichten der Alpen angehoren, 
in dem ersteres begranzenden Gebirgzuge erscheinen Kalksteine, Petrefacten 
des deutschen Muschelkalkes in grosser Menge enthaltend; beide Formationen in 
jener Gegend zum ersten Male nachgewiesen. Scliliesslich erwahnte Herr Ritter 
V. Z e p h a  r o v i c h ,  dass er sioh bei seinen Untersuchungen der kraftigsten Un- 
terstOtzung des Administrators der Tihanyer Abteigiiter, des hochw. Herrn Pius 
K r i s z t i a n y  und des Fureder Badearztes Herrn Dr. K. O r z o v e n s z k y  zu er- 
freuen hatte und daher den genannten Herren zum warmsten Danke verpflichtet sei.

Sitzung am 11. Mfc 1856.
Der erste Gegenstand, dessen Herr Director H a i d i n g e r  in der heutigen 

Sitzung mit wahrer Freude und innigstem Dankgefiihl erwahnen wollte, war die 
Aiiszeichnung, welche von Sr. k. k. A p o s t o l i s c h e n  M a j e s t a t  so eben einem 
mit Recht hocligeachteten Geologen zu Theil geworden, das Ritterkreuz des 
kaiserlich-osterreichischen Franz Joseph-Orderis dem Professor der Geologic in 
Freiberg, Herrn Bernhard Cot ta.  Gewiss hat Niemand mehr Ursache sich diesel 
a l l e r g n a d i g s t e n  Eyrtheilung des schonen Zeichens zu erfreuen, als dieMit- 
glieder der k. k. geologischen Reiehsanstalt, denn die Leistungen, deren Cottsf 
sich rtihmen darf, sind von ahhlieher Art, wie die welche uns fortwahrend be- 
schtiftigen, er war stets mit uns in den innigsten freundlichen Beziehungen wissen- 
^chaRlichen Austausches; einschones, w erthvolles Ergebniss seiner Forschungen^ 
in der Bukowina zierte den letzten Jahrgang unseres Jahrbuches. Aber der Be- 
ziehuiigen mit Freiberg gibt es fOr unser Oesterreich iioch viel mehrere und 
Sltere. So viele unsere Landsleute suchten und fanden dort montanistiseh-wissen- 
schaftliche Bildung, dort lehrle unser Mohs,  an dessen friihern und spatern Auf- 
enthalt in Oesterreich sich so viel Erfolgreiehes knupfte. Dort war es endlick, wo . 
der AHvater W e r o  er  als Quell und Anregung zu mineralogischer und geologischer 
ForschungsolangedenAusgangspunctvorstellte. MitMohs hatte aueh Ha i d i nge r  
fiinf Jahre in Freiberg zugebracht, ibin vor Allen muss das Ereigniss die innigslje 
Freude gewShren, dem die Gnade des hohen Geistes, der gegenwartig den 
koniglicheit Thron von Gachsen ziert, vor kurzer Zeit gleicherweise ein werth- 
volles Zeichen'huldvoHster Erinnerung verliehen hatte.
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Sodann ik'urde das dritte Heft des sechsterf Bandes des Jahrbuched'def k. k. 
geologischen Reichsanstalt vorgelegt, welches so eben im Drucke vollendet worden 
war. Es enthiSlt nebst dem eigentlicheninhalte nOch dasVerzeichniss der im Jahre 1855 
zugewachsenen 200 Correspondenten der k. k. geologischen Reichsanstalt. Schotr 
friiher hatte Herr Director H a i d i n g e r  aus dieser Veranlassung Sr. k. Hoheit 
desdurchlauchtigstenHerrn Erzlierzogs S t e p h a n  gedaclit; heutehob Ha i d i n g e r  
hervor, dass als Veranlassung in dem abgelaufenen Jahre noch ein Verhaltniss 
sich geltend machte, die Forderung specieller Interessen der k. k. geologischen 
Reichsanstalt, namentlich sollten die Anzeigeschreiben die Geftihle des Dankes fttr 
freundliche Beihilfe ausdriicken, welche unsern reisenden Geologen wahrend ihreir 
raflheyollen Aufnahmen von den Besitzern, Beamten und andern Freunden zu Thed 
geworden ist. Es war wohl schon vom Anfang der Arbeiten Veranlassung dazir 
gewesen, aber die Zeit brachte erst den Entschlu.ss zur Reife. „Dass es aueh jetzt 
noch von unserer Seite nicht zu spat war, fiir vor langer Zeit freundlich gebotend 
Hilfe zu danken“, sagt Director Ha i d i n g e r ,  „beweisen die wohlwollenden Ant4 
wortschreiben, mit welchen uns hochverehrte Conner und Freunde erfreuten,^sO 
die Herren Fiirsten von M e t t e r n i c h  und Es t e r ha zy ,  Avelche den durch unserd 
Geologen S i mo n y  und Cz j ze k  aufgesammelten Gegenstanden in ihren Palasten 
am Rennweg und in Mariahilf im Winter 1850 sin willkommenes Asyl eroffneten, 
fiir welches wir denselben stets dankbar verbunden bleiben." *

Herr Director Ha i d i n g e r  legt die von dem kbnigl. preussischen Berghaupt- 
mann Herrn v. Dechen neuerlichst herausgegebenen zwei ersten Blatter de# 
geologischen Karte von Rheinland-Westphalen in Farbendruck zur Ansicht ‘VÔ i 
Fur die naheren Angaben verweisen wir hier auf den Sitzungsbericht der Kaiser- 
lichen Akademie der Wissenschaften vom 21. Februar, wo dieselbe Karte vor* 
gelegt wurde.

Dem hohen k. k. Ministerium des Innern und der Finanzen verdankt die fc. k;̂  
geologische Reichsanstalt Exemplare des Berichtes „iiber die auf der Parisef 
Weltausstellung von 1855 vorhandeneti Producte des Bergbaues und HQtten>̂  
wesens oder der Gegenstande der ersten Classe naeh der im ofGciellen Kataloge 
getroffenen Eintheilung von Peter T u n n e r . “ Dieser Bericht enthalt, wie nicht 
anders zu erwarten war, eine grosse Anzahl wichtiger Nachrichten und Zusam-* 
menstellungen iiber Gegenstande des Bergbaubetriebes, der Gewinnung fossilen 
Brennstolles und der Metallurgie, namentlich aber ist die Roheisen-, Stabeisen-und 
Stahlerzeugung mit der grossten Aufmerksamkeit behandelt. Diess ist auch das' 
eigentliche Each des Herrn Berichterstatters, fiir welches er speciell als Lelire^ 
herangebildet wurde und das er so hervorragend seit Jahren reprasentirt. Aldi 
wissenschaftliche Orientirung fallen auch die geologischen Karten in den Bereicb 
der Mittheilung des Herrn Sectionsrathes T u n n e r .  Der Bericht fiber diesc 
ist nach Herrn Director H a i d i n g e r  weniger gut gelungen. Die ausgesprocherieh' 
Urtheile bezeichnen viel zu wenig die Wichtigkeit des Gegenstandes, namentlidt 
kommt aber die k. k. geologische Reichsanstalt bei Herrn T u n n e r  ziemlich zn 
kurz durch Mangelhaftigkeit und selbst Unrichtigkeit der Angaben in dem Berichtel* 
so wie auch unter andern des eigens fur die Ausstellung von Seite des k. fcv 

.Centraleomitd's in Wien herausgegebenen Werkes der Herren v. H a u e r  and 
F o e t t e r l e  ^geologische Uebersicht der Bergbaue der dstierreichischen 
Monarchie“ mit keiner Sylbe Erwahnung geschieht.

 ̂ Freiherr v. R e d e n beraerkte, dass auch ihm der Bericht in der gleichen Richtung
mangelhaft erschienen, dass ihm aber bekannt sei, es werde in dem Hauptberichte 
fiber die Ausstellung, der demnadist der VerolTentlichung entgegensieht, die hier 
bezeichnete Lucke vollstfindig ausgeglichen erscheinen, da mai} Herrrt T u n n e r’8
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Bericht al$ Quelle, zur Zusammenstcllung, nicht ale endliches Ergebniss derBeup- 
theilung b^etrachte.

Herr Director Ha id in gen batte vor wenigen Tagen eine Mittheilung von 
Herrn Prof. J. 0 . Dana> dem ausgezeichneten Mineralogen und Geologen in 
Newbaven in Nordatnerika^ erbalten, welcbe unter anderen folgende Stelle ent^ 
bait: „Die Ricbtung meiner Studien wurde in der letzten Zeit mebr von der 
Mineralogie abgezogen, wegen der Notbwendigkeit, eine^Reibe von Vortragen 
iiber Geologic vorzubereiten. Die Geologie von Amerika bat micb sehr interessirt, 
und sebr wicbtige allgemeine Scbliisse lassen sicb aus ibrer Einfacbbeit ableiten. 
Wabrend die geologiscbe Gescbicbte von Europa wunderbar verwickelt ist, gleicbt 
die von Nordanterika dem Ergebniss der Reafbeitung eines einzelnen Problems. 
An jeder Seite liegt ein Ocean und die Lage dieser Oceane bat die bebenden 
Ei'afte, das ist die Ricbtung dieser Wirkungen, bestimmt. Von Osten her geschah 
die Einwirkung aus einer siidostlichen Ricbtung oder senkrecht auf die Kusten- 
^nie. Sie begann in der azoischen Periode der untersten silurischen Scbichten, 
Qscillirte das Festlaud iiber und unter dem Wasser wabrend der silurischen, devo- 
niscben und der Steinkohlenperiode und brachte auf diese Art die Abwechslung 
der Gesteinschicbten, die Zerstbrung der Faunen und Floren oder die Revolu- 
tionen hervor. Die Oscillationen erreicbten die grosste Hohe unmittelbar nach der 
Steinkohlenperiode in Bezug auf Hauligkeit und Ausdebnung, man kbiinte diese 
die appalacbische Revolution nennen, die Appalachen, Von Labrador bis Alabama 
warden emporgehoben und durcb metamorpbiscbe Hitze wurden die Gesteine von 
Neu-£ngland aus sedimentaren Scbichten zu krystalliniscbem Granit, Schiefer, 
Kalkstein u. s. w. umgewandelt. Da die Gesteine in diesen Gebirgen buchstablich 
ziisammengefaltet sind und zwischen den Fatten die Steinkohlenformation entr 
haiten, so geschah diese Einwirkung unzweifelhaft am Scbluss der Steinkohlen
periode, wabrscheinlich zur Zeit der Ablagerung des permischen Systems in 
Europa, und es ist eben so klar, dass die wirkende Kraft in einem- allmalig wir- 
kenden Drucke aus Siidosten bestand. Dieses System von siidostlichen und nord- 
westlichen Oscillationen bielt fortwabrend an durcb die ganze Zeit der jurassischen, 
Kreide- und Tertiarbildungen. Aber beim Beginn der posttertiaren Epoche, der 
der Driftphiinomene, haben wir augenscheinlich auch Oscillationen aus dem Norden, 
einem neuen System derselben — zuerst ein Anscbwellen oder eine Emporhebung 
in den hoheren Breiten fiir die Drift- oder Eisperiode, dann ein Sinken derselben 
Gegenden in einer spatereu Periode, wabrend welcber der Champlain-See ein 
Meeresarm war und den Wellen freien Zugang erlaubte, und zulctzt eine Hebung 
^erselben Gegenden auf ihre gegenwartige Lage, welcbe die Flussterrassen her^ 
vorbrachte. Es gab also drei auf einanderfolgendeposttertiare Epocben : die Drift-, 
eiue Hcbungsperiode, die „Laurentian-“ (nach dem St. Lorenzstrom benannt) eine 
Senkungsperiode und die Terrassenperiode einer massigen Hebung. Die sudlichen 
Theile der vereinigten Staaten' wurden dabei nur scbwach beriihrt. Es scbeint 
mir, dass unser Continent wenig Raum fiir Herrn El i e  de B e a u m o n t ’s Theorie
0.ffen lasst. Wesentlich ein und dasselbe Hebungssystem reichtvon dem azoischen 
Alter bis zum Ende der Tertiarzeit und wirkte in stets gleicbbleibender Ricbtung,. 
und obwohl Gebirge nur wabrend der permischen und Jura-Epoche gebildet 
Wurden, so gab es docb Hebungen und Senkungen mit Spaltenbildung auch wah- 
rend der silurischen und devonischen Zeit, woraus erhellt, dass das Hebungs- 
system, durcb die ganze nambaft gemacbte Periode hindurch verlangert fort- 
wahrte.“

j Herr Director Ha i d i u g e r  legte die an ihn eingesandte Anzeige der Grbu- 
dung pines yiene®. grpjssep Lehrinstitutes in Pbdadelphia vor, des Wagtier Free
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Institute o f Science. Hew Professor W a g n e r  war iia Jahre 1842,auf seiner 
Reise in Europa aach in Wien gewesen, er war an Herrn Grafen R r e u n n e r  
tempfohlen, er erhielt damals noch unter dem Fursten r. L o b k o w i t z  aus der 
Sammlung des in der Entwickelung begriffenen montanistisclien Museums ein.e 
Anzahl von Dnplicaten von Mineralien. Unglucklicherweise fand er bei der iSngere 
2eit nach dem Empfang geschehenen ErbiTnuiig die Kisten voll sicilianiscben 
Sehwefels. Wir horlen seitdem nichts mehr von ilim. Wahrend dieser Jahre war 
er jedoch hochst thatig. Ein wohlhabender Mann, legte er mit seinen zahlreicben 
Sammiungen und durch i^ueiferung Anderer den Grund zu einem namhaften natur' 
wissenschaftlichen Lelirinstitute. Er schenkte diesem Institute seine Sammlungpn 
und anderes Eigenthum im Werthevbn 60,000 Dollars und beabsichtigt, demselb^ 
nach seinem Tode noch 130,000 zu hinterlassen. Vom Staate Pennsylvanien 
erhielt er ein Gehaude und die Anerkeiinung als Korperschaft durch das Charts 
of Incorporation. Es wurde am 1. Mai 1833 eroffnet. Schon inehrere Jah^ 
vorher hatte er in seinem eigenen Hause Vorlesungen iiher Mineralogie, Geologi^ 
und Palaontologie vor einem Auditorium von 130 bis 200 Personen gehaite^, 
alles unentgeltlich. Auch die Vortrage am Institute, bisher von 11 Professoreq, 
die Naturvvissenschaften und .einige ihrer Anwendungen umfassend, sind, unent
geltlich, doch wurde ein Aufruf zur festen Fundirung der Prolessuren erlassen. 
Die Vortrage werden von 4 — 600 Personen, darunter oft 200 Frauen, besucht. 
Fiir das nSchste Jabr ist eine Herausgabe von Denkschriften in Aussicht gestelU, 
in Bezug auf welcbe vorzuglich die Erneuprung der Verbindung geschah, bei 
welcher auch wir nun auf die Ergebnisse der Thatigkeit in den seit 1842 abge- 
laufenen Jabren mit Befriedigung hinweisen diirfen. Das Institut hat aucli d^s 
Recht, die Grade omts Bachelor of Science und Doctor o f Phitosophy zu ertheilen.

Herr Dr. K. Z e r r  en ner  besprach die Verwerthungsfahigkeit der grosstep- 
theils an der SQdbahn gelegenen, fiber mehrere tausend Joch sich erstreckenden 
Torflager bei Laibach. Zwar ist die Macbtigkeit derselben nicht bekannt, docb 
ist kein Grund anzunehinen, dass die Natur auf der Sudseite der Krain-Kfirntngr 
Alpenkette unter anderenBedingungengeschaffenundmitgeringeren Kraften gear- 
beitet habe, als auf der Nordseite, wo diese Macbtigkeit zu meistentheils 10 bis 
13 Fuss constatirt ist. Nimmt man die in neuester Zeit bei den Eisenbahnen .in 
Bayern und Wiii ttemberg und auf den Dampfscbiffen des Lago raaggiore ge- 
machten Erfahrungen, so wie die jungsten Betriebsresultate der Karntner Torf- 
Hfittenwerke zum Anbalte, so liefern die Laibacber Torfmoore, abstrahii't von 
jedem. zu erwartenden Fortschritt in Wissenschal't und Praxis, auf 100 Jahre hin- 
reichenden Brennstoff zu einer jahrlichen Erzeugung von 330—400,000 Wiener 
Centner Eisenbabnscbienen aus gegebenen Robeisen, eine rechnungsmassige A^- 
gabe, die 'zunacbst zur Basirung eines Aequivalent-Verbaltnisses dienen soli. ^

Herr Otto Freiherr von H i ngenau ,  k. k. Bergrath und Professor, zeigt an, 
dass am 26. Marz 1. J. (d. i. Mitwoch nach Oste'rn) die fOnfte allgemeine Ve.r- 
sammlung des Werner-Vereins zur geologischen Durchforschung von Mahren und
k. k. iSchlesien im Sitzungssaale des Franzens-Museums iii Brfinn stattlindqp 

,werde, wozu alle Mifglieder des Werner-Vereines und sonstige Freunde der 
Natur- und Landeskunde eingeladen sind. Bei derselben kommen zur Verhand" 
lung: 1. Bericbt der Direction fiber die im Jahre 1833 stattgefundene Wirksamkgit 
des Vereines; 2. Aufziihlung deSi.fur die Vereinsbibliothek erhaltenen Zuwachses 
im Jahre 1833; 3. Jahresrechnung; 4. Praliminar fur das laufende Jahr; 3. Be- 
rathung fiber den Operationsplan fur das Jahr 1836; 6.̂  Wahl zweier Ausschu§s- 
glieder nach §. 3 der Statuten; 7. wissenschaftliche Vortrage; .,8. Antrage, 
welche von den Herren Vereinsmjitgliederu der Directiqu .laugst^ns bis 19., Marz
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mU dem Beinerkeft eingesendet werdeo,^ dasft dieselben bei der allgemeinen Ver- 
sarnmlung-zur Berathung und Erortenuig im fnteresse des Ver«ins gebracht warden 
sollen; nach §. 20 der Statuten. Der seit S Jahren fDr die Geologic Malirens und 
Schlesiens thbtige Verein erfrenl sich Ununterbrocheuen Gedeihens und seine an 
die Arbeiien der geologischen Beichsanstalf aich anschliessenden Aufnahmen um,- 
fassen bereits den SOden und Westen von M&bren und einen Thetl Scblesiensy so 
dass die mit verhaltnissmRssig kleinen MiUetn erzielten Resultate den besten 
Beweis liefero> was durch ein iinermOdetes Zusammenwirken der Wissenscbafts- 
b’eiinde in den KronlSndern nnter einander und mit den betreflenden Anstatten id 
der Residenz Wesentlicbes und Wicbtiges zur fortscbreilenden Kenntniss unseres 
Vaterlandes gescbehen kann,

Aus Veranlassung dieser frenndlicben Mitfbeilung hob Herr Director H a i- 
d i n g e r  hervor, wievielwir von dense hSchstwerthvoUenErgebnissen der Thatig- 
keit des Vereines dem Freiherrn von Hingenau selbst verdanken, da er es war, 
fler ibn im Jahre 18$0 zur Bildung brachte und nocb immer mit gr&sster Auf- 
Bierksamkeit fbrdert, woftir er ibid hn Namen der k. k. geologischen Reicbsanstalt 
fend in seinem eigenen den verbindlichsten Dank ausdruckte.

Zu Ende des verflossenen Jahres haite Herr L. v. Yu ko t i nov i d  in Agram 
binige Flasehen von dem JamnitgerSauerwasser eingesendet und dessen chemische 
jUntersuchnng als wQnschenswerth dargestellt; einen Bericbt iiber die geognos- 
^schen Verhkitnisse der Gegend von Jamnica, welcher der Sendung beigelegt 
Jvar, theilte Herr V. R. V. Z e p h a r o v i c h  mit. 

i *FQiif bleilen sQdwSrts von Agram liegt die Gegend von Jamnica und es 
brechen daselbst unweit dem Orte Pisarovina mebrere Mineralquellen hervor, did 
nnter-dem Namen „Jamnitzer Sauerwasser“ bekannt und im Verkehr ziemlich 
verbreitet sind.
r" Die grosse Turopoljer und Posavaner Ebene langs den beiden Save-Ufern, 
die zu den jOngsten Anscbweromungen gebort, ist sudlicherseits von einer Reihe 
tertlRrer Hfigeln, bestehend aus Sehotter-Ablagerungen (Quarz-Gerolle) Lehin und 
Sandhugein neogener Formation umschlossen; diese Hiigelreihc zieht sich halb- 
kreistormig von Nordwest gegen Osten herab und endet bei Sisek, wo die Kulpa' 
in die Save einmOndet. Die Hdgein zeigen im Innern ein unregelmassiges Bild, 
weil ihre Lage sehr vcrworren ist. Kleine Querthaler, tiefe Thaleinschnitte und- 
grosse Wasserrisse durchscbneiden nach verschiedeuen Ricbtungen diese Hiigel- 
•kette, deren grSsster Theil einen eben nicht sehr (Ippigen Waldwuchs aufzu- 
.Weisen bat; die tibrige Oberflache dient einerseits zum Standort nur sparlich 
gedeihender Saaten, wAhrend andererseits die Erica vulffatis (Heidekraut) ihr 
bppiges Fortkommen Ondet, und eben dadurch verrath das Ganze einen mageren, 
wenig fruchfbaren zShen Thonboden.
., J)ie oben erwShnte Hiigelreihe verflacht sich auf der Siidseite und verlauft 

J)et Pisarovina gegen den Knlpa-Fluss sanft in eine Ebene, wo ganz nahe an 
der Kulpa die Jamnicer Miimral-Quellen sich befinden. Die Ebene besteht aus 
teibem Ausserst zShen Thone, der stellenweise mit wenigen Theilen von Humus 
graulich gefRrbt, im Qbrigen aber weisslich erscheint. In Folge der.Zahig' 
keit dieses Thonbodens, der ungemein wenig Fahigkeit besitzt Wasser aufzu- 
nebmen und darchzulassen, sehen wir iiberall da, wo das Erdreich durch Cultur 
nicht dnrchgearbeitet und aufgeloekert ist, eine Menge von Pfiitzen und Sumpf- 
stetlen, die sich theils durch reines, mit der Zeit geklartes Wasser, theils durch 
<SumpfpiIanzen, z, B. Juncus, Iris, Gratiola u. s. w. zu erkennen geben. Die 
nacbste Umgebung der Jamnicer Quellen bildet ein mit ErlenbSumen gemischter 
Eichenwald; die Eieheiv von denen die meisten zu verkrQppeIn und gipfeldiirr

K. k. gevlogtsohe Beieh«aa«tftlt, 7. Jahrgang I8S6.1, 26
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zu werden ^nfangen, dienen zuin Beweis, das& der Staodort an Nasse^ieidet t̂ nd 
den Baunien tSglich weniger zu sag t.

Die Quellen, deren es S bis 6 gibt, brechen in einem Wiesengrnnde hervor, 
in kleiner Distanz von einigen Klafterii, Die NSsse und Feuchtigkeit ist in ,de>' 
nacbsten Umgebnng der Brunnen urn so grosser, weii der ineiste Theii des 
Wiesengrundes schon an und fiir sicb durch Mineralwasser geschwangert ist, und 
Qoch der Umstand hinzutritt, duss wegen Mangel an zweckmassigen Abzugscanalea 
das aus den Quellen herrorkoimnende Wasser daselbst stelieu bleibt. Das Wasser 
irn mittleren Brunnen, Nr. 2 , ist krystallrein, das im grossen Brunnen wdrds 
ganz gewiss ehen so rein sein, wenn die Unkenntniss des Bruunenbauers nicbt 
dazu beigetrageii hatte das Wasser dadurch zu verunreinigen, dass er au( den 
Boden dieses Brunnens einen mit lehmigen Theilen gemischten Schotter bineinr 
werfen Hess; zur Yerunreinigung des Sauerwassers tragt unstreitig ,aueh. .dis 
sehlechte Ausmauerung der Brunneuwande bei, wo besonders bei regneriscbeSI 
Jahreszeiten die scblammigen und trQben Fiiissigkeiten durch die Fugen d ^  
locker anliegenden Steinplatten durchsickern. Der kleinste, weiter vom mittleren 
liegende Brunnen ist nur mit einer Bretterwand eingefasst und befindet sich nebs( 
eiiier anderen zunachst liegenden Quelle noch so ziemlich im Urzustandc. .

Gegenflber diesen erwabiiten Quellen iiber die Kulpa erheben sich einige 
kleine Lebmhiigetn, die allmtilig gegen Siiden aufsteigen und dann die tertiarei^ 
Ablagerungen bilden, die auf den weiter im Hintergrunde auftretenden altered 
Gebirgsformationen aufliegen. Hinter einem dieser Htigeln, nicbt weit vom Ufe| 
der Kulpa und nahe beim Compagnie-Stationsorte, Lasina im Gebiete des e^ste^ 
k. k. Banal-GrSnz-Regiments, entspringt ebenfalls eine Mineral-Quelle, die un<t 
streitig von derselben Qualitat zu sein scheint, wie diejenige von Jamnica; ic|t 
spreche sogar meine Ansicbt dabin aus, dass alle diese Quellen aus einer Hauptt 
q^nelle, und zwar aus der Quelle bei Lasina entspringen und dass sich ein betrticbt|% 
licher Theii dieser Mineralwasser durch VerhSltnisse eines sandigen Bodens, ode| 
uberhaupt mehr durchlassender Schichten begiinstigt in die unteren Lagen senk^ 
nnter dem Flussbette der Kulpa dem tiefer liegenden Terrain des linkenUfers 
fliesst nnd dann daselbst wieder zu Tage kommt.

In gieognostischer Hinsicht ist, wie zu ersehen, nichts von besonderer Be-n 
4eu(ung anzufiihren; es bleibt Qbrigens nicht ganz ohne Interesse, Mineral-Quelleo; 
in so reichem Maasse in einer ilaehen und gleichformigen, von grosseren Gebirgeti 
entfernten Qegend hervorbrechen zu sehen. Was den medicinischen Wertb de^ 
Jamnicer Mineralwassers betrilTt, dariiber wird die chemische Analyse ent?  ̂
scbeiden. ^

Die Untersuchung der von 4 Quellen iibersendeten Wasser hatte Herr Karl  ̂
Ritter voii Ha ue r  im Laboratorium der k. k. geologischen Reicbsanstalt vor-^ 
genommen. Es hat sich hierbei ergeben, dass dieselben einen bedeutenden festen* 
Riickstand enthalten, welcher im Durchschnitte in etnem Liter 6*6 Gramm betrSgt^ 
und im Wesentlichen aus kohlensauren und schwefelsauren Salzen, worunter vie};, 
Kalk und Bittererde, besteht. Da von jeder Quelle nur eine Flasche zu Gebotef 
stand, war eine umfassende Untersuchung des festen Riickstandes, vorziiglieh its 
quantitativer Beziehung, nicht mbglich, doch genugte schon eine annahemd%

• Eruirung desselben, um die Quelle als wirkliche Mineralwasser bezeichneq» 
zu kbnnen, und zwar reihen sich dieselben den Bestandtheilen nacb, an die, 
BitterwSisser. '  *

,, Herr Dr. Ferdinand H o c b s t e t t e r  legt zuerst eine neue, von Herrn Apoiis 
theker H. Got t i  in Karlsbad ausgefuhrte Sprudelanalyse vor, und theilt spdann 
aus einem Schreiben G otti's  an Herrn Or. Ritter v . ,E j$ e n s te i^  sen. dahi^rA
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die Vorschiage tu r Ve‘i*hiltung*i'del' sogenannten „ S p r u d e l a u s -
frr0che“'̂ lnit. ‘ '*

„Betrachtea wir die Quellen, die vor unserea Angen Sinter absetzen, den 
Sprudel und den Bernardsbrunn, besonders letzteren, der in seinen inneren RSumen 
noch ziemlieh die urspriinglicben Verhaltnisse zeigt, so seben wir, dass dort, wo 
Aas ’Wasser stagnirt, aber doch einen kleinen Tm - und Abfluss hat, sicb rasch an 
der**Oberflache des WasSers staubartige, gelblichweisse KSrnchen abselxeit, 
begeh wir dieselben unter das Mikroskop, so finden wir, dass sie Krystalle sind 
ton strahligera Gefuge. — Nach und nach schliessen sicb diese Kornchen an ein- 
ander und es entstefaen Haufchen, welebe sicb immer durch neu anwaehsende 
Theilchen vergrbssem, bis endlich eine ganze Haut fast wie eine diinOe Eisdecke 
das Wasser fiberzieht. Wird diese durch immer neues Anwachsen fester Theile 
Zu schwer, so bricht sie, und die einzelnen Stiicke falien entweder zu Boden oder 
S c h wi mme n  an der Oberflache des Wassers; durch die Bewegungen des 
Wassers oder durch Luftzug werden sie dann gegen die Bander des Wasser- 
beckens getrieben, wo sie sicb an die gleichzeitig dort init ibnen aus densetben 
Ursachen entstandenen feinen Sinterwarzchen anhangen. Indem so die an der 
Oberflache schwimmenden f l achen SinterstOckchen am Rande mit ihren Kanten 
abgehangt einen Stdtzpunct gefunden baben und nun mit ihrer breiten FlSciie 
einen Tbeil der Flussigkeit gegen die Mitte zu bedecken, und an diese sicb fort- 
Arahrend neue Theile ansetzen, so wird das Wasserbecken endlich nach oben 
^eschlossen und ein kleiner von Sprudelstein umschlossener Raum gebildet, der 
ton Wasser ausgefiillt ist, das nur durcli eine oder mehrere kleine Oeffnungen zu- 
und abfliesst.
^ Neben diesem umschlossenen Raume bildet sicb aber je nach der verschie- 
flenen Oertlidikeit ein zweiter, ein dritter, ja mehrere dergleichen Bchaltnisse, 
die stets die Form von mebr oder minder regelmassigen Eiern baben, die durch' 
kteind offene OanSle, in denen das Wasser fliesst, communiciren. In diesen Hoh- 
hingen sefzt sich aber ein feiner Sand ab, der dazu beitrtigt, die Canale allmalig 
zu verstopfen-, da er trotz seiner Feinheit, und vielleicht gerade dadurch die 
fleinsten Ritzehen ausfdllt, sich bier, vermog seiner Zacken und Spitzen, welche 
hr unter dena Mikroskope^ zeigt, fest anklammernd.
 ̂ An den Seiten des Wasserbehalters, wo das Wasser abliiuft und daiier mit 

der Luft unmittelbar in Berdbrung tritt, sind wieder neue Erseheinungcn, ganz 
W schieden von den beschriebenen. Je nach dem raschern oder langsamern, 
blSrkern oder schwachern Ausfliessen setzen sich dunklere oder leichtere, feste 
6der lockere Sinterwarzchen ab, die nach und nach zu einer Kruste anwachsen, 
die fast stafletfbrmig aussieht. Es scheint, dass die anscblagendcn Wellen hie 
tlnd da eine gr&sscre Verdichtung bewirken, so dass die binterliegende, wenigef 
diehte Lage uberwwchert —- ein derartiges Stiick Sinter siebt aus als ware eine 
Vom Winde bewegte Wasserflache plotzlich erstarrt. Diese Kruste wachst nun 
ebeilfalis fast augenfdllig, die Bander der Oelfnungen, aus welcher das Wasser 
Hiesst, ndhern sich, bis sic sich endlich beruhren — ja fast schliessen.

 ̂ An den. OelTnungen, wo das Wasser zufliesst, setzt sich ebenfalls Sinter ab, 
liber bei weitem weniger —'■ auch ist derselbe stets dicbter und nimmt daher weniger 
Raum in der gegebenen Zeit ein.’ — Diess erklart sich daraus, dass dort das 
WaSser eine hohere Temperatur hat, und oft von einer anderen Hfihle berkommt, 
dahef weniger Luftzutreten kann. Die Folge dieses Verhalfens ist aber die: das 
Wasser steigt immer hSher, vor sich herpressend seinen e i g e n e n  Da mp f  und 
die frCiw^^erdendc Kohl ensauve ,  die noch be.stehenden OelTnungen sind zu 
dttgfTgeWordeS «m sowolil diese Case als auch Wasser durcbzvdasseo, die Diimpfe
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sammeln sich in den erhitztcn Raumeit immer 'inelir> und spannen sich — diess 
kann aber nur bis zu einem gewissen Grade gehen. (Man sagte von jeher in Karls
bad die Quellen werden unruhig.) Plbtzlich iiberwiegt die Gewalt der DSmpfe 
die CobSsion der Sinterdecke und sie muss reissen. Oas Wasser hat sich einen 
peuen Ausweg gebahnt, und das alte Spiel beginnt von Neuem. >

Betracbtet man genaii diese neue OelTnung, so Undet man sie jederzeit oach. 
Oben zu an der Seite, wo friiher das Wasser abiloss. Es ist dort der schwachste 
Punct. Auf diese Art hSufen sich Zellen auf Zellen, oder Gewbibe auf Gewdibe. Se 
ist das Entstehen der Sprudelschaie und deren Sprengung zu erkibren. Die Natur 
bleibt sich ewig gleich und was wir heute sehen, hat sie von Jahrtausenden eben so 
gemacht.

Betracbtet man das Wasser der TepI vom Militarbadehause an aufwiirts bis 
fast gegen die Mitte der Wiese, so sieht man tiberall Blasen aufsteigen. An manchen 
Often, wie beim Muhibrnnn oder in der NShedes Sprudels, ist beiniederem WasseM 
stande alles im Wasser in fortwiihrender Bewegung. Fangt man diese Blasen aiitf 
und priift sie, so iindet man, dass es W a s s e r d a m p f  und Ko h l e n s a n r e .  isk 
Ueberall sind die unteren Localitaten der nahe zur Tepl geiegenen Hbusei 
(oder an den Quellen) mit diesem Gas angefQllt. Ebenso entweicht den naturo 
lichen OelTnungen der Quellen einejingeheure Menge davon. Darausgeht hervor, 
dass die Wasser auch unter der Oberflacbe Wasserdampf und Kohlensbure enfy 
wickein, die einen g e n i i g e n d e n  Ausweg haben mQssen. A

Dr. Be c b e r  sagt in seinem classischen Werke in dem Capitel: „Von deh 
Luft- und Dunstlbchern des Sprudels*, Seite 145: „Als vor w'enig Jahreh die 
Schule nahe unter dem Springer im Teplflusse, wo der Sprudelgraben vorbei^ 
fliesst, noch nicht so u n b e d a e h t s a m  mit Schutt und Erde bedeckt war, 
sab man an diesem Orte die hervordringende Luft im kalten Wasser so stark, als 
man immer bei dem in einem grossen Gefasse koehenden Wassen sehen kanm 
Es sind diese letzteren, von den Einwohnem sogenannten Winde, wenp 
solche nahe am Sprudel sich stark zeigten, von mei ner .  J u g e n d  au£ 
Z e i c h e n  e i n e s  g u t e n  Z u s t a n d e s  d e r  Que l l en  gewesen .  Dergleichep 
noch grbssere unziihlbare Risse sind in der weit ausgedehnten Sprudelschaie iOr 
ihrem ganzen Umfange, wo dieselbe mit dem Pilaster und mithoher Erde bedeekt 
ist. Die Ddnste durchwittern dieses Erdreich bis sie Ausghnge finden, die hte( 
eigentlich „Du n s t l 6 ch e r “ genannt werden. Die grosste Auswitterung dieseH 
Dfinste geht auf der Morgenseite des Sprudels aufwSrts gegen die Kirche.^ 

B e c b e r  zielrf dann eine Stelle aus S u mme r  an, welehe beweist, d»s# 
schon damals an diesem Orte „die auswitternden Diinste die Arbeiter milk 
Gefabr zu ersticken drohten* und fMirt fort: „Daher. waren von iiltesten, Ziqiteit 
her unter der Maner, die . den Kirchhof umgibt (um die Kirche), off«<Ae> 
D u n s t l b c b e r ;  sie gingen tief unter die Erde, waren oben mit Holz 
setzt und mit Brettern bedeckt. Als aber diese Vauer nebst der Kirche 
erbaut wurde, so- sind dieselben in der Tiefe vermittelst darOber gespanniiK' 
Bbgen- oiFen erhalten, und den Diinsten durch gemauerte hohle. Ghnge ode# 
Schlauclie der Ausgang gleich zur Erde verschalft worden," '

,Er beschreibt ferner die grosse Menge der entwickelten Dfin.ste bein#" 
Kircbenbaue und sagt: „Mim hat desswegen die Vorsicht gebraucht, und voi» 
Grund aus in der Dicke der Kirchenmauer, worauf die zwei Thtirme stehenv 
Sehliiuche oder hohle Gange angelegt, damit diese .Diinste die Gemeinsebafk 
mit der ausserliclien Luft behatten, und die Kirche vor solclien Diinsten de# 
fixen Luft sicher stellen mochten.* Ein dergleichen grosses. Dunstloclv -war 
noch in meiner Jugend auf der Mo(‘gcnseite des Ggmi^lnbad^a, if)i| Thai un|jB*
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der Kirche, welchfe Oeffiiung so alt ist, ddssTderselben schon S u mm e r  gedenift, 
indem er sagt: „et nrnt̂ nnur ob spiritm agitationem edit, proditque ihi nnra 
ahominabilis, vulgo nocetta est der Seliwadei>.“

B ee h e r  besehreibt' noeh die ferberen Exhalationen am Schlossberge, am 
Markte u. 9. w. und scltliesst wohl ganz riehtig, dass die umliegenden kalten 
SSuerlinge durch diese Ausstromungen entstehen.

Ich babe absichtlicb diese Stellen bier angefiihrt, da selbe mir von uii- 
endlicher Wichtigkeit sclieinen, und leider das Werk dieses hochverdienten 
Karlsbader in Karlsbad selbst nur sebr wenig bekannt, ja fast nicht mebr zu 
haben ist. BeWeisen diese Citate nicht mit den klarsten Worten, dass es von jeher 
Aufgabe, ja hSchste Nothwendigkeit war, den Dunsten den Ausweg offen zu 
halten? '— Hat man aber seit Be e b e r ’s Tode darauf Bucksieht genommen? 
Die wenigsten Karlsbader wissen etwas vom Dasein der Dunstlocher —  wie 
m'dgen sie seit beinahe 80 Jahren aussehen? Schwere Gebaude lasten jetzt mit 
ibren Druck uberall, wo sonst diese Dunste entwichen, sie mussen also dort, wo 
sie am wenigsten Widerstand linden — in der Tepl durchbrechen und erzeugen 
die sogenannten „Spr ude l au$br Qche“.
♦  *>Man legte alle Jahre eine neue Riistung der Sprudelscbale an, sorg-* 
fSltig an alien nur- wenig losen Gliedern nietend, besonders in der unmiftel- 
bkren Nahe des Springers; und zwang das Wasser immer mebr nach abwarts 
zu strSmen, daher dort die Ausbrflebe stattlindcn mussen — wie man auch in 
der That, obschon sich die Sprudelscbale eben so weit nach oben ausdehnt, 
dort hie einen Ausbruch erlebte.

Ans dieseh Betrachtungen ergeben sich von selbst zur Vermeidung der 
SprudelausbrQche folgende Massregeln. Man untersuche:

-4. Gb die jetzigen Oeffnungen am Sprudel geniigen, nicht nur sammt-'. 
hchem Wasser, sondern auch den Diinsten genugend Abzug zu gestatfen.

2. Man revidire die von Alters her bestandenen Dunstlocher und setze sie 
shtgenblieklich in gehorigen Stand, und
C'' 3. blTne an passenden Stellen neue, urn so melir, da mehrere der alten 

nicht mebr dflrflen hergestellt werden konnen;
' 4. dann schreite man zum Verbau. — Wie dieser zweekmassig zu leiten 

♦fire, geht theilweise aus dem Gesagten hervor, tlieilweise muss man sich 
»n die Wissenschaft halten, welche die E r f a h r u n g  untersliilzen muss. — 
Man hate sich aber, wie diess bisher immer leider gescheben, der Saehe Gew îlt 
ntizuthnn,' insbesonders naebdem der Verbau geschlossen, durch starke Dam- 
mungen. Kleine Oeffnungen durch durchbohrte Holzkeile (welche man aber fruber 
ill Wasser anquellen lassen muss) verschlossen, hie und da in die bloss- 
gelegte Sprudelscbale gebohrt, diirften den Zug der Diinste befordern, ohne 
dass man desswegen vie! Wasser verlieren wiirde. — Sie wurden gleicbsam 
die Barometer des Sprudels werden, an denen man Beobaebtungen, ja vielleichi 
genaiie Messungen vornehmen kbnnte , auf welche sich dann w enigstens. nn- 
naijemde Herechnungen stutzen konnten.

AIs das grosste Uebel sind die alten Holzcinbaue zu betraebten. Aus 
meinen ahderweitigen Untersuchungen geh^ hervor, dass sie nie versintern, 
shndem nur da*u beitragen durch Bildung von Schwefelmetallen die Sinterung 
*u»’hindern. —** In der That 'Sverden alle alten Holzcinbaue nach und nach ton 
Wasser selbst abgestossen, eben' so thorieht war es im verflossenen Jahre,^ 
Massen von Steinen und Sand in die aufgebrochenen Hohlen zu schiitten. Maai 
epreicht hibdurch nichts anderes', als Korper hineinzubringen, die zur Ver-> 

nhthigen Gommunicationseanare beitragen. Wo' di e  Leuehtw dei>
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Wissenschaft mit bereit^ bewahrteH* Erfahrung Hand in Hand gehen, da wird 
und muss jeder AtUagsschlendrian, boffentKch aueh  ̂ dbr d6s heutigen Sprudel- 
baues, das fe ld  alsbald raumen. * ■*

Das Eiiie mocbte icb noch schliesslich beil'ngen, dass'meine Versuch6, das 
luesige Mineralwasser durch Kalte zu concentriren, giSnzend ausfielen. Von'nun 
an kaiin man jede Quelle verwenden und in einer einzigen Wintemacht so- vfbl 
Salz erzeugen, als sonst durch Wochen inoglich war. Es gefrieren von 1 Pfund 
Wasser 'je nach der Kalte 8, 18, 28 Loth und sammtiicbe Salze linden sich daim 
in der weuigen ruckstandigen Fliissigkeit geliist, ja iclj glaube, dass es bier gani 
bestimmte Gesetze gibt, die viel Neues fiir uns noch auflinden lassen.“

Schliesslich entwickelt Herr Dr. H o c h s t e t t e r  noch seine schon in einer 
der letzten Sitzungen der Kaiserlichen Akademie vorgelegten Resultate fiber die 
Liige der Karlsbader Thermen in  zwe i  p a r a l l e l e n  Quellenziigen auf zwdi 
p a r a l l e l e n  G e b i r g s s p a l t e n  (Sprudelhauptspalte und Miihlbrunn-Neben*- 
spalte).'

Bei dem hohen luteresse, den die Herstellungen von Bohrl&chern mit bedeu^ 
tenderem Durchmesser, namentlich auch fiir den Bergbau besitzen, war der bierzB 
Von Herrn Kind in Anwendung gebrachten Metboden schon mebrfach in frilheren 
Sitzungen der k. k. geologischen Reichsanstalt (so von Herrn Director H aiditi"- 
gev am 16. April und von Herrn Sectionsrath.Ritt inger nach eigener Anschad*  ̂
ung am 19. November 1850) Erwahnung gemacbt worded. •

Herr F. F o e t t e r l e  gab nun im Anschluss an diese Mittheilungen eine aus 
dera letzten Hefte von Moi gno’s „Cosmos“ entnommene Nachricht, wie sic Hew 
Dumas in der Pariser Akademie der Wis.senschaften vorgelegt hatte, fiber die 
Bohrung eines artesischen Brunnens in der Ebene von Passy, dessen Wasser die 
Bassins und Teicbe itn Boulogner Wald speisen soli. Diese Bohrung wurde auf 
Antrag des Herrn Kind von der Stadt Paris unternommen; ersterer hat sich ver“- 
bindlich gemacbt, dem neuen Brunncn einen Durchmesser von einem Meter odeir 
(3 1 6  W. Fuss) zu geben und ihn, wenn es nothwendig ist, auf eine Tiefe von 700 
bis 720 Metres (2112 bis 2175 W. Fuss) niederzubringen, so dass er in 24 
Stundcn 10,000 Kubik-Metres (316,580 W. Knbikfuss) Wasser zu liefern in» 
Stitnde sein sollte. Herr Kind hatte die Bohrung am 2. August 1855 mit einefli 
Durchmesser von 3 Fuss 8 Zoll begonnen: in der ersten Zeit, wahrend man airf 
Mergel und Kreide ohne andere Gemengtheile traf, betrug die mittlere Gescbwin»< 
digkeit des Niedersinkens in 24 Stunden 5 Metres (15 8 W. Fuss); in dell 
Sandschichten jedoch nur 2*/a bis 3 Metres (7 ’8 bis 9 4 W. Fuss)*; gegei# 
wartig, wo man neuerdings Kreideschichten, jedoch mit zahlreichen Hornstein* 
einschlussen erreiclit hat, betragt sie doch noch l ’/^ Metres (4 7  W. Fuss)- 
Die bis jetzt erzielte Tiefe betragt bei 300 Metres (948 W  ̂ Fuss) und am 1. Mid 
will man schon eine Tiefe von 700 bis 710 Metres (2112 bis 2144 W. Fuss) 
erreicht haben: also urn 150 Metres defer sei als der artesische Brunnen vott 
Crenelle. Herr Ki nd zweifelt nicht im inindesten an dera Gelingen dieses Unter* 
nehmens. Die Stadt Paris hat ihm zur Durchfiihrung derselben einen'Credit y®®'
350,000 Francs eroffnet. , '

"Herr Ki nd  bedient sich statt eines scbmidteisernen Bobrgestiinges, einfflf 
holzernen von jungen Tannen und die einzelnen Tannen werden mit so#iel Ei.se« 
armirt, dass das specifische Gewicht des ganzen Gestanges dasjenige 0 s  in deni 
Bohrloch befindlichen Wa.ssors nicht iibersteigt, also das Gestange glefclisam vdh 
dem Wasser getragen wird, ferner des von Hun erfundenen FrcHMlholft'ers. "Znt 
Handhabung des ganzen Bohrapparates ist eine Dampfmaschine'Aon'^4 Pferde'* 
kraften mit einem horizontaleu Balancier aufgestellt.'Hew Kind Mess duech fldrl**
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Dumas  den MitgHedem der geologischen und mineralogischen Section der Akar 
demie der Wissenschaften den Antrag stellen-, dass er gern bereit sei von jeder 
Schichte, die einiges Interesse bieten sollte und die man ibra bezeichnen wiirde, 
aus dem Grunde des Bohrbrunnens einen massiven Cylinder von etwa i ‘/^ Fuss 
Dui’cbmesser und 3 bis 6 Fuss Hbhe unverletzl an die Oberflache za fordern und 
auf diese Art die Beschallenheit des Gesteines ersiehtlich zu machen. Herr El i e  
de B e a u m o n t  naiim dieses Anerbieten an, sobald man an die Schicht der grunen 
<ule4‘ chloritischen Kreide gelangt sein wtirde, weicbe durcb ihre zahlreicben 
Knollen von phosphoi saurem Kalk selbst in Beziehung auf Agricultur wichtig ist.

Ea ist wold zu erwarten, dass auch diessmal die hierbeigebotene Gelegenheit 
beniitift wird, um wichtige physicaliscbe Beobachtungen, namentlich iiber die 
Zunahme der Temperatur gegen das Innere der Erde, anzustellen, wie diess bei 
Bohrung des artesischen Brunnens zu Grenelie der Pall war.

;  XII.Verzeiehniss tier Veranderungen im Personalstande der k. k.* Montan-Behorden.
Vont b Janner bis 31. Marz 1856.

M i t t e l s t  Al l e rboc l i s t e r  En t s c b l i e s s u n g  Sr.  k. k. A p o s t o l i s c h e n  
M a j e s t a t :

Leopold F i e d l e r ,  MSlir.- Ostrauer Bergverwalter, erhieit den Xitel eines 
k. k. Bergrathes.

j M i t t e l s t  E r l  a s s e s  de s  k. k. F i n a n z - M i n i s t e r i u m s :
Franz M r  o u I e, Berg-Commissar in Cilli, zum provisorischen Berghauptmann 

in Sclinrolinitz.
^  Anton Du r c h a n e k ,  2. Berg-Commissar der Pilsener prov. Bergbauptrnann- 

s<^aft, zum 1. Berg-Commissar daselbst. 
f  Karl R e d t e n b a c h e r ,  Actuar der Berghauptmannschalt in' Steyer, zum 2. 

®*p. prov. Berg-Commissar in Wiener-Neustadt.
€  Aivdrdas Ur s c h i t z ,  Actuar der Berghauptmannschaft inLaibacb, zum 2. exp. 

prov. Berg-Commissar in Laibach.
« Franz Kammer l ander ,  Actuar der Berghauptmannschaft in Leoben, zum 

2^,iexpon. prov. Berg-Commissar in Voitsberg.
FranzJtudolf Pe r nhof f e r ,  2. Cassa-Offieial bei der Bergwerks-Producten- 

Versdileiss-Directions-Cassa in Wien, zum Controlor daselbst.
Emanuel Kubi ny i ,  Bergwesenspraktikant in Wieliczka, zum controlirenden 

Amtsschreiber in Borsabdnya.
•  Alexander Bischoff ,  Schichtmeister in Kitzbiichl, zum Markscheider in

Hall.
4r Johann S c h m u t z e r ,  Hauptprobiramtsgehilfe in Schemnitz, zum Accessisten 

beLdei' Bergschreiberei des Oberbiberstollens.
Karl Kb h l e r ,  Diurnist des Neusohler Waldamtes, zum Amtsschreiber deri  ̂

Neusohler Factorie.
•m Franz O b e r t ,  Bei^amts-Markscheider in Oravicza, zum Markscheider bei 

Berghauptmannschaft daselbst. „ >
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Stephan v«n chen ga r t en .  Registrant bei ■der Berg-, ForSt- und Salinen- 
Direction in Klausenburg, zum Directions-Protukollisten dasetbst.

, Johann V. Pakai ,  ersterKunzlist bei derBerg-, Forst- und Salinen-Direction 
in klausenburg, zum Registranten daselbst.

Franz S y r u t s c h e k ,  eanfrolirender Gassa-Amtsschreiber in Jaworzno, zum 
Schichtmeisfer-Adjuncten bei der Berg- und Salinen-Direction in Wieliczka. »w 

Hyppolyt W a i e w s k y ,  Bergwesenspraktikant, und
Cubin Roga wsky,  Ritter von Rogaczyn,  beeideterSalinen-Praktikant, zum 

MitgrubengehUfen bei der Berg- und Salinen-Direction in Wieliczka.
Franz S c h m a l z ,  controlirender Amts.schreiber bei dem prov. Bergande in 

Mabrisch-Ostrau, zum Amts-Official her dem prov. Bergainte in Jaworzno. '
Aurel Stol f a ,  Amtsdiener bei der Salinen-Verwaltupgs- und Salzverschleiss- 

Cassa zu Boclinia und supph control. Cassa-Amtsschreiber bei dein prov. Bergamte 
in Jaworzno, zum Bergschreiber bei der Salinen-Berginspection in Wieliczka.

Anton S c h a u e n s t e i n ,  Berg - Commissar in Gdllnitz, zum 1. Berg-Com
missar und Docenten fiir das Berg-Recht an der Berg- und Forst-Akademie in 
Schemnitz.

Joseph von Szabd ,  Berg- und Waldmeister zu Konigsberg, zum 2. Berg- 
Commissar in Neusohl.

Johann von Be l hazy ,  Markscheider der Berghauptmannschaft in Pilsen, zum
3. Berg-Commiss8r in Fiinfkirchen. ^

Adolph Baias ,  Banater Berg-Directions-'Protokollist in Oravicza, zum Mark
scheider daselbst. * t

Wilhelm Bruj mann,  Schichtmeister in Wieliczka, zum Berg-Commissar und 
Markscheider daselbst.

Ernst von P o n g r a c z ,  Bergmeister bei der prov. Berghauptmannschaft in 
Schmollnitz, zum 1. Berg-Commissar in Rosenau.

Joseph von Corzan,  Protokollist in Reschitza, zum 2. Berg-Commissar in 
Gqllnitz. > ,

Eduard S t o c k h e r ,  Eisenwerks-Verweser in Strimbul, zum Hiitten-Verwaiter 
in Eisenerz.

Joseph S a h e r p o k b ,  Bergwesens-Praktikant in Aussee, zum Ingrossisten bei 
der referirenden Rechnungs-Abtheilung der Salinen- und Forst-Direction in 
Gmunden. /

Attila F 0 d 0 r, Candida!, zum Bergwesens-Praktikanten. *
Johann Slol t esz ,  Goldscheidungs-Controlor des Munzamtes in^Kremni^, 

zum Controlor bei dem Landmiinzprobir-, Gold- und Silber-Einlosungs- nnd 
Filial-Punzirungsamt in Lemberg. , 4

'Alexander L e schke,  Bergdirections-Registrator in Oravicza, zura Registrator 
bei dem Berg-Oberamte in Pribram. ' 1,

Joseph P e t e r ,  Controlor der Messingfabrik in Achenrain, zum 1. Untejk- 
Hammerverwalter zu Weyer.

Franz von F e i l l e r ,  Johann O n d e r k a  und Joseph K o h o u t e k ,  Berg- 
wesens-Candidaten, sind als k. k. Berg-Praktikanten in den Staatsdienst aufgeiioin- 
men- worden.

Pebersetzangen.

Ignaz J e s c h k e ,  Berg-Commissar 1. Classe der Pilsener prov. Berghaupt- 
mannsehaft, zur Komotauer prov. Berghauptmannschaft nach Teplitz. *

Ferdinand Di en s tl. Dr., Bergphysiker iaOravicza, als Salinen-Pbysikef nach 
Wieliczka.

    
 



Verzeichniss t o  Verandeiungen im PersonalsUnde der k. k. Moilaii'Behdrdeii. ^ 9

Fridolin Freiherr von G e r a m b ,  k. k, Berg-Praktikant, von der Berghaupt- 
mannschafl in Schemnitz zu jener in Nagybdnya.

Johann S c h u I t z e ,  Banater Bergdirections-Secretar, als prov. Secretar bei 
der Berg-, Forst- und Giiter-Direction in Schemnitz.

Johann L i n d n e r ,  expon. Berg-Commissar 1. Classe in Tepliz, als 1. Berg- 
Commissar zu der prov. Bergliauptmannschaft in Leobeii.

Karl von U r b a n i t H y ,  expon. Berg-Commissar 1. Classe in Yoitsberg, als
i .  Berg-Commiss3r zu der prov. Bergbauplmannschaft in Klagenfurt.

Philipp K i r n b a u e r ,  expon,. Berg-Commissar 1. Cfasse in Wieuer-Neusladt, 
als 1. Berg-Commissar zu der prov. Berghauptmannschaft in Steyr.

Franz T r i b u s ,  Reschitzaer Berg-CommissSir, zum Berg-Commissar.
•

Anstritt. •
Anton S a n o c k i ,  Dr., Salinen-Pbysiker in Wieliczka.
Benedict Roha,  und
Anton L a r c h e r ,  Berg-Praktikanten beim Steyerdorfer k. k.Bergamte, dann
Ernst B i ebe r ,  Bogsaner k. k. Zeugschaifer.
Franz Kail ,  k. k. Praktikant und Bogsaner Kupferhammer-Respieient, in den 

Dienst der k. k. priv. dster. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft.

XUI.Verzeichniss der von dem k. k. Ministeriuni fur HandeJ, Gewerbe und ofFentliche Bauten verliehenen Privilegien.
» Yom 1. Janner bis 31. Marz 1856.

Dem Johann Gr i mm,  Farbenkastchenfabrikant zu Pudhay in Bohmen, 
Schindeln.

Dem Franz J e n a s c h ,  Privatier in Wien, Iris-Etui fiir Malerei.'
Dem Karl Wenzel Dobry,  Magister der Pharmaeie, und Anton Schmi d ,  

*Fabriksbesitzer in Wien, Kraftdilnger-Pulver.
^ Dem Joseph Johann R i c h t e r  et Comp., Maschinenfabriks- und Baurnvvoll- 
spinnereibesitzer zu Winterthhr in der Schweiz, durch Gottfried N i e d s c h e d t e r  
'Sn W ienf Banc A Brbches-Fliigel fiir Garnspinnereien.

Dem A. Ei chen,  Ingenieur in Wien, Vorrichtung, wodurch die Drathfedern 
bei StOhlen, Sophen etc. entbehrlicb werden.

Dem Karl S c h u h ,  Besitzer eines galvanoplastischen Institutes in Wien, 
Taschenfeuerzeuge.

* Dem Bernhard F u r t h ,  Zundproducten- Fabrikant zu Sehuttenhofen in 
Bobmen, pbosphorfreie ReibzOnder.

Dem Alexander Bes s o l o ,  kbn. sardin. Artillerie-Lieutenant, durch Jakob 
Ye g l i o  in Mailand, elektro-magnetischer Motor.

Dem Job. Christ. E n d e r s ,  Privatier in Wien, Patron- und Kapseltaschen. 
Dem Johann Ni l z  und Karl W o ce l ca , Apotheker in Wien, chemisches 

^aarfhrbemittel.
I Dem M. J. Maas ,  Kalligraph und Tachystenograph in Wien, Schreibapparat. 
‘ Dem Franz S c h i r o k y ,  Geschaftsleiter der Dampfsage zu Kichowa in 

MShren, utid dem Georg P a m p e r l ,  Realitatenbesitzer zu Stockerau, FIdsse zur 
Verfhhrung von Brennholz etc.

H. k. g«olo^seh« Reich«ao»UU. 7. Jahrgan;^ 1856. 1. V

    
 



2'1« V eneichniss der Privilegien.-

0em Heinrich Herrklotz^^ zu Fiinfliaus bei Wien, LedeVfab'rieation.
Der Lar i s ch-Moni ch ' s chen  Sodafabrik zu Petrovitz in Schlesien, durch 

Martin S t a i n e k  zu Kurwin in Schlesien, Soda-Erzeugung.
Dem Michael Goth,  Weber in Wien, und dem Ferdinand Ba u mg a r t n e r ' ,  

Weber in Fiinfbaus nachst Wien, kiinstlicbe Felle (sogenannte Wiener-Felle).
Dem Emanuel Odaz i o ,  Ingenieur in Mailand, Apparat zum Austrockned 

und Keibnachen organischer Substanzen. * ^
Dem Julian Franc. B e l l e v i l l e ,  Ingenieur in Paris, durch Georg Mark! .  

Privat-Beamten in Wien, rauchverzehrender Rost mit ununterbrochenerSpeisuug.
Dem Alexander Ludwig di B a r g n a n o ,  Doctor der Rechte in Turin, durch 

Franz Cardan i ,  Ingenieur in Mailand, SeidenfUirmaschine.
Dem Stephan L a p o r t e ,  Chemfker in Paris, durch Georg Mar k l  in Wien, 

l^erzenfobrication aus PflanzenstofTen.
Dem Joseph B os s i ,  Seidenzeugfabrikant in Wien, Druckmaschine.
Dem Eduard Rin^ek, Fabrikant zu Eupen in Saehsen, durch Dr. J. Neu

mann,  Hof- und Gerichts-Advocaten in Wien, Walkmaschine.
Dem Rudolf R i g ] ,  Privilegiums-Inhaber in Wien, Holzleisten.
Dem August Friedrich R i c h t e r ,  Siegellack-Erzeuger in W ien, Siegellack.
Dem Konrad Ot to,  Spanglernieister in Wien, Kalfehmaschinen.
Dem Anton S r b a  und Joseph P e s s i n a ,  Hutmachermeistern in Prag, Filz 

fiir Hiite.
Dem Bartholomaus P r e d a v a l l e ,  Civil-Ingenieur in London, durch Georg 

H b r z i n g e r ,  Handlungs-Procurafiihrer in W ien, Papierrnasse aus Holz, ‘Hanf, 
Stroh etc.
*“ Dem Franz Hyppolite L e f e b v r e - G a r i e l ,  Tuchfabrikant zu Elbeuf an der 
Seine, durch Dr. Franz S c h m i t t ,  Hof- und Gerichtsadvocaten in Wien,  Filz- 
gewebe als Ersatz des Leders bei der Spinnkratzenfabricatiou (tissus destines 
a remplacer le cuir dans I’industrie des cardes).

Dem Jean Baptist P a s c a l  et Comp., Ingenieure zu Lyon in Frankreich, 
durch Georg Markl ,  Privatbuchhalter in Wien, Motor mittelstDampf und erhitzter 
Luft der Yerbrennungsgase.

■Dem Peter und Karl Ri cc i ,  Wagemachern in Cremona, Bruckenwagen.
Dem Dominik B5hm,  Fabrikant zu Deutsch-Neudorf in Sachsen, durch

J. H e m b e r  g e r in Wien, Strumpfwirkraaschine.
Dem Orazio G i u l v a n i  in Turin,  durch Joseph P a o l i n o  in Mailand, 

Brenner der Gasflammen. A
Dem Franz D a i n a in Bergamo, Seide-Abhaspelung.
Dem Franz Goilfried R i e t s c h ,  fQrstl. Oettingen-Wallenstein’scher Rath 

und Directbr der Domane Bdhmisch-Rudoletz in Mahren, Branntwein-Bastern. ^
Dem Joseph R b s s n e r ,  k. k. Bergwesens-Inspectorant-Oberamts-Assessor, 

und Oberhutten-Verwalter in Schmbllnitz, Zugutebringungsmethode der Soge*- 
naniiten Hiittenspeise.

Dem Joel T a u s s i g ,  Privilegiums-Inhaber in Wien, Apollokerzen. ‘
Dem Rud.Di tmar,  Lampenfabrikant in Wien, Ditmar's Patent-Lampenkugeln.

'Dem Friedrich P a g e t ,  Privilegiunusbesitzer in Wien, Urinir-Apparat.
Dem Karl Louis Kauf mann ,  Director der Maschinenficbrik zu Arnau in 

Bbhmen, Saugapparat fur Papiermascliinen. < ,
Dem Leopold R e k e n z a u n ,  Scblossermeister in Prag, Wagenthiirschlosser.
Dem Atphous S a l t e t ,  Handelsmann in Wien, Fell-Durchschneid-Maschine.
Dem Joseph He r ma n n ,  Zeughammerwerksbesitzer zu Neustift bbi Scheibbs, 

stahlplattirte Hobeleisen. '

    
 



Verzeichniss d«r Prurilegien. e i i

Dem Alois S c h e r e r ,  k. k. Landesgerichts-Accessist in Wien, Wagen- 
sehiniere.

Dem Franz K l i n g g r u b e r ,  Bandfabrikant in Wien, Seidenzwirn-Maschine 
(Filatorium).

Dem Friedrich P a g e t  und Eduard Schmid t, Privatiers in Wien, Wageh- 
Construetion.

,Dem Fortunat C. M. V. Manegl i a ,  Werks-Yorstand bei der Eisenbahn in 
Turin, durcb J. F. H. H e m b e r g e r  in Wien, Eisenbahnwagen-Constrnction.

Dein Theophil W e i s s e ,  Besitzer dev landespriv. Mascbinenfabrik in Prag, 
Saemaschine.

Dem Wenzel W r e c h o w s k y ,  Schlosserraeisterin Karolinentbal, Centimal- 
Briickenwagen. •

Dem Monoab Al den,  Maschinenfabrikant zu Philadelphia in Pensylvanien, 
durcb H. G. Md h r i n g ,  lugenieur in Wien, Ventilatoren.

Dem Eduard Pen eke ,  k. k. Militar-Verpflegs-Adjunct in Szegedin und 
dem Moriz T o p o l a n s k y ,  Jugenieur in Ofen, Korn-Reinigungs-Maschine.

Dem Wilhelm und Georg S c h w a b  in Penzing bei Wien, Wasserrader.
Dem Leopold S c h b n n i n g e r ,  Buchbinder, und Joseph S c b o n n i n g e r ,  

Zuckerbacker in Wien, Oekonomie-Papier.
Dem Jobaun Mina 1, Schlossergesell in Wien, Kleeblattrbhren fiir Eisen- 

mbbel.
Dem L. Ruz i czka ,  Handelsmann in Wien, Universal-Zepbyr-Nacbtlicbter.

•Dem ' Heinrich He l l mu t h ,  Scblossermeister in. Wi en, selb.stwiegende 
Kinderkorbe.

Dem J. Fr. Heinricb H e m b e r g e r ,  Privatgeschiiftskanzlei-lnbaber in Wieii, 
Schmier-Apparat.

Dem Karl Joseph R o s p i n i ,  k. k. Hofdrechsler und Optiker in Wien, Baro- 
metrograph.

Dem August K i t s c h e l t ,  Eisen- und Metallgiesserei-Inhaber in Wien, 
eiserne Mobel. ’ 4

Dem Alphous Louis Po i t e v i n ,  Ingenieur in Paris, Helioplastik.
Dem Anton P a n e s c h ,  Schuhmacher in Wien, wasserdichter Glanzlack.
Dem Jakob B a r t h ,  Tischler in Krems, Maschine zum Beschneiden und 

Schlagen von Papier und Pappe.
Dem Franz Ac h a t i u s ,  k. k. Artillerie - Hauptmann in W ien, Gusstahl- 

Erzeuguitg.
Dem Karl August Freiherrn von Kara is.  Guts- und Dampfmuhlenbesitzer 

zu Troppau, Frucht-, Schal- und Schleifgang-Construction.
 ̂ Dem Johann Ruga ,  Maschinenfabrikant in Mailand, Chocolate-Fabrication.

Dem Adolf S ch u I h o f ,  Handels-Compagnon und Alois S c h e r e r ,  k. k. 
Landesgerichtsbeamter in Wien, Maschinenfett (Austria-Patentfett).

. Dem Vincenz B a s s l e r ,  Gold- und Silberarbeiter in Wien, Federhalter.
Franz M e d e r ,  akad. Bildhauer zu Biirgstein in Bohmen, Bildhauerkunst.
Michael H o f m a n n ,  Privatier und Alexander Bern a u e r ,  Riemermeister 

in Wien, Sicherheitskbrbe beim Fensterputzen.
Dem Oswald Rohl i cb ,  Waldhornist in Wien, Blech-Instrumenten-Ver- 

besserung.
Dem Franz D r i n k w a l d e r ,  k. k. Kreisarzt und Job. K e u s c h , Privilegiums- 

iiihaber in Krems, Kremserhaue. *

47 •
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XIV.Verzeiehniss der an die k. k. geologische Reiehsanstalt eingelangten BUeher, Karten u. s. w.
Yoffl 1. Janner bis 31. MUrz 1856.

igram. K. k. Ac k e r b a u - Q e s e l l s c b a f t .  Gospodarski List, Nr. S4 de 185S,
* Nr. 2— 12 de 1856.
Barrande Joachim, in Prag. Parallele entre les depdts siluriens de Boheme et de 

Scandinavie. 1856. *
Berlin. D e u t s c h e  g e o l o g i s c h e  Ge s e l l s c h a f t .  Zeitschrift, VII, 2, 3 de 1855.

„ G e s e l l s c h a f t  fQr Erdk t i nde .  Zeitschrift fiir allgemeine Erdkunde, 
V, 5, 6 ; VI. 1, 2.

„ Kbni g l .  p r e u s s i s c h e s  H a n d e l s m i n i s t e r i u m .  Zeitschrift Rir das 
Berg-, Hutten- und Salinenwesen in dem preussischen Staate, herausge- 
geben von R. v. C a r n a 11, III, 4.

Binste, Dr., Georg, Redacteur der Bombay Times in Bombay. The Bombay Tiines, 
Overland Summary of intelligence from 2nd to 15th November 1855.

Bonn. N a t u r h i s t o r i s c h d r V e r e i n .  Verhandlungen, XII, Heft 3 und 4, Bogen 
16—20.

Brockhans, Buchhandler in Leipzig. Allgemeine Bibliographie, I, Nr. 2, 1856.
Brttnn. K. k. m a h r i s c h - s c h l e s i s c h e  Ge s e l l s c h a f t  zu r  B e f D r d e r u n g  

des  Ac k e r b a u e s  u. s. w. Mittheilungen Nr. 1— 12.
Catutlo, Dr., Th. Ant., Professor in Padua. 19 Tafein zu einer noch nicht im Drucke 

erschienenen Abhandlung: I pQlipai fossili delle alpi venete.
Cherbourg, S o c i e t y  imp. des  s c i e n c e s  n a t u r e l l e s .  Memoires I, U, 1853,

1854. — Reuceil des travaux de la society libre d'agricultnre etc. II, 1852,
1853.

Darmstadt. V e r e i n  fQr E r d k u n d e  und v e r w a n d t e  W i s s e n s c h a f t e n .  
Notizbiatt Nr. 21—28 de 1856.

Olorpat, Ka i se r l .  Un i ve r s i t Qt  Experimenta de excretione calcariae et magne- 
siae. Dissertatio Auctore Conrad.W agner. — De partu post matris mortem'. 
Dissertatio Auct. Rudolph. Z o e p f f e l .  — De Melituria. Dissertatio Auct.
F. G l o g o w s k i e .  — Singutaris maniae sine delirio, quae dicitpr, casus, 
adjunctis de hac doctrina pers crutationibus. Dissertatio Auct. A. Falk.  — 
De Magnesiae ejusque salium quorundam in tractu intestinal! mutationibus. 
Dissertatio Auct.Eduard. K erkov ius.— Animadversiones ad malleum bumi- 
dum et farcinosum in homines translatum morbi historiis illustratae. Dissen- 
tatio Auct. G. Ha r t ma n n .  — De medullae spinalis avium textura. Disser
tatio Auct. Ad. M e t z l e r . — De resectione arficuli manus. Dissertatio Auct. 
Al. B 0 n $ t e d t. — A^notationes qnaedam de laesionibus cranii. Dis.sei^fio 
Auct. Ph. Kei lmann.  — De retinae textura disquisitiones microseopicne. 
Dissertatio Auct. R. Bless ig.  — Quaedam de viscerum inversione luterali. 
Dissertatio Auct. P. Wu 1 f f i u s. — De telae pulmonum ad respirandi motus 
horumque ad cordis positionem vi et elTectu. Dissertatio Auct. F r . Bae ren t .  
— Cystitidis cruposae retroversionem uteri gravidi subsecutae, casus sin-

: '' gularis. Dissertatio Auct. B. R o s e n p l Qi i t e r .  — Quaedam de camphora 
carboneo sesquichlorato, cum'arino vanillaque meletemata. Dissei^tatio' Auct.
A. M a I u V s k i. — Disquisitiones clinicae de syphilide Dorpati grassante. Dis
sertatio Auct. H. Kel l rberg.  — De obstructione arteriarum fibrin! coagulis
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illatis. Dissertatio Auct. Ed. Wiegandt .  ~  De tumore villoso vesicae 
urinariae. Disserlatio Auet. Ad. Lehmkuhl .  — Disquisitiones quuedam de 
alealibue per urinam excretis. Dissertatio Auct. Ph. W i l d e . — Quaedaiti 
de Cholerae epidemia anno 18S3 Dorpatum aggressa. Dissertatio Auct. A. 
B r a s c h e .  — Observationes quaedam de arteriarum subligatione in noso- 
comio Dorpatensi institutae. Dissertatio Auct. G. S c h m i d t .  — Quaedam 
de; prolapsu linguae. Dissertatio Auct. M. R o t i n i a n z. — Meletemata^quae- 
dam de endosmosi. Dissertatio Auct. J. Ha r z e r .  — Ueber die Fettsauren 
von der genereilen Forme! (C® H®) n 0* und ein neues Glied derselben': 
HordeinsSure. Dissertation von Fr. B e c k m a n n. — Zur Frage: woher 
nimmt die Pdanze ihren Stickstoff? Dissertation von Al. C h l e b o d a r o w ,  
— Das Heimfallsrecht (droit d’aubaine) vom volkerrechtlichen Standpuncte. 
Dissertation von Wi. P o l e wo i .  — Die Beschrankung der Cession in Cur- 
land durch die constatirten 22 und 23 Codex mandati vel contra (4. 35.). 
Dissertation von V. W i l p e r t .  — Die Ecclesiologie, ein biblisch-dogma- 
tischer Entwurf. Dissertation von J. J. H. v. B r a u n s c h w e i g .  — Index 
scholarum in universitate litteraria c. Dorpatensi per semestre prius et alte- 
rum anni 1855. — Die Insel Ceylon bis in das erste Jahrhundert nach 
Christ! Geburt. Von Richard We n d t .

Drescher, Dr. J. E. in Frankfurt a. M. Der neue grosse Sprudel zu Bad Nauheim, 
genannt Friedrich Wilhelm, 1855. — Der grdsse Soolsprudel zu Bad Nau
heim im Friihling 1855. — Die neuesten bemerkenswerthen Beobachfnngen 
an den Nauheimer Thermen, 1855.

Dresden. G e s e l l s c h a f t  Isis. Allgemeine’ deutsche naturhistorische Zeitung. 
II, Nr. 1, 1856.

Erdmann 0. L. und Verther G. in Leipzig, Journal fiir praktische Chemie. 
Nr. 21— 24 de 1855, Nr. 1—4 de 1856.

St. Etienne, S o c i e t e  de I’i n d u s t r i e  mi nera l e .  bulletin T. I, Livr. 1, Juil— 
Septembre 1855, et Atlas.

Flnreni, Ac c a d e ml a  d e i Ge o r g o f i l i .  Rendiconti, Disp. 1, 2 de 1856.
Freyberg, Koni g l .  O b e r - B e r g a m t .  Jahrbuch fiir den Berg- und Hiittenmann 

auf das Jahr 1856.
Edttingen, K5ni g l .  G e s e l l s c h a f t  der  W i s s e n s c h a f t e n .  Abhandlungen, 

VI von den Jahren 1853—55.
Grate. K.Jf. Lan d wi r t h s c h a f t s - Ges e l l s ch a f t .  Wochenblatt, 1856 Nr.5— 10. 

„ G e o g n o s t i s c h - mo n t a n i s t i s c h e r  Verein f u r  S t e i e r ma r k .  Fiinfter 
 ̂ Bericht. — Bericht fiber die Ergebnisse geognostischer Forschungen im 

Gebiete der 14., 18. und 19. Section der General-Quartiermeister-Stabs- 
»• Karte von Steiermark und lllyrien wahrend des Sommers 1854. Von Dr.

' * K. J. A n d r a e.
Grimm Johann, Director der k. k. montanistischen Lehranstalt in Pribram. Die 

Erzniederlage bei Pribram in Bolimen, 1855.
Hannover. Ar c h i t e k t e n -  und I n g e n i e u r - Ve r e i n .  Zeitschrift, Bd. I, Heft 4. 

„ G e w e r b e - V e r e i n .  Mittheilungen, Nr. 6 de 1855, Nr. 1, 2 de 18,56.
lermanustadt. S i e b e n b u r g i s c h e r  Ve r e i n  ffir Na t u r k u n d e .  Verhandlungen 

und Mittheilungen, Jahrgang 1855.
Hingenan Otto, Freiherr von, k. k. Bergrath und Professor an der Universitat zu 

Wien. Die Braunkohlenlager des Hausruckgebirges in Ober - Oesterreich,
1856. '

Idrnes, Dn. Moriz, Custos-Adjunct am k. k. Hof-Mineralien-Cabinete in Wien. UeJ)er 
einige nOue Gasteropoden aue deA bstlichen Alpeu.
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Hatzelmann in Pnbram. Tableau der Pribramer Erz - Aufbereftung. zusammen- 
gestellt nacb dem Gefallsposten yom Jabre 1854.

Innsbruck. F e r d i n a n d e u m .  Neue Zeitscbrift, I—XII, 1835— 1846.
Jacquat Eugeii, Bergwerks-Ingenieur in Metz. Quelques observations geologiques 

sur la disposition des masses minerales daiis le departement de la Moselle.
— Esquises geologique et mineralogiqiie de la Moselle. —  Note sur la 
decouverte de la houille a Kreutzwald et a Karling. — Sur la fabrication 
de la fonte, du fer et de I’acier dans le Thuringerwald et le Frankenwald.
— Resultats des essais faits dans les mines de St. Etienne et de Rive de 
Gier, avec la lampe de surete a cylindre en crlstal, de M. Durn esni l ,  mo- 
difiee par M. M. Combes  et Le f r a n c o i s .  — Etudes mineralogiques et 
cliimiques sur les minerals de fer du departement de la Moselle.

Jenisch, Dr. Gustav, kbnigl. sacbsisclier Lieutenant a. D. in Dresden. Nachtrage 
zur Abbandlung: Amygdalophyr, ein Felsitgestein mit Weissigit, einem 
neuen Minerale in Blasenraumen.

Klagenfurt. K. k. L a n d w i r t b s c h a f t s - G e s e l l s c l i a f t .  Mittbeilungen, Nr. 11, 
12 de 1855, Nr. 2 de 1856.

kleszczynsky Eduard, Ingenieur an der k. k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn in 
Wien. Die Niveau-Verbaltnisse und die Wasserwirthschaft des k. k. Blei- 
und Silberbergbaues in Pribram. — Tabelle fiber die Gewinnung an Pferde- 
kraften durch die Anlbge des neuen Erzherzogin Sopbie-Teiches u. s. w.
— Geschicbtliche Notizen fiber den Bergbau und die Stadt Pribram von den 
altesten Zeiten bis zum Jabre 1750. Chronologisch zusammengestellt, 1855.

Klocke E., in Dresden. Preisverzeichnisse der Naturalienbandlung von . . .  1856.
Ktinigsberg. Kfinigl .  U n i v e r s i t a t .  Aemtlicbes Verzeicliniss des Personals und 

der Studirenden fur das Jabr 1855/56. — Verzeichniss der im Winter- 
Halbjahre 1852 und im Jabre 1855 zu haltenden Vorlesungen. — Index 
lectionum per annum 1855. — De ruptura lienis spontanea. Dissertatio Auct.
0. H. Sel lnel l .  — De fundi oculi morbis ophtbalmoscopio cognoscendis. 
Dissertatio Auct. C. Me n z e l . — Exemplorum empyematis graviorum enar- 
ratio atque explicatio. Dissertatio Auct. C. AI s c h e r. — Quaeritur quomodo 
caseinum et natrum albuminatum pepsino afficiantur. 'Dissertatio Auct. C. F. 
Cb. S k r z e e z k a .  — De veratrino ejusque usu in pneumoniis, Dissertatio 
Auct. P. Bo l u mi n s k i .  — De monopodia. Dissertatio Auct. E. ,1. Dal -  
kowski .  — De virium electricarum usu in therapia. Dissertatiq^ Auct A. 
Wolff.  — De venenHs, quae dicuntur narcotica, experimenta quaedam phy- 
siologica. Dissertatio Auct. E. Ne u ma n n .  — De tuberculosi systematis 
uropoetici. Dissertatio Auct. C. Fuebs .  — De tetano rbeumatico. Dissertatio 
Auct 0. A. Bureba rd .  — De gangraena pulmonum. Dissertatio Auct A- 
S e b mi d t .  —  De Friderici II Imperatoris bellis lombardicis. Dissertatio 
Auct. K. F r i e d  l ande r .  — Conditi Prussiarum regni memoriam anniver- 
sariam, 1855, 1856. — Cantici caiiticorum Salomonii poetica forma. Diss. 
Auct. F r i e d r i c h .  — Disserlationis de orthograpbiae grecae iiiconstantia 

, pars prior et pars altera; de epectasi nominum et particularum syllabica pars 
altera. Auct. C. A. L o b e c k. — N'atalicia principis generosissimi Friderici 
Guglielmi IV. 1855.

Eronstadt H a n d e l s -  u n d  G e w e r b e k a m m e r .  Denksebrift fiber die 
Fubrung einer Eisenbabn von Kronstadt in die Walachei bis an die Donau,
1855.

Langlois, Med. Dr. in Metz. Etudes mineralogiques et cliimiques sur les minei'ais 
de fer du departement de la Mosilld, 1852. . • '
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▼. Leonhard und Bronn, Heidelberg. Neues Jahrbucb fur Mineralogie, Geognosie, 
Geologic u, s. w„ VII, de 1858.

London. L i n n e a n - S o c i e t y .  Transactions XXI. —^Proceedings Nr. 89 — 66. 
List 1858, — Address of Thomas Bel l  Esq. V. P. R. S. etc., the President 
. . .  read at the anniversary Meeting on Thursday, May 24 1855.

-Vadrid. R e a l - Ac a d e mi a  des c i enc i as .  Memorias 1, Ser. I, 1 1853; I, 3,
1854. — Resumen de las actas en el anno academico de 1851 — 1853. 

Mailand. I. R. I s t i t u t o  l omb a r d o  di s c i e n z e ,  l e t t e r e  ed  ar t i .  Giornale,
Ease. 42— 44, 1855.

•Valherbe Alfred, Vice-Prasident des Tribunals in Metz. Du vole des oisseaux chez 
les anciens et chez les modernes. — Description de quelques nouvelles 
especes de Picinees. — Catalogue raisonne d'oiseaux de TAlgerie compre- 
nant la description de plusieurs especes nouvelles. — Faune ornitbologique 
de I’Algerie. — Notice surle Papyrus. — Du dix-neuvieme siecle.sous le 
rapport moral et sous le rapport scientifique. — Ascension a I’Etna ou frag
ment d’ un voyage en Sicile et en Italic.

-Hanz'sebe Buchhandlung in Wien. Oesterreichlsehe Zeitschrift fiir Rerg- und 
Hiittenwesen. Red. von 0. Freiberrn v. l l ingenau.  Wien 1856, Nr. 1—12. 

-Belion, Dr. J. V. in Briinn. Ueber die balneograpbische Literatur MSbrens, 1856. 
Xeneghini Joseph, Professor in Pisa. II nuovo Cimento. Giornale di fisica e di 

chimica, II, Novembre, Deceihbre 1855.
.Xclz. S o c i  e t e  d ’h i s t o i r e  na ture l l e .  Bulletin I—VII, 1843— 1855.
Bohr’s J. C. R. ahademische Verlagsliandlung in Heidelberg. Heldelberger Jabr- 

biicber der Literatur, unter Mitwirkung der vier Facultaten. Janner 1856. 
.Xiihlhanscn. S o c i e t d  i n d u s t r i e l l e .  Nr. 132, 1855.
Xtinrhen. Ko n i g l .  Ak a d e mi e  d er  W i s s e n s e b a  f t en.  Gelehrte Anzeigeu 

XL. — Almanach fiir das Jahr 1855. — Denkrede auf die Akademiker Dr. 
Th. S i b e r  und Dr. G. S. Ohm,  1855.

„ Konigl .  S t e r n w a r t e .  Annalen VII, Vlll.
Nenchatcl, S o c i e t e  des s c i e n c e s  na t u r e l l e s .  Bulletin Nov. 1854 bis,May

1855.
Padna. I. R. Ac c a d e mi a  de l l e  s c i enze  l e t t e r e  ed ar t i .  Rivista dei lavori, 

Vol. I— III, 1851— 1855. -  Nuovi Saggi V, VII, 1840, 1847.
Paris. E c o l e  I m p e r i a l e  des  mines.  Annales, VII, 2 livr. de 1855.

» S qc i d t d  geo l og i que  de France.  Bulletin, XII, f. 43— 51 (Mai 1855), 
XIII, f. 1, 2 (5 Nov. 1855).

Perthes Just., Ge o g r ap h i s ch e  Ans t a l t  in Gotha.  Mittbeilungen iiber wicb- 
tige neue Erforsebungen auf dem Gesammtgebiete der Geographic von Dr. 
P e t e r m a n n .  X—XII. de 1855, I, de 1856.

Pesth. H a n d e l s - u n d  Gewerbekauimer .  StatistisebeArbeiten, I.Stublweissen- 
burg 1855.

Pilsen. H a n d e l s -  und Ge we r b e k a mme r .  Statistischer Bericbt fiir 1855. 
Prag, K. k. p a t r i o t i s e b  - okonomi sche  G e s e l l s c h a f t .  Centralblatt fiir 

die gesammte Landescultur und Wocbenblatt fiir Land-, Forst- und Haus- 
wirthschaft. Nr. 3— 13.

„ N a t u r h i s t o r i s c h e r  Vere i n  Lotos .  Zeitschrift fiir Naturwissensebaf- 
ten, December 1855, Janner, Februar 1856.

Prestel M. A. F., Dr. in Emden. Die Temperatur von Emden, 1855.
Regensburg. K. b o t a n i s c h e  Ge s e l l s c h a  ft. Flora, Nr. 37—48 de 1855. 
Rennevier E. in Genf. Memoire geologique sur la perte du Rhone et ses environs. 

Zurich 1854.
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Sandberger, Dr. Friedrich, Professor in Karlsruhe. Uiitersuchungen fiber den in- 
neren Bau einiger rheinischen Brachiopoden.

Schmidt C. J. in Brfinn. Das Wichtigste fiber den Opal im Allgemeinen und fiber 
sein Vorkommen in Mahren im Besonderen.

Schmidtburg Rudolph, Freiherr von, k. k. Oberst und General-Adjutant in Agrain. 
Grundzuge einer physicalisch vergleichenden Terrainlehre in ihrer Bezie- 
hung auf das Kriegswesen, als Leitfaden zum Vortrage und Selbstunter- 
ricbte fOr Eingeweihte und Laien. Agram 18SS.

Soleirol J. F., Genie-Bataillons-Chef, Professor in Metz. Meinoire sur les carri- 
eres des environs de Metz, qui fournissent la pierre a chaux hydraulique 
1847. — Quelques faits relatifs aux Ardennes observees en 1841. — Con
sequences hasardees qu’on peut tirer des idees admises en geologic, 1847.

Stutlgard. N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Verein,  Jahreshefte XII, 1.
Suess Eduard, Assistent am k. k. Hof-Mineralien-Cabinete in Wien. Ueber Megan- 

terks, eine neue Gattung von Terebratuliden.
Terquem 0 ., Apotheker in Metz. Paleontologie du departement de la Mosille. — 

Observations sur quelques especes de Limgiiles. — Memoire sur un nou
veau genre de mollusques acephales fossiles. — Observations sur les dtudes 
critiques des mollusques fossiles comprenant la monographie des Myaires 
de M. Agass iz .

Trient. K. k. Lyceal -Gynvnas ium.  Programma 1852— 1855.
Turin. K. Akademi e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Memorie XV, 1855.
Venedig. 1. R. I s t i t u t o  Vene t o  di s c i e n z e  l e t t e r e  ed  a r t i :  Memorie V,

1855. — Atti delle adunanze. 111, 5 , IV, 1— 4, V, 1, 2 , VI, Serie III, I, 
1, 2, 1852/56.

Visiani Robert, Professor, Director des k. k. botanischen Gartens in Padua: Di due 
piante insettifughe; Pyrethrum roseum Bieb. e Pyr. cinerariscfolium Trev. 
— Delle benemerenze dei Veneti nella Botanica. — lllustrazione botanica del 
Cusso vermifugo o Hagenia abyssinica Lam. — lllustrazione delle piante 
nuove 0 rare dell’ orto botanico di Padova. Mem. II. — Propesta di una nuova 

' distribuzione delle labiate europee. — Della origine ed anzianita dell’ orto 
botanico diPadova. — Considerazioni intorno al genere e alia .specia in Bota
nica. — Di due piante nuove dell’ ordine delle Bromeliace. — Synopsis 
plantarum florae tertiariae novalensis.

TTagncr William, Professor, Prasident des Wagner free Institute of science in 
Philadelphia. First annual announcement for the Collegiate year 1855/56.

TFaitzen. U n t e r - G y m n a s i u m .  Programm fur 1855.
Wien. K. k. Mi n i s t e r i u m  des  Innern .  Reichs-Gesetz-Blatt ftlr das Kaiserthum 

Oesterreich. Index des Jahrganges 1855, 1.—9. Stflck vom Jabre 1856. — 
Bericht fiber die auf derPariserWelt-Industrie-Ausstellung i. J. 1855 vorhan- 
denen Producte des Bergbaues und Hiittenwesens u.s.w. von Peter J u n n e r .

„ K . k . H a n d e l s - M i n i s t e r i u m .  Mittbeilungen aus dem Gebiete der Sta- 
tistik, 4. Jahrg. 3. Heft.

* „ Ka i s e r l i c h e  Akademi e  de r  Wi s s e n s c h a f t e n .  Sitzungsberichte der
mathem.-naturwiss. ClasseXVIIl, 1, 2; XIX, 1; der philos.-histor. Classe 
XVII, 3, XVIII, 1. — Archiv fiir Kunde osterr. Geschichtsquellen XV, 2; 
— Notizenblatt Nr. 7 — 10.

„ K. k. L a n d w i r t h s c h a f t s - G e s e l l s c h a f t ,  Allgemeine land-und forst- 
wirthschaftljche Zeitung Nr. 1—12, 1856. •

„ O e s t e r r e i c h i s c h e r  I n g e n i e u r - Ve r e i n .  Zeitschrift N r.'21* 22, de 
1855; Nr. 2, de 1856. *
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Wiirzburg. K r e i s - C o m i t ^  des  l a n d wi r t h s c h a f t l i c h e n  V e r e i n e s .  e- 
meinniitzige Wochensclirift, Nr. 38—52 de 1855.

« P h y s i c a l i s c h - m e d i c i n i s c h e  Ge s e l l s c h a f t :  Verhandlungen '* ’ •
— Zweiter Nachtrag zum Verzeichnisse der Bibliothek, November 18 

Zerrenner C., D rt, Einfiihrung, Fortscbritt und Jelztstand der metallurgiscl^n 
Gasfeuerung im Kaiserthume Oe.sterreicb. Im Aiiftrage de.s bohen k. k. r  i- 
nanzministeriums, Wien 1855. — Die Anwendung der Gasfeuerung beim 
Glashiittenbetriebe zu Tscheitsch in Mahren, 1856.

XV.Verzeiehniss der am 31. December 1855 locoWien, Prag, Tries! und P e s t h bestandenen Bergwerks-Produeten-Versehleisspreise.
(Ill ConvenUoii8~Miiii/.e 20 (itilden-Fuss.)

Wien hag Tiiesl Pesth

D e r  C en tn er. fl. k. fl. k. fl. k. fl. k.

A n f im o n in m  regalus, IUii|i;ui'k!icr............................. 31 48
10 48„ crudum, „ .............................. H 18 12 u 13 48

Bleiber^er, ordinSr............................................... 17
14

3(»
40

17 30 18
13 40

, n 10 16 10 ,
„ „ Kremnilzer, ZsarnoviczerundSchomnitzer 
„ „ Nagybiinyaer ..............................................

17
17

20K hart, Neusoliler.......................................... *......... 15
„ weich, „ .....................................................

E s c h e l  und S m a lte n  in Filsscni a 365 Pf.
FPF.E.......... .1................................................................... u

10
7

16

17

FF.E................................................................................... 24 12 24 •
F.E..................................................................................... 12 9 12
M.E..................................................................................... 5 30 7 30
O.E..................................................................................... 15 7 15

4 48 6 48
C rla tt6« bohmische, rothe............................................... 16

16
30 15 36 17

309, if griine............................................... I'i 6 16
„ n. ungar.) rothe.............................. .. 16 36
„ „ griine............................................. 16 6

70
70

|69

. ,
72 70 .

„ », » Felsobimyaer...............................
O u s s k u p fe r  in Zicgelformy Neusohicr......................

• 69 30

K u p fe r t  Rosetten-9  Agordoer.....................................
tf „ Rezbanyacr ................................. 7 i

69

105

1

75

n „ Offenbanyaer.............................. 68 30
„ „ Zalathnaer (Vcrbleiungs-)........„ Spleissen-, Felsobanyacr..............................
„ -Bleche, Neiisohler, bis 36 W. Zoll Breite..
„ getieftes dctto ......................
„ in flachen runden Boden detto.....................

106 30 103

68
67
77 
81
78 

105

30
30
18
18
18
30

j  „ „ schmiedeisernen Flaschen............
) » * » gusseisernen Flaschen...................
V im Kleinen pr. Pfund........ ................ 10 1 io

106
103

1 10 1 10

K. k. geologische ReiohsaustaU. 7. Jahrgang 18S6. 1. 28

%
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Wicii Pra'g Vricst t'csttj
D e rC e u in e r . a. U- n. k. a. k. fl. k. 1

4 |n e e k s ilb « r «  Schroolnitaer in Lagetn...................... f 10 1 30
„ Zalathnaer in L agoin.......................... lOS . 105 30

S c h e id e w a s s e r t  doppeltes.....................................*. 2.S . .
S e k w e f e l  in Tafein, lladobojor..................................... T 15 . •

n MS Stangcn .................................................... 7 43 , ♦ * .
„ -B lu tb e ......................................................... 1 1 1 1 30
„ Schmdinitzer in Stangen............................ . . , 7 IS
„ Sxwosaowieer „ „ ............................. . . 7 6 8

(Jrang^elb (Uranoxyd-Natron) pr. P f . ...................... 9 0 9 . 9 . 9
V itr io l^  blauei ,̂ Hauptiniinzamts................................... 28 30 , . *

^ „ Kremnitzer......................................... 28 30 is 30 27
„ „ Karishurger.......................................... . . 27
„ „ Sciimulnitzer....................................... . ' , 27
„ gruner Agordoor in Passcin A 100 Pf............ , , 2 54
„ „ „ „F 8»sern mit circa llOOPf. , , 2 24

F U r io lo k  woisses coneentrirtes................................. 8
K in a , feines Sohlaggcnwalder......................................... 82 81 * , .
S E in n eb er, ganzer.............................. ........................... 12 a * 126 31q123 125 30

„ gcmablenor.................................................. 132 . . 13.3 30 130 132 30
„  nach ehinesiseher Art in Kistein............. 140 . 141 30 138 140 30
» » » » M Lagein............. 132 * 133 30 130 ' 132 30

P r e is n a e h la s s e *  Bci Abnabme von SO— 100 C(r. buhm. Glatte auf Einmal i  fl>
„ 100 -  200 „ „ » „ „ 2 o
„ 200 und daruber „ „ „ „ 3 „

Boi SOO fl. und dariibor, enlwoder dreimonatlieh a dato IVeehsol mit 3 Wcchsclvcrpfl- 
auf ein Wicnoc gutcs Handlungshaiis laiitond, odor Barzalilung gegen 1**/̂  Sconto.
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T. Jahrgang 1856. JAHRBUCH "•
DER

KAIS. KON. GEOLOGISCHEN REICHS-ANSTALT.

I.Geolog-isehe Untersuehungen in dem Theile Steiermarks zwisehen Gratz, Obdach, Hohenmauthen und Marburg.
Von Dr. Friedrich R o lle .

Zur Verofientlichung mitgcthcilt von dor Direction dcs geognostisch-m ontanistischen Vereincs fur
Steiermark.

Die von der Vereins-Direction mir fiir den Sommer 1834 zur Aufnahme zu- 
gewiesene Gegend entspricht so ziemlich der westlichen Hiilfte von Mitfel-Steier- 
mark. Sie findet sich auf den Sectionen XIII, XIV, XVII und XVIII der General- 
Quartiermeisterstabs-Karte von Steiermark und Illyrien verzeiclinet und gehort 
nach der neuen Landeseintheilung zumeist dem Gratzer Kreise, naelistdem auf 
eine kurze Strecke weit noch dem nordlich der Drau gelegenen Theile des Mar- 
burger Kreises an. Die Orte Gratz imNordosten, Obdach oder Hirscheggim Nord- 
westen und der Lauf der Drau zwisehen St. Magdalena bei Hohenmauthen und 
Marburg schliessen dieses Gebiet ein.

Hiervon wurde bei weitem der grbsste Theil, namlich die ganze Strecke 
zwisehen Gratz, Obdach, Schwanberg und Leibnitz (Section XIII und XIV), viel- 
fach begangen und dabei hinreichend durchforscht. Von diesem nbrdlichen Theile 
des betrefl’enden Gebietes folgt denn hier die moglichst vollstandige Darstellung. 
*— Die etwas schwierigeren Verhaltnisse des durch die Drau begranzten siidlichen 
Theiles aufder Section XVII und XVIII liessen dagegen die Untersuchung zu keinem 
hinreichend vollstandigen Ergebnisse gelangen und so erscheint es denn rathsam, 
diesen Strich zur Zeit noch hier auszuschliessen. Die in demselben beobachteten 
geognostischen Verhaltnisse werden hier nur im Allgemeinen in Betracht gezogen 
M'erden, die speciellere Darstellung erfordert noch einige erganzende Excursionen 
im Sommer 1835 und bleibt daher einer spateren Ausarbeitung iiberlassen.

Als wichtige Vorarbeiten in dem betreffenden Terrain sind die Profile und 
Abhandlungen der Herren S e d g wi c k  und Murchi son  in den TransancHons of 
the geological society of London, 1831, p. 301—420, und die geognostischen 
Karten von Herrn Professor Dr. Un g e r  und Herrn A. von Mo r l o t  zu bezeichnen. 
Die Herren S e d g w i c k  und Mu r c h i s o n  bereisten im Jahre 1829 und 1830 
einen ziemlich grossen Theil des Gebietes, hauptsachlich aber die Kohlen-Lager- 
statten und die petrefactenfiihrenden Schichten von Eibiswald, Schonegg, Ehren- 
hausen, Wildon und beim Kreuzpeter im Gleinz-Thale. Ihre Beschreibungen des 
Landes und die von ihnen beigegebenen Schichtenprofile bieten, abgesehen von 
einzelnen Verseiien, eine Menge schatzbarer Nachweise und sind, da die man- 
cherlei schonen Funde, welche vordem schon der verstorbene Professor Anker

K. k. gooingisclie Reichsansifllt. 7. Jahrgang. 1856. II. 29
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hier gemacht, dem geognostischen Publicum leider nur sparlicji und wortkarg von 
ihm mitgetheilt wurden, als Fundamental-Arbeiten (iber diesen Theil der steier- 
markischen Geognosie anzuerkennen. Herr Professor Dr. Un g e r  veroffentlichte in 
S c h r e i n e r ’s „Gratz, ein naturhistoi'isch-statistisch-topographisches Gemalde 
dieser Stadt und ihrer Umgebungen," Gratz 1843, eine grosse geognostische 
Karte der Umgebungen von Gratz, auf welcher sich ein ansehnlicher Theil 
des in der Folge mir zugewiesenen Terrains bereits schon aufgenommen 
fmdet. Es sind auf dieser U n g er’schen Karte die Granze des krystallinischen 
und des Uebergangs-Gebirges gegen die jungeren Gebilde bereits schon mit 
grosser Genauigkeit eingezeichnet, speciellere Unterscheidungen indessen noch 
nicht durchgefiihrt. — Auf der von dem friiheren Vereins-Commissare Herrn A. 
von 'Mor lot  als Ergebniss der Aufnahmen des Jahres 1848 eingereichten, von 
einem erlauternden Texte nicht begleiteten geognostischen Karte, Section XIII, 
ist der hetreffende Theil der U n g e r’schen Karte ziemlich unverandert wieder- 
gegeben; einige wesentliche Einzelheiten sind zwar noch heigefiigt, eine speciel
lere Sonderung der Gebilde aber auch meist unterblieben.

Mir blieb somit fiir den Sommer 1854 neben der Revision und Ausbesserung 
der erorterten Vorarbeiten vorziiglich noch die Aufgabe ubrig, im Gehiete des 
krystallinischen Gebirges und der Uebergangs-Formation so viel als moglieh eine 
genauere Unterscheidung der besonderen Schichten und Gesteinsarten und im 
Bereiche der Tertiar-Gebilde sowohl diess als auch die Erforschung der noch fast 
ganz unausgebeutet gebliehenen petrefactenfahrenden Lagen vorzunehmen. Ziem
lich viele Schwierigkeit hot in dieser Beziebung im tertiaren Gehiete die oft 
weithin anhaltende Lehm-Ueberdeckung der tieferen Schichten, welche fiir viele 
theils einmal, theils wiederholt durchkreuzte Landstriche es nicht zu einer 
hinreichend sicheren Colorirung der Karte kommen liess. Ira Uebrigen war die 
Arbeit dieses Sommers eine sehr lohnende. Es konnten, wenn auch nicht in alien, 
doch in mehreren der jiingeren Schichten des Terrains verschiedene neue und 
auch fiir entferntere Kreise besonders in palaontologischer Beziebung Interesse 
gewahrende Vorkommnisse nachgewiesen werden.

Die Reihenfolge der vorgefundenen Schichten, bei Ausschluss der siidlichen, 
an die Drau anstossenden Gegend, ergab sich, mit den tiefsten Schichten begin- 
nend, in folgender Weise.

1. Gneiss der Hirschegger, Landsberger und Schwanberger Alpen mit Eip- 
schluss von Glimmerschiefer, Hornblendefels, Eklogit und khrnigem Kalk.

2. Granat-Glimmerschiefer von Voitsberg und Ligist mit geringen Lagern 
von Hornblendefels und kornigem Kalk.

3. Metamorphe griine und griinlichgraue Schiefer, Dolomite und versteine- 
rungsfiihrende Kalke des Uebergangsgebirges, woven letztere sehr wahrscheinlich 
alle dem d e v o n i s c h e n  S y s t e m e  angehbrig.

4. Die der Kreideformation angehorigen, von Herrn A. von Mor l o t  unter 
der Bezeichnung „ W i e n e r  S a n d s t e i n “ beschriebeneu Sandsteihe, Conglomerate 
und Schiefer der Kainach-Gegend. Sie liegen bereits ausserhalb der Granzen
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'dieser Arbeit, namlich auf dem Gebiete der von v. Mor l o t  im Jahre 1847 unter- 
suchten Section VIII und ich bemerke daher, das Uebrige einer spiiteren ausfiihr- 
lichen Arbeit flberlassend, einstweilen nur, dass zu den von mir im Sommer 18S4 
la diesem Terrain nachgewiesenen Petrefacten-Vorkommen am Hochtragist und 
amLerchek (Ganoiden, Schnecken, Zweischaler und Dikotyledonen), fiber welche 
man in meinem vorlSufigen Berichte fiber die Aufnahmen des betreffenden Jahres 
im „viertcn Berichte des geognostisch-montanistischen Yereines fur Steiermark," 
Gratz 1854, Nachrichten tindet, noch zwei neue im Anfang Mai 1855 von mir 
gemachten Funde kommen, namlich der eines Scaphiten im Buchbach-Grahen am 
Fusse des Hochtragist und der von Rudisten in grosser Menge der Exemplare am 
Kreuzeck hei St. Bartholoma. — Die Identitfit der Gesteine der Kainach mit 
denen der Gosau wird durch diese neuen Vorkommen ziemlich sicher erwiesen; 
doch ist von den Versteinerungen der Kainach in diesem Moment noch keine ein- 
zige speciflsch hestimmt.

5. Die mit den Schichten des Wiener Beckens gleichalten Tertiargehilde, 
aus Meeres- und Susswasser-Ablagerungen bestehend, deren Lagei’ungsfolge im 
Einzelnen aber zur Zeit nochmehroder minder problematisch bleibt. Es gruppiren 
sich diese Gebilde in folgende vier geographisch gesonderte Abtheilungen:

a j  Die nordliche Sfisswasserformation; es sind die versteinerungsreichen 
Kalksteine und Tegel von Rein, Strassgang und anderen Orten unweit Gratz. 
ferner die gewaltigen Lignit-Niederlagen zu Voitsberg, Koflach und Lankowitz. — 
Grober Tertiarschotter, hie und da zu festem Conglomerat erhartet, erscheint in 
mfichtigen Massen im Hangenden. — Die Schichten liegen horizontal und der 
Gesammteindruck des betreffenden Gebildes lasst auf ein verhaltnissmassig 
jugendliches Alter schliessen. Indessen ist noch nichts hinreichend Sicheres 
darfiber erwiesen.

b j  Die sfidliche Sfisswasserformation, mit den Mergelschiefern und den 
Conglomeraten von Eibiswald, Wies, Limherg, Arafels und Grossklein mit ihren 
zahlreichen Flotzen und geringeren TrUmmern von Glanzkohle. Die Schichten 
liegen allenthalhen hald mehr, bald minder stark aufgerichtet. Der Gesammtein
druck dieser sfidlichen Partie lasst auf ein verhaltnissmassig alteres Gebilde 
schliessen; indessen Versteinerungen, wie Mastodon angustidens Cuv., Rhino
ceros incisivus Cuv., Dorcatherium Naui B. v. Meyer u. s. w, erweisen sicher, 
dass auch hier das Alter nicht fiber jenes der Schichten des Wiener Beckens und 
jenes der obersten Glieder des Mainzer Beckens hinabreicht, und dass ein Alters- 
unterschied, wenn wirklich ein solcher besteht, keineswegs sehr gross sein kann.

Die versteinerungsreiche, sandig-thonige und sandig-mergelige Meeres- 
formation der Gegend von Stainz, St. Floriah und Pols mit einer Menge von 
Fossilien des Wiener Beckens. Schieferiger Tegel bildet im Allgemeinen die 
tieferen, thoniger grauer oder gelber Sand die oberen Lagen in dieser mittleren 
Gegend zwischen den Schwanberger Alpen einer-, dem Uebergangsschiefer- 
gebirge des Sausals* andererseits. Es ist diese Meeresformation entweder gleich alt 
mit den beiden Susswasserformationen oder sie liegt zwischen beiden und wird

    
 



222 Friedrich Rolle. Geologisehe Untersuchungen

von dem Eibiswalder Kohlengebilde unterteuft; letzteres nehmen Sedgwi ck  
und Mur c h i s on  an. Es ist aber schwer, mit Sicherheit dariiber zu entscheiden.

d )  Die meerische, an Anthozoen, Bryozoen und Foraminiferen iiberreiche 
Meeresformation desLeitha-Kalkes, Leitha-Conglomerates und Leitha-Tegels, auf 
der Ostseite des Sausals von Wildon uber Ehrenhausen nach Mureck verlaufend. 
Wenige Versteinerungen dieses Leithagebildes stimmen mit solchen des Sand- 
und Tegelgebildes, und mehrere Umstande weisen dem ersteren eine etwas 
hohere Stelle in der Reihenfolge an, indessen ist der Altersunterschied jedenfalls 
auch bier nur sehr gering und man wird im Aligemeinen, ohne viel zu irren, Tegel 
und Leithakalk als Aequivalente rechnen kbnnen.

Die cerithienreichen Brakwasserschichten, welche in dem ostlichen Landes- 
theile Herr Dr. Andr 3  so schon entwickelt zu Hartberg, Gleisdorf, in der Glei- 
chenberger Gegend u. s. w. fand, wurden auf der Westseite der Mur nicht ge- 
funden; sie diirften, wenn es von den im Wiener Becken zu beobachtenden Ver- 
haltnissen auf die der steierischen Tertiargebilde zu schliessen erlaubt ist, eine 
hbbere Stelle als die meerischen Tegel und Leithakalke einnebmen.

Als oberste Scbichten des untersuchten Terrains sind endlich noch zu nennen:
6. der diluviale Flussschotter des Murthales und
7. die theils alluviale, theils in ihrem Alter noch etwas unsichere Lehm- 

Bedeckung der Ebenen und der sanfteren Gebirgsgebange.
Hievon nehmen die krystallinischen Gesteine ungefahr die Halfte des ganzen 

Gebietes der Aufnahme ein und erheben sich fast allenthalben an ihren Granzen 
gegen die tertiaren Ablagerungen ziemlich rasch aus dem hiigeligen Terrain der- 
selben zu einem massig steilen Gebirge mit einemHbhenunterschiede von anfangs 
nicht leieht (iber 1000, weiter westlich am hochsten Gebirgskamme aber von 
3000, 4000 und SOOO Wiener Fuss. — In abnlichen, doch minder betracbtlichen 
Gebirgspartien zeigen sich auch die Uebergangsgesteine; sie bilden theils eine 
Zone am Bande der krystallinischen Gesteine, so von Gratz bis Kbflach, theils 
steigen sie in grbsseren oder geringeren Inseln aus den tertiaren Scbichten her- 
vor; letzteres ist am Sausal der Fall.

Die Tertiargebilde bedecken im Osten von der grossen Gebirgsmasse der 
krystallinischen Schiefer eine von breiten Flussthalern und zahlreichen kleineren 
Schluchten durchzogene HOgelgegend mit Hohenunterschieden von einigen, selten 
mehr als vier- bis fiinfhundert Fuss. Hoher reichen hier tertiare Absatze auch 
am Rande des krystallinischen Gebirges nicht empor; nur gegeii die Drau zu, auf 
dem Radel-, Remsctinigg- und Posruk-Gebirge, wo im Gegensatz zu den 
ubrigen Tertiargebilden der Gegend alle Scbichten aufgerichtet sind, steigen 
einige derselben auch zu grbsseren Hohen an und erreichen eine Meeresbohe, zu 
welcher sie am Rande der Schwanberger und Landsberger Alpen und an den 
Gebirgen urn Voitsberg und Koflach bei weitem nicht ansteigen.

Die Diluvialgebilde endlich liegen ganz flach, iiber breite Ebenen ausge- 
gossen; sie erreichen nur einige Klafter Hbhe iiber dem ^ermaligen Spiegel
c l t j r
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I. firystallinisches frebirge dcr Hirscbcgger, Landsbcrger and Schiranbcrgcr Alpcn.

Von den maclitigen Judenburger und Obdacher Alpen sieht man in der 
Gegend nordwestlicli von Hirschegg, wo die Urspriinge des nach Osten ver- 
laufenden Teigitsch - Grabens und des zur Lavant im Westen ziehenden 
Rossbachgrabens nur noch dureh einen unansehnlichen Sattel getrennt werden, 
einen breiten und ansehnlichen Ast sich loslosen und gegen die Drau zu 
im Siiden hinabziehen. Dieser Gebirgsast, der mit seinen hochsten Gipfein zu 
5000, 6000 und selbst bis zu 6759 Wiener Fuss Meereshohe ansteigt, wird im 
Westen von dem Lavant-Thale begrenzt, im Osten aber dacht er sich ziemlich 
raseh ab gegen das tertiare Hiigelland, Er wird haufig und zwar wie es scheint 
namentlich in Karnten, nach seinem hochsten Puncte allgemein als „Koralpe“ 
bezeichnet; in Steiermark pflegt man ihm indessen keinen besonderen Namen 
zu geben, sondern seine einzelnen Theile als Bartholoma- oder Hirschegger 
Alpen, Pack-Alpen, Heb-Alpen, Landsbcrger und Schwanberger Alpen zu 
unterscheiden. — Ueber den Hauptgrat, die Wasserscheide zwischen Mur und 
Lavant, zieht sich die steierisch- karntnerische Landesgranze und demgemass 
fiillt also die ganze Osthalfte des Gebirges zu Steiermark. Die Teigitsch, 
Stainz, die hohe und niedere Lassnitz, die schwarze und die weisse Sulm 
kommen von diesem ostlichen Gehange herab zur Mur.

Die geognostische BeschalTenheit dieser Gebirge ist eine sehr einformige. 
Bei weitem vorherrschendes Gestein ist der Gneiss und zwar meistentheils in 
sehr wohlgeschichteten, oft ausgezeichnet ebenflachigen, plattenformig brechen- 
den Abanderungen. Uebergiinge in Glimmerschiefer sind haufig genug vorhan- 
den, wogegen grobkrystallinische oder massige, an Granit erinnernde Varietaten 
wenigstens in grosseren Partien so gut wie ganz fehlen. Auf der von Herrn A. von 
Mo r i o t  angefertigten geognostischen Karte der Section XIII, und in der darauf 
beziiglicheh kurzen Notiz in Ha i d i n g e r ’s Berichten iiber die Mittheilungen von 
Freunden der Naturwissenschaften, V. Band, Seite 222, ist Glimmerschiefer als 
herrschendes Gestein bezeichnet; durch die meist glimmerschieferartige Natur 
des Gneisses ist diess zwar etwas gerechtfertigt; indessen entschied ich mich fur 
die steiermSrkische Ostseite des Gebirges, so wie Herr M.V. Li po i d ,  unabhangig 
von meiner Beobachtung fur die karntnerische Westseite , ohne Bedenken dafiir, 
das vorherrschende Gestein als Gnei ss  zu bezeichnen.

Die Form der aus diesem Gneisse bestehenden Berge ist fast allenthalben 
eine im Verhaltniss zur Hohe und Macbtigkeit des Gebirges sehr sanft zugewolbte. 
Haufig sind breite, oft ziemlich regelraassig zugerundete flache Kuppen. Die 
hbheren Bergspitzen, zumal wenn sie die Baumgranze iiberschreiten, zeigen oft 
aber auch eine schroffere, scharfer abgerissene Kegelform. Von den Hauptkuppen 
sieht man dann gewohnlich Stunden weit gleichformige, der Lange nach nur 
massig ansteigende, seitlich aber steiler zugeschnittene Hohengrate oder Sporen 
auslaufen. Felsigfi Ausgehende sind nicht selten, aber an Ausdehnung und Hohe 
meist nur gering. Gerundete Kuppen, die nicht fiber die Waldregion hinausragen.
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sind oft bis obeti bin so von der aus der Verwitterung des Gneisses entstehenden, 
sandig-lehmigen Dammerde und von Pflanzenwuchs tiberdeckt, dass man wenig 
vom eigentlichen Gebirgsgestein zu Gesicht bekommt. Gipfel, welche zu grosse- 
r?n Meereshghen ansteigen, eben so die unteren von der Annagung durch die 
Gebirgswasser starker angegriffenen Partien der Gehange zeigen schon andere 
Charaktere. Die Durchnagung des Gebirges durch die starken rasch fliessenden 
Gewasser verandert hier mehr oder minder wieder den an sich keineswegs sehr 
wilden Charakter des Gebirges. Tiefe schmale Gebirgsschluchten, oft weithin von 
ansehnlichen FelsgehSngen schroff eingefasst, und hie und da ganz weglos, sind 
als das Ergebniss dieser Durchnagung verhlieben. Unter den ansehnlichen 
Schluchten dieser Gegend ist wohl die der Teigitsch zwischen St. Martin 
und Modriach die wildeste, am schroffsten eingegrabenC und am meisten mit 
zerklufteten, Einsturz drohenden Felspartien ausgestattete. Aber auch der mittlere 
Theil des Gebirges, urn Freiland, Trahutten u. s. w. hat Grahen von sehr 
schroff-felsigen Gehangen aufzuweisen.

Entschieden vorherrschend ist der Lauf der Thaler von Nordwesten in Siid- 
osten gerichtet, zugleich der Structur der inneren Gebirgsmasse und der allge- 
meinen Abdachung des Landes entsprechend. So wird denn ein grosser Theil 
des Gebirges von den in Siidosten hinabfliessenden Wildbachen in lange schmale 
Streifen zerschlitzt, iiher deren Grat leidlich fahrbare Yicinalwege verlaufen, 
indessen queriiher sich gewohnlich nur mit einiger Anstrengung auf Fusssteigen 
gelangen iSsst. Es ist diess der Fall in der ganzen Gegend von Freiland und 
St. Oswald-oh-Stainz an his St. Maria-Gressenherg, St. Anna, St. Katharein
u. s. w. Der Hbhenunterschied zwischen den Auslaufern des Haupt-Gebirgsrvickens 
und den zwischen ihnen eingesenkten Grahen halt sich Im Allgemeinen zwischen 
500 und 1000 Fuss, hetriigt an einzelnen Puncten aber noch weit mehr. — Am 
wildesten und schroffsten felsig ist iibrigens das Gebirge um die 6759 W. Fuss 
hohe Kohralpe, auch „Speik-Kogel“ genannt, die hochste Spitze des ganzen Zuges, 
wo auf eine ziemliche Strecke hin die nach mehreren Richtungen zu rings ab- 
fliessenden Gew3sser felsig-sehroffe, rasch sich senkende Schluchten, getrennt 
durch schmale, scharfe Kamme, erzeugt haben, — Von diesen wilden felsigen 
Grabenurspriingen oder Kahren ist der Name Kohralpe (Koralpe) herzuleiten.

Der westliche Fuss des Gebirges, von Ligist aber Stainz, Landsberg und 
Schwanberg ziehend, halt sich in einer verhaltnissmassig sehr geringen Meeres- 
hbhe, die zum Theil nur um 1 — 200 Fuss mehr als der Spiegel der 5 bis 
6 Stundcn weiter westlich dem Gebirge parallel nach Suden hinabziehenden Mur 
betragt. Das Ansteigen von der angegebenen Linie an in Westen ist anfangs 
ziemlich steil und betragt hier auf ‘/a— 1 Stunde horizontaler Entfernung bis 
1000 und mehr Fuss; demnachst bleibt sich im Allgemeinen die Hohe mehr gleich 
und erst nahe dem 5—6000 Fuss und mehr erreichenden Haupfgrate, aber den 
die Landesgranze zieht, wird das Ansteigen wieder steiler.

Der Hauptmasse nach ist das krystallinische Terrain nur eine einzige gc- 
schlossene, an ihren Granzen wohlarrondirte Masse;, indessen in zwei Gegenden
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legen sich noch am Rande derselben kleinere Inseln von gleicher Zusammensefzung, 
tlieils durch tertiare Gebilde, theils durch jungere Flussthaler isolirt, in geringer 
Entfernung an ; es ist diess erstlich auf der Strecke zwischen Voitsberg und 
Ligist der Fall, dann ebenso zwischen Schwanberg und Eibiswald.

L a g e r u n g s v e r h S l t n i s s e .  — Der Lagerung nach zerfallt das krystalli- 
nische Gebirge unserer Gegend in zwei Abtheilungen. Es beriihren sich hier zwei 
grosse Streichungssysteme, welche der Gabelung des Ostendes der norischen 
Alpen in einen nach Nordosten ziehenden Ast, Sys t e m d e r  S t u h a i p e ,  und 
einen nach Siidosten ziehenden. S y s t e m  der  Koralpe,  entsprechen. Zwischen 
Obdach und Hirschegg rticken diese beiden Streichungssysteme einander immer 
naher, sie gehen unverkennbar in einander fiber und biegen ihre Schichten in 
einer breiten Zone urn die von Uebergangs-, Kreide- und Tertiargebilden erfullte 
Mulde der oberen Kainach herum. Voitsberg, Koflach u. s. w. liegen in dem 
Winkel, den diese beiden grossen Streichungsrichtungen des beginnenden fist- 
lichen Endes der Alpenkette hier mit einander bilden.

Auf den beiden, iin Buchhandel befindlichen geognostischen Specialkarten, der 
U n g e r’schen Karte der Umgebungen von Gratz und der v. M o rlo t’schen Karte 
der Umgebungen von Judenburg und Leoben (Section VIII), lasst sich diess Lage- 
rungsverhfiltniss schon hinreichend fibersehen. Vorerst ffilit hier der lange gerad- 
liuige Verlauf der Kalklager auf, die’von Nordosten her von Uebelbach an auf 
5— 6 Stunden hin in Sudwesten bis in die obere Lobminger Gegend unweit 
Judenburg fortstreichen. — Diese Lagerung der Schichten (St. 3— 6 ) , dem in 
Nordosten ziehenden Arme der Alpen entsprechend, — System der Stubaipe — 
setzt sich unter einer etwas director sfidlichen Richtung (St. 3—4) von Salla her 
bis in die Hirschegger Gegend fort. Die so lagernden Schichtenzfige streichen 
nordwestlich von Hirschegg vorbei durch die obere Teigitsch und lassen sich bis 
in den oberen Theil des zur Lavant mfindenden Rossbachgrabens verfolgen, wo 
sie nach Karnten fibersetzen.

Dieses nordostliche Streichungssystem gehSrt nur zum kleinsten Theile dem 
Gebiete der Aufnabme des Jahres 1834 an; es fallt vielmehr grosstentheils auf 
(Jas von Herrn A. v. Mo r i o t  colorirte Blatt (Section VIII) und die nordostlich 
anstossenden BIfitter.

Ein grosseres Gebiet nimmt in dem untersuchten Theile Steiermarks das zweite 
Streichungssystem, das der Koralpe, ein. — Zwischen Hirschegg und Obdach in 
dem schon genannten Sattel zwischen dem Teigitsch- und Rossbach-Graben drehen 
sich die von Nordosten in Sudwesten ziehenden Stubalpe-Schichten in Sfiden und 
dann in Siidosten und streichen in der letzteren Richtung — also unter einem 
zu der vorigen fast senkrechten Winkel — weiter fort fiber die Bartholoma-Alpe, 
Hirscliegg, Edelschrot u. s. w. bis zum Rande des Gebirges bei Ligist, Stainz
u. 8. w. Diess ist das Streichen der Koralpe. Die ganze Masse der Landsberger und 
Schwanberger Alpen von Hirschegg und Voitsberg an hinab in Sfiden bis Schwan
berg und St. Vincenz und weiferhin bis zur Drau streicht in der angegebenen 
Richtung von Nordwesten in Siidosten. Diese Richtung beginnt schon weit imNord-
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westen von da in der krystallinischen Centralkette.welche dieWassorscheide zwischen 
der Mur und Enns bildet. Sie ist die der grossen Kalklager von Judenburg, P61s, 
Zeiring, Pusterwald und Bretstein, bei denen durchgiingig ein Streichen von 
Nordwesten in Sudosten vorberrscht. — Das Streichungssystem der Koralpe 
nimmt somit die ganze Strecke von der Wasserscheidkette an uber Judenburg, 
Obdach und Hirsebegg bis gegen Stainz, Landsberg und Sebwanberg ein.

Was das Fallen dieser Sebiebten betriflft, so ist es von Obdach an iiber 
Hirsebegg und Edelschrot bis gegen Ligist zu nach Nordosten gerichtet. Die 
Glimmerschiefer und Uebergangsbildungen von Ligist und Voitsberg werden also 
durch sie unterteuft, und ihr unterirdischer Zusammenhang mit den auf der anderen 
Seite der grossen Kainacb-Mulde mit sudostlichem Fallen unter die Uebergangs- 
gebilde sich senkenden Stubalpe-Schichten ist augenscheinlich. —• Weiter in 
Siiden von da in den Landsberger und Sebwanberger Gebirgen wechselt vorherr- 
schend bei dem gleichen Streichen nordostliches Fallen mit sudwestlichem.

Ge g e n d  von Hi r s e b e g g  und Ede l s ch r o t .  — DieseGegendbesitztihren 
Felsarten und Mineralien nacb nur sehr geringes Interesse und wird erst durch 
den so sehr wesentlicben .4ntheil, den sie an der Gabelung unserer Ostalpen in 
einen nacb Nordosten und einen nach Sudosten verlaufenden Arm nimmt, etwas 
wichtiger.

Ich betrat diese Gegend zuerst beim Trattner, Gemeinde Puchbach, an der 
Strasse von Koflacb zur Pack. Am Abhange gegen den schmalen, schroff einge- 
sebnittenen Graben der Gossnitz hat man ein schones granat- und turmalinfiib- 
rendes Gestein, welches die Mitte zwischen Gneiss und Glimmerschiefer einhalt, 
einen granatfuhrenden quarzreichen Glimmerschiefer, der aber von feldspath- 
reichen, an Hauligkeit und Masse uberwiegenden Lagen und Schwielen durch- 
zogen wird. Die eigentliche Grundmasse ist unregelmassig schieferig, wellen- 
formig und knollig gebogen, sie besteht aus Quarz und schwarzbraunem Glimmer, 
ferner ziemlich zahlreichen rothen pfefferkorn- bis erbsengrossen Granaten. In 
dieser Gliramerschiefergrundmasse nun setzen zahlreiche, bald sehr diinne, bald zu 
kurzen, dicken Knollen von ein Fuss Starke anschwellende Lagen von Quarz und 
Feldspath auf. Der Quarz ist dicht, im Bruche glasig, von braunlichgrauer FarA 
bung, der Feldspath aber weisslichuhdrbthlichweiss und von massig feinem, gleich- 
fbrmigem Korne. Er ist es besonders, der durCh plotzliches rasches Anschwellen 
in den Quarzlagen einzelne, bis einen halben Fuss dicke Knollen oder Schwielen er- 
zeugt, die in kurzer Entfernung — nach einer Lange von hochstens 2— 3 Fuss — 
sich wieder verdiinnen und auskeilen. —  Als Begleiter von Quarz und Feld
spath erscheinen, und zwar an einzelnen Stellen reichlich ausgeschieden, in 
anderen Lagen nur sparlich vorhanden oder fehlend, weisser Glimmer in Tafeln 
bis zu einen Zoll Durclimesser, rofhe Granitkorner und sparsam auch in rauch- 
grauein Quarz eingewachsen Saulen und krystallinische Partien von schwarzero 
Turmalin,

Es gehoren diese Schichten beim Trattner olTenbar noch den hangendsten 
Partien des Gneissgebirges an und es wiederholt sich dasselbe halb gneiss-, halb
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glimmerschieferarfige Cfestein auch bei Ligist an der Granze. von Gneiss und 
Glimmerschiefer. — Vom Trattner iiber Edelschrot, St. Hemm und die Bartholoma- 
Alpe belialt man fast ununterbrdcheri einen deutlich, aber etwas uneben geschie- 
ferten, gewdlinlich glimmerreichen und oft auch ganz glimmerschieferartigen 
Gneiss. Feldspath erscheint hie uncTda in zbllstarken Lagen als perlgraue spathige 
Masse ausgeschieden. Es jfhhrt dieses Gneissgebirge einige, aber sehr gering 
machtige Lager von weissem, kornigem Kalke, so nordwestlich von Hirschegg 
beim Hohlsens (Bauer) und beim Kramer, bei welchem letzteren Hause auf Eisen- 
stein geschiirft wordcn ist.

Die gieichen Gesteine hatte ich auf dem Wege von Lankowitz uber die so- 
genannte alte WeinstraSse auf der Hobe zwiscben dem Gpssnitz-Graben und dem 
Fieigossnifz-Graben bis zum Schwarzkogel (siidvvestlich von der Stubalpe). Bei 
dieser letzteren, auf der von Herrn A. v. M o r I o t fruher aufgenommenen Section VIII 
sich bewegenden Excursion, sab ich beim Kainz (sQdwestlich von Lankowitz) 
ein ansehnliches Kalklager Qber die Gbssnitz setzen, und von da unter mehrmaligem 
Abandern des Streichens in Westen, dann in Nordwesten bis zur alten Wein-A
Strasse fortsetzen.

Zwiscben Welker-Hiitte und Schwarzkogel sab ich ein sehr machtiges Lager 
von weissem, kornigem Kalksteine im Gneissgebirge aufsetzen. Die Lagerung an 
diesem Puncte ist St'. 3 —4, 40—SO Grad in Siidosten. Man bat bier das siidwest- 
licbe Fortstreichen jenes Lagers, welches auf der v. M o rlo t’schen Karte unweit 
Salla beginut und iiber den Farbenkogel in Siidwesten bis zu den Quelleh der 
Gossnitz reicht. Das Lages hat in Wirklicbkeit die doppelte Liinge des Streichens, 
wefches v. M o r 1 o t angab. Ich verfolgte es noch eine'Stunde weiter iiber den vom 
Schwarzkogel aus in Siiden ziehenden Gebirgsgrat, wo ich es verier.

Die gleiche Lagerung, wie dieser Kalksteinziig der Stubalpe, hat ein mach
tiges Lager Horubtende-Gestein, welches ich auf dem Wege zwiscben Hirschegg 
und Obdach auf der Nordseite des Ursprungfis der Teigitsch sah. Es ist theils ein 
schwarzer, vorherrschend aus blosser schwarzer Hornblende bestehender Horn- 
blendeschiefer, theils. ein Uebergang von Hornblendegestein in Gneiss. Es zeigt 
Vorherrschend eine Lagerung von St. S '/ j ,  68 Grad in SiidOsten. Es konimt 
a^so von Nordosten heral), von der Ostseite des Obdacher Speckkogels her und 
zieht iiber den Teigitsch-Sattel der St. Peter-Alpe zu, woven weiter unten mehr. 
Von da weiter in Westen im Ursprunge des Rossbach-Grabens fand ich Gneiss in 
einer festen, feinkornigen, ebenfliichigen, feldspatbarmen Abanderung herrschend. 
Sowohl im Graben als auch auf dem nordlich anstossenden Gehange (Sturmer- 
Alp und Hof-Alp) herrscht noch das Streichen der Stubalpe, St. 3, 4 — 8 mit 
40—60 Grad Fallen in Siidosten. — Im unteren Theile des Rossbach-Grabens 
gegen die LaVant zu aber ist die Lagerung schon eine andere; es erscheint das 
Streichen der Judenburger Gegend und der Koraipe St. 9 und iO.

Dieses lefztere Streichen herrscht dann auch auf den Gebirgen siidlich vom 
Ursprunge der Teigitsch, also der St. Bartholoma-, St. Bernhard- und St. Peter- 
Alpe, von wo es constant fortsetzt durch die Hirschegger und Edelschroter Gegend

K. k. goologisehc Reichsanslalt. 7. Jalirgnng H* 3 0
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bis zum Ostabfallf des Gebirges. Die Lagerbng von St. 8— 9,' 3S—40 Grad in 
Nordosten ist vorherrschend zu beobacbten. .

Die Spitze der 6017 Wiener Fuss boben Bartboloma-Alpe zeigt nocb einen 
deutlicb, aber etwas uneben scbieferigen feldspatbarmen Gneiss mit reicblichfim, 
brSunlicb- und graulicbweissem Glimmer. — Von da dem Gebange entlang in 
Nordwesten gegen den Teigitsch-Sattel zugebend, kara ich in das Gebiet eines 
cbarakteristischen GHmmersebiefers. Er ist sehr grobkornig and bestebt durcbaus 
nur aus Quarz, Glimmer und Granat. Der Glimmer, in grdssen silberweissen 
Scbuppen, biidet ziemlicb zusammenbangende Partien, der Quarz aber erscheint 
in kbrnigen, grauen, zum Theil halbzolldick werdenden und bald wieder sich 
verdunnenden Lagen; die Granaten vverden erbsen- bis baselnussgross. Die Scbie- 
ferung ist uneben und wellenformig. Der Glimmer legt sicb urn die Granat- und Quarz- 
Tuberkeln inWellen herum an. — Mit dem Glimmerschiefer zngleich zeigen sicb 
am Abbange zwiscben der St. Bernhard- und der St. Peter-AIpe einzelne sicher 
aus demselben Gesteine stammende lose Blocke Quarz von 2 —3 Quadratfuss.

Herr M. V. L i p o i d  hat den Glimmerschiefer auf der Karntner Seite des 
Gebirgsabhanges als einen schmalen von Nordwesten in Sudosten ziebenden 
Streifen bis zur Hirschegg-AIpe verfoigt. Nach seiner Wahrnehmung wird derselbe 
auf dieser Strecke erst von einem Lager Hornblendegesteine und dieses demnachst 
vom Gneisse unterteuft.

Dieses Hornblendelager aber ist dasselbe, welches ich auf der anderen Seite 
der Teigitsch mit St. 3'/j5 und sudostlichem Einfallen aus Nordosten kommen sab; 
es biidet am’Sattel zwischeiuTeigitscb und Rossbach deutlicb einen Bogen und 
wendet sicb in Sudosten, oder mit anderen Worten, es verlasst die Streicbuhgs- 
Richtung der Stubalpe und biegt sich zu der der Koralpe lim. Ich fand es auf der 
Sudseite der Teigitsch auf stei'erischem Gebiete zwiscben der St. Peter-Alpe und 
dem Trigitsch-Sattel deutlicb entblosst, und zwar bier als ein kornig-scbiefcriges 
Gemenge von schwarzer Hornblende* mit Fddspath und Quarz; die Hornblende 
biidet theils grossere kornige Partien, theils einzelne feine scbwarze Krystallnadeln, 
der Quarz ist zum Theil ip diinnen bis einen balben Zoll stark.en Zwischenschichten 
ausgescbieden. ^

Sonst ist aus dieser Gsgend nichts weiter zu bferichten. — Ein kleinls 
Kalklager setzt auf der Pack ira Gneisse auf; es kommt damit etwas stanglig-blatte- 
riger G r a m m a t i t  vor.

D i e G e b i r g e b e i  S t a i n  z, L a n d s b e r g  und S c h  wan  ber g .  — Wohl- 
gesehichtete plattenfdrmige.,Gneisse mit untergeordneten, bald mehr, bald minder 
machtigen Einlagerungen von Glimmerschiefer, pegmatitartigem Gneiss, Horn- 
blendefels, Eklogit, kornigem Kalke und Quarzfels setzen diesen Theil des Ge
birges zusammen. Die vorherrschende Streichungsrichtung geht von Nordwesten 
in Sudosten, meist St. 8 oder 9 , mit einem Fallen in Nordosten oder Siidwesten 
von gewohnlich 3 0 —3S Grad.

Die Lagerung der Scbichten schneidet bier also die orograpbische Axe und 
den dieser entsprecbenden Ost-Abfall des Gebirges unter einem starken Winkeb
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Die Richtung des Streichens tritt invSiusseren Gebirgs-Relief Ubrigens in anderep 
Beziehung doch deutlich genug bervor; Ihr entsprecben die meisten der oben 
schon gedachten langen schtpalen Secundar-Rucken, welche von dem Hauptgrate 
des Gebirges in Siidosten zu sicb abiosen und durch die tiefen Felsschluchten 
der Stainz, Lassnitz, scbwarzen Sulm und, weissen Sulm von einander getrennt 
erscbeinen. . ,,

Am haufigsten tritR inan Abweichuitgen von dem angegebenen Haupfstreichen 
in den ostlichen Partien gegen den Rand des Gebirges zu; bier weicht das Slreicben 
oft in geringen EJntfernungen sehr ab und das Fallen ist flacher wie gewohniicli, 
so bei Angenofen, Hochenfeld un3 Gams onweit Stainz, wo die Sciiichten meist 
unter einem Wink^l von 10, 15 und 20 Grad fallen und dabei in der Streieh- 
und Falirichtung stark abandern. Ebenso in der Gemeinde Warnblick bei Lands- 
berg, wo ein sebr flaches mit sehr steilem Fallen wechselt und das Streichen 
ebenfalls siehr verscbieden sich zeigt.

Im Inneren des Gebirges sind Abweiehungen vom Hauptstreichen schon sel- 
tener und nur zwischen Reinischkuppe und Strausskogel (nordwestlich von Stainz) 
gewinnt eine, andere Richtung — St. 3—3*/s, 20— 30 Grad in Sudosten — 
eine grossere Ausdehnung. Sie prSgt sich aber alsbald auch hier im ausseren 
Relief des Gebirges aus und entspricht dem zwischen Reinischkuppe und Strauss
kogel von Nordnordosten in Sudsudwesten ziehenden Grate.

Die ausgez’eichnetste .Abanderung des Gneisses in den Landsberger upd 
Schwanberger Alpen, und zugleich eine der vcrbreitetsten ist der schon geradr 
flachig brechende Plattengneiss, welcher die ausgezeichneten Trottpirplatten und 
Tbiirstocke liefert und besonders nach Gratz viel v^rfahren wird. Mati gewinnt 
ihn in vielen ausgedehnten Steinbriichen, namentlich im Sauerbrunngraben bei 
Stainz, zu Gams und zuLandsberg, doch kommen soicbe Plattengneisse auch noch 
hSufig im inneren des Gebirges vor, wo indess die Schwierigkeit des Transportes 
ihrejGewinnung verhindert, .

in den Steinbruchen an der Miindung der niederen Lassnitz unweit Lands- 
,berg bat man ein im Grossen ausgezwchnet ebenflachig brechendes, kornig- 

Ischieferiges Gestein mit meist auffallender streifiger Zl?icbnung der Scbichtungs- 
*j f̂lachen. Der Feldspath berrscht meist vor, der Glim'mer ist am sparsarasten und 

sehr feinschuppig. Lagen' ton weisslichem, feinkbrnigem, mattem Feldspathe 
•wechseln mit solchen von dcrbem oder feinkornigem, weisslichgrauem Quarz und 
erzeugen durch abwecbselndes Hervortreten anfdenSchichtungsflachendie streiflge 
Zeichnung. ^  Eingemengt zeigen sich Augen von einem sehr- reinen, in spie- 
gelnden Flachen brechenden .graulichweissen Feldspath, der besonders auf dem 
Querbruche des Gesteines haufig hervortritt, ferner bin und wieder in ein^elnen 
Schichten Kbrner von briiuntichrothem Granat, endlich zwischen den Schichtungs- 
fliichen diinne Flitter von Scbwefelkies., Das Gestein ist sehr fest, verwittert' 
ubrigens doch ziemlich leicht, wovon der eingemengte Sehwefelkies zum Theil 
die Ursaohe sein mag. — Herr Di’. H o c h s t e t t e r  bemerkte mir in Betrelf dieses 
Gesteines, dass .der feinkornige Feldspath, das stellenweise Vorkommen von

■ ,  3 0  *
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Granat, dessgleichen die ebene plattenfbrmig^ Absonderung und die Streifung der 
Schichtungsflachen sehr an Gneisse erinnern, die in Bobmen mit Granuliten vof- 
kommen.

Man gewinnt zu Landsberg aus diesem Gneisse mit Leicbtigkeit Flatten von 
mebreren Fussen Lange und gleicher Breite, ferner ThUi*st6cke von S— 6 Fuss 
Lange, V* Fuss Dicke und Fuss oder mehr Breite. — Bei Stainz ist das Ge- 
stein ziemlich das gleiche. Flatten von einer Klafter Lange und einer Klafter Breite 
sollen an Ort und Stelle 2 fl. C. M. rob und 4 fl. C. M. sauber zubebauen zu steben 
kommen. Ich sah zu Stainz eine Flatte aus dem Steinbach-Graben von besonderer 
Grosse, 8 Fuss Breite und 9 Fuss Lange, bei einer Dicke von S y , Zoll; fiir 
Flatteu von dieser Grosse wird aber der Transport schon etwas zu niubsam und 
kostspielig.

Eine andere ausgezeichnete Art von Gneiss sind die weissen, bauiig turma- 
linfiibrenden Knollen-Gneisse von der alten Glashiitte (St. Maria in Gressenberg). 
Feldspafh und Quarz herrschen darin vor. Glimmer ist nur sehr sparlicb in fe'inen 
weissen Schuppen auf den Schichtungsflachen vorhanden. Bothlicbweisser fein- 
korniger Feldspath und graulichweisser derber Quarz wecbseln in wellenformigen, 
allentbalben schwielig verdickten Lagen. Der Quarz bildet diinne, meist in Zu- 
sammenhang mit einander bleibende Fartien, welche den Feldspath theils in eben 
solchen diinnen gleichformigen Schichten, theils in dicken bis */g Zoll erreichenden, 
flachgedriickten Knollen und Mandeln einschliessen. Yerwittert das Gestein, so 
blattern die auf einander folgenden Lagen von Quarz und Feldspath sich successiv 
eine von der |inderen ab. Haufig stellen sich dazu noch zahlreiche. Stiulen und 
Nadeln vOn schwarzem Turmalin ein; sie liegen zum Theil im Quarz, zum Theil 
im Feldspath.

Diese knolligen weissen Gneisse sind bei der alten Glashiitte, dann auch bei 
Freiland und Toahiitten sehr verbreitet; sie bilden machtige Zwischenlager iin 
gewbhnlichen, an graulichem und brauniicbem Glimmer reichen Gneiss.

Glimmerschieferartige Abanderungen von der Art, dass es sich in einem ent- 
schiedenen Gneissterrain nicht verlohnt, •sie als besondere Gesteine auszuscheiden;.^ 
dass man sie in anderen Thhilen des Gebirges, wo der Glimmerschiefer vorherrscht| 
mit gleichem Grunde aber duch bei diesem belassen diirfte, sind haufig genu^ 
Sie wechseln aber gewohnlich auch bald mit feldspatbreicheren, bisweileh an 
Fegmatit angranzenden Varietaten lagerweise ab. ■— Im Kleinen siebt man diess • 
sehr schon im Bette der schwarzen Sulm gleich sudwestlich vor Schwanberg. 
Ein braunlichgrauer glimmerreicher, etwas Granat entbaltender Glimmerschiefer 
fiihrt hier zahlreiche, sehr gleicbmassig fortstreichende Zwischenscbichten von 
einem festen feinkornigen weissen glimmerarmen Gneiss; sie sind zum Theil nur 
ein paar Linien, zum Theil 4—5 Zoll stark und halten trotz dieser geringen 
Starke doch verhaltnissmassig weit im Streichen an. Derartige Uebergange und 
Wechsellagerungen zwischen Gneiss und Glimmerschiefer sind haufig zu beob- 
acbten. — Pegmatite mit den charakteristischen schriftartigen Zeichen scheinen 
wohl niebt vorziikommen.
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Von den anderweitigen im Gnei^sgebirge eingelagerten Felsarten bieten kor- 
niger Kalk und Quarzfels am wenigsten luteresseVJ

Quarzfels sah ich an der Koralpe, dann bei Osterwitz und in der Gemeinde 
Warnblick. Reine Vorkommen desselben werden fur die Glasbiitten gewonnen. 
An der Koralpe —  stidostlich vom Gipfet — begleiten ihn Ausscheidungen von 
Cyanit, der Quarz von Gstenvitz aber war schon An k e r  als Fundstiitte eines 
schbnen Riitils bekannt, welcher in hirsekorn- bis erbsengrossen Krystallen darin 
eingewacbsen liegt. Die Sammlung des Joanneums in Gratz besitzt ein schbnes 
Exemplar davon; in Gesellschaft des Rutils bemerkte ich zu Osterwitz noch etwas 
hellgriinen Ap a t i t  im Quarz eingewacbsen.

Weis^er kornigerKalk erscheint nicht selten eingelagert im Gneiss, doch nie 
in grosserer Macbtigkeit. — Im Sauerbrunngraben nordwestlicb von Stainz 
setzt ein solches Lager auf, welches durch einen Steinbruch auf 4— S Klafter 
Hohe blossgelegt wird. Es ist theils reiner weisser Kallcstein, theils fiihrt er viele 
hellbraune Glimmerschuppen, nebst Quarzkornern und kleinen theils braun- 
schwarzen, theils hellbraunen Krystallnadeln von Turmalin. — Ein anderes Kalk- 
lager hat man siidlich vom Rosenkogel beim Kreuzbauer, Gemeinde Sallegg. Es 
bildet eine kleine Kuppe und wird mehrere Laehter machtig sein, doch scheint es 
nicht weit fortzustreichen. Der Kalk ist hier schon spathig-kornig und sehr rein. 
—  Ein dyittes Kalklager erscheint zwischen dem Farmer- und dem Klug-Bauer 
nordwestlich von Freiland in Gesellschaft von Hornblendegestemen; ein viertes, 
zwar auch nicht sehr machtiges, aber doch im Streichen tiber eine Stunde weit 
zu verfolgendes Lager beginnt etwas in Siiden von dem vorigen und,zieht von da 
in Ostsudost bis nahe zum Austritt der hohen Lassnitz aus dem Gebirge. — Ein 
kleines Lager zeigt sich ferner zwischen Halm und Wieserhoisl (Bauer) in der 
Gemeinde Warnblick. Der Kalkstein ist hier sehr grobkornig und stark verun- 
reinigt; er fiihrt vielen weissen und braunlichen Glimmer, zahlreiche kleine Partien 
Schwefelkies, auch Spuren von bellbraunem Idokras. — Mit etwas grosserer 
Macbtigkeit erscheint korniger Kalk in der Gemeinde Etzendorf siidbstlich von 
Schwanberg; er ist hier sehr rein und es bestehen darauf ausgedehnte Stein- 
Syfiche? Im hoheren Theile des Gebirges hat man nocb einen schbnen kbrnigen 
lialk'ain Barenthalkogel nbrdlich von der Koralpe, Endlich zeigt sich auch ein 
geringes Kalklager zwischen Reihe-Alpe und Handalpe, und setzt von da in Ost- 
stidost an St. Maria vorbei iiber den Stullmeg-Bach fort; es mag hbchstens eine 
Klafter an Macbtigkeit haben.

Mehr Mannigfaltigkeit und allgemeineres Interesse,. bietet das Auftreten der 
Hornblendegesteine; es zeigen sich im Gneisse eingelagert an ziemlich vielen 
Stellen theils die ge^vbhnlichen vorherrschend aus schwarzer Hornblende Ireste- 
henden Amphibolite, theils ausgezeiehnete Ekiogite mit hellgriiner Hornblende, 
rothem Granat und bisweilen beigemengtem Zoislt, Hieils Uebergange beider, 
endlich an einem Pu'ncte auch ein gabbroartiges Gestein.

Ein Mittelgestein zwischen Hornblendefels und Eklogjt zeigt sich unweit der 
Hab-Alpe’am Wege nach St. Oswald-ob - Stainz.^ ^s ist ein, kbrniges, im
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Kleinen massiges, im Grosseti unvollkonimen schiefriges Gemenge von schwarzer 
und hellgrflner Hornblende mil? weissem,, feinkornigera Feldspath und kleinen 
Granatkbrnern.

Hornblendegestein als schwarze, unvollkommen plattenfbmiig brechende 
krystalliniscb-kbrnige Masse aus vorberrschender schwarzer Hornblende und mebr 
Oder minder zahlreich beigemengtem gelblichweissen Feldspatb bestebend, und 
wenig von einem Syenite vers?hieden, ersebeint als Lager im Gneiss zu Gunders- 
dorf nordlicb und zu Neurath nordwestlich von Stainz mit geringer Macbtigkeit, 
dann in grbsserer Ausdellnung auf der Spitze des Rosenkogels, an welcbem 
letzteren Puncte es eine ansehnliebe, basteiartig vorspringende, aus blockartig 
abgerundeten Partien zusammengesetzte Felsmasse darstellt. —  Das Gestein wird 
als Strassensebotter gesebatzt und daher zu Gundersdorf und Neurath trotz seiner 
grossen Festigkeit und zwar am letzteren Orte in ziemlich ansehnlichen Stein- 
briichen gewonnen.

Schwarzes Hornblendegestein ersebeint ferner noch dem Gneisse eingelagert 
zu St. Anna - ob - Schwanberg, Eklogit beim Holl (Bauer)-Gemeinde Unter- 
Fresen. Weiter siidlicb im Gebiete der Section XVII bei St. Vincenz und St. 
Oswald-ob-Eibiswald werden dann die Eklogit-Lager noch baufiger.

Ein vermitteindes Glied zwischen Eklogit und Gabbro ersebeint nordwestlich 
oberhalb Freiland am Wege nacb St. Oswald. Es bildet bier grosse .auffallend 
Sebarfeckige Bloeke, 1— 2 Kubik-Klafter erreicbend. Diess Gestein ist grob- 
kornig-spathig mit pfelTerkorn- bis baselnussgrossen Gemengtheilen. (So grob- 
kbrnig kommt der Eklogit an der Koralpe nie vor.) Die Zusammensetzung iindert 
ziemlicb ab in den einzelnen Partien der Masse; das Gestein besteht aber wesent- 
licb aus Feldspath, Bronzit und Granat. Der Granat ist hellroth und durch- 
scheinend, er bildet tbeilweise sebarf auskrystallisirte Bautendodekaeder. Der 
Bronzit ersebeint in braunlichgriinen bliitterigen -Partien mit 2 —3 Quadratlinien 
grossen gestreiften Flaclien. Mitunter sieht man ihn deutlich von einer Hiille von 
schwarzeV feinkorniger Hornblende umgeben. In anderen Partien des Gesteines 
herrscht mehr eine krystallinisch-feinkornige hellgriine hornblendeartige M as^. 
Der Feldspath endlich stellt eine feinkornige, milchweisse Masse dai;, welcl^e 
oft die anderen Bestandtbeile, namentlicb den Granat, umschliesst. 
reicbliche Einmengung von Granat bringt das Gestein dem Eklogit naher als dem 
Gabbro. — Das in dieser Weise zusammengesetzte grobkornige Gestein ist bochst 
fest und schwer zersprengbar, bei heftigem Schlagen springen Splitter desselben 
sausend durch die'Luft. .Die ungemeine Frische der.Kanten und Flachen ISsst 
endlich auch auf grosse Schwerverwitterbarkeit schliessen. Nach allem diesen 
ist es wohl gerechtfertigt, wenn man den Blick des industriellen Publicums auf 
diese Steinart, wahrscheinlich das einzige derartige Vorkommen'in Steiermark 
iiberhaupt, zu lenken versuebt. Die sebone Farbung des Gesteines — griin, roth, 
schwarz und weiss — seine grosse Festigkeit und das Fehlen des fiir die Bear- 
beitung zu festen Quarzes, ddrfte es wohl zu einem sehr geeigneten Materiale fiir 
dieVerfertigung polirtevSteinwaarenjWieTischplattcn.Yasen u. dgl. wer^ep lassen.
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D e r S a u e r b r u n n  bei  Sta inz .  — Eine besondere Merkwurdigkeit des 
Gneissterrains der Stainzer Gebirge ist idas Erscfieinen von einero sehr wohl- 
sehmeekenden klaren Eisensauerling, der wenig beachtet in der Waldeseinsainkeit 
einfer tiefen und schmalen Gebirgsselilucht aus dem Gneiss herrorsprudelt. Auf 
der anderen Seite der Koraipe im angr3nzenden Tlieile Karntens hat man mehrere 
solcher Mineralquellen; auf der steiermarkischen Abdachung des Gebirges dagegen 
ist das bier erorferte meines Wissens das einzige Vorkommen.

Es sind eigentlich zwei oder mehr Quelien, doch ist nur eine davon gefasst. 
Man trifft sie im Mausegg-Graben, kurz vor dessen Miindung in den Sauerbrunn- 
Graben und zwar auf der rechten Seite des Baches, nur wenige Fuss • Qber dem 
Bette desselbeu erhaben. Links vom Bache hat man hier eine Sagerauhle, rechts 
fuhrt der Weg Zum Unger-Bauer. Die Quelle zeigt sich als ein Wares, lebhalt 
fliessendes, zahlreiche kleine Gasperlen mit emporfiihrendes Wasser. Sie ist im 
frischen Zustande klar, setzt aber einen geibrothen Eisenocher ab. Zum Aufbe- 
wahren und Versenden soil sich das Wasser eignen, indessen ist die Quelle nur 
nothdttrftig gefasst und mochte bei einer besseren Fassung, welche das Zufliessen 
von unreinen, mit organischen Substanzen beladenen Tagewassern verhindert, 
wohl an Haltbarkcit gewinnen. Die Quelle verbreitet helm Hervortreten einen 
deutlichen Schwefelwasserstoff-Gei’uch, der Geschmack ist aber sehr angenehm 
sauerlich, stark prickelnd und wird keineswegs durch zu starken Eisen- Schwefel- 
wasserstoff-Gehalt an Annehmlichkeit verringert. Die Temperatur bestimmte ich 
zu nahe 9 Gi'ad Reaumur (Mai 1855). Von der umwohneiiden Bevolkerung 
wird das )Vasser als labender Trunk sehr gesucht; im Sommer ist der Ort bauflg 
von Gebirgsfreunden besucht. Die Quelle ist Eigenthum Sr. kaiserlichen Hoheit 
des Herrn Erzherzogs Johann.  *

Die romantische Lage der Quelle in der Einsamkeit eines schroffen, von 
dichten Nadelholzwaldungen bedeckten Grabens und dicht am Bette eines klaren 
rauschenden Gebirgswassers, ungefalir 1 ‘/a Stunden weit vom Markte Stainz, lasst 
erwarten, dass in der an Mineralquellen sonst nicht uberreichen Steiermark auch 
ifnser Stainzer Sauerbrunti mit der Zeit noch mehr in Aufnahme kommen oder 

^elbst zu einer Kur-Anlage, fiir welche manche giinstige Bcdingungen hier zu- 
taramentreffen, fiihren wird. ♦

. D ie G l i m m e r s c h i e f e r - P a r t i e  von V o i t s b e r g  und Li g i s t .  — Ich 
f)e.schliesse die Darsteilung des kryslallinischen Gebirges mit der der Glimmer- 
schiefer-Bildung, welche siidwestlich von Voitsberg sich. im Hangenden des 
Gneisses anlegt und von da in SOdosten iiber Burg Leonroth und die Krems bis 
St. Johann und Ligist fortzieht. Es ist ein echter granatenfiihrender Glimmer- 
schiefer, welcher in einer Zone von ansebnlicher Machtigkeit die quarzigen 
Gesteine, die Schiefer, Kalksteine und Dolomite des Uebergangsgebirges unter- 
teuft.

Das Gestein hat eine Grundmasse von Quarz und einem sehr fcinschuppigen, 
dicht verfilzten grauen Glimmer. Sie ist — je nach Art und Menge des quarzigen 
Bestandtfieiles — bald sehr iveich Und I'dicht-verwitternd, bald wieder erscheint
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sie durch reichlichere Quarzeinmengung fester und zugleich schwerer verwitternd, 
alsdann bildet das Gestein an den Gehiiagen der Thaler ansehnliche Klippen und 
Wande. In der quarzig-glimmerigen Grundmasse liegen zahlreiche kleine, hSch- 
stens pfefferkorngrosse, bald facettirt-gerundete, bald eckig-krystallisirte Grana'ten 
von der gewohnlichen brauni’othen FSrbung.

Andere Partien des Gesteines sind mehr griinlichgrau und wahrsdieinlicli 
chloritisch, noch andere kommen einetn glimtnerigen Thonschiefer sehr nahe. 
Die U n g e r  sche und die v. M o rlo t’sche geognostische Karte verzeichnen daher 
die ganze nordliche, hangende Partie dieser Glimmerschiefer-Zone als Ueber- 
gangsgebirge, respective Thonschiefer. ImAnfange derBegehung war ich fiir einige 
Puncte, namentlich die lockeren blaugrauen, thonschieferartigen Gesteine in der 
Gemeinde Kowald etwas in Zvveifel, frage indessen bei dem durchgangigen Vor- 
konimen von Granafkornern in dem betreffenden Gebilde jetzt kein Bedenken 
mehr, die ganze Zone von Puchbach und Kowald an bis Ligist dem Glimmer- 
schiefer zuzurechnen. In Obersteiermark zu St. Peter am Kammersberg, Ober- 
wols u. s. w. kommen ganz die gleichen Gesteine vor.

Die Lagcrung der Schichten ist in der angegebenen Zone meist sehr con
stant. Die Schichten streichen vorwaltend dem darunter liegenden Gneisse conform, 
St. 7, 8—5, und fallen mit ihm 15, 20—30 Grad in Norden oder Nordosten. —■ 
Dem Granat-GIimmersclilefer in kleinen Lagern untergeordnet erscheinen Horn- 
blendesehiefer und ein theils weisser, theils grauer korniger Kalfc, ferner an der 
Grjinze gegen den Gneis zu zahlreiche feldspathreiche Zwischenschiehten, durch 
welche ein allmaliger Uebergang von Glimmerschiefer in Gneiss vermittelt wird.

Siidlich von Schaflos, wo die Gbssnitz die grosse Biegung in Siiden macht, 
herrscht noch Gneiss. Oestlich und nordostfich von da in der Gemeinde Kowald 
beginnt dann der Glimmerschiefer sich darauf zu legen, und zwar gleich in einer 
breiten, die ganze Strecke zwischen der Gbssnitz und der Kainach einnehmenden 
Zone, die dann im Streichen flber 2 Stunden weit anhiilt.

Hier im Suden und Sudwesten von Voitsberg ist der Glimmerschiefer meist 
arm an dem quarzigen Bestandtheil, daher sehr locker-schuppig und leicht ’zefr 
stbrbar. Kurze, tjefe, rasch abfallende Wasserrisse durchfurchen den Abhan^ 
gegen das Rosenthal zu. ^

Fester und quarziger ist das Gestein zu beiden Seiten der Gbssnitz und dcr 
Teigitsch von Puchbach an bis Leonroth und Gross-Gaisfeld, ferner an den Ge» 
hangen der Kainach, unterhalb von Voitsberg. Hier hat man tiefe schmale Thal- 
schluchten mit meist steilen, mehr oder minder felsigen Gehangen und steile, oben 
kuppig gerundete Bergformen. Die Ruinen der alten Bergvesten Leonroth und 
Krems schs^uen von solchen Glimmerschieferbergen herab in die von der Gbssnitz 
und der Kainach durchstrbmten^sehmalen waldigen Gchlnchten. ‘ ^

Von der Kirche Heiligenstall an (sudbstlich von Voitsberg) bis Gross- 
Gaisfeld schneidet die Kainach einen ansehnlichen Streifen Glimmerschieifer-Gebiet 
von der Hauptmasse ab, der aber nur an den Gehangen das altere Gestein noch 
hervorschauen lasst und weiter nordw?stlicIi bald ohne eine besondere Gtanze
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der Oberflachen^estaltung von jnachtigeB Terfi3rschottennassen verfleckt wird. 
Bei Gaisfeld 5ffnet sich dann plotzlich das ^ainachtlial zu einem breitcn, eben- 
flachlichen Kessel, wekheii zur Rechten die “Glimnierschlefer von Ligist, zur 
Linken die Anhohen des Tel’tiarschotters begranzen.

Zwischen Ligist und S t  Jobann durcbbricbt dann nochmals die Kainach das 
krystalliniscbe Geltivge und windet sich mit einer scbmalen Scblucht zwischen 
felsigen Gliinraevsckieferhhhen bindurch. Am linken GehSnge ist es nur eine 
geringe Felsanhobe von Glimmersdiiefer und Hornblendegestein, welche die 
Kircbe S t  Johann tragt, gegenuher aber die ansehnliche schroffe und klippen- 
reiche Masse des Ligistberges, den im Westen wiederum der Ligister Bach und 
im Sudosten die tertiaren Gebilde vom bhrigen Schiefergebirge abgra’nzen.

Gegen Ligist zu geht der Glimmcrschiefer in Gneiss iiber. An demFahrwege 
dahin, eine kleine Strecke nSrdlich vom Schlosse, hat man eine gute Entblossung. 
Das Gestein ist auf dem Schieferbruch nocli ganz glimmerschieferartig und von 
einer zusammenhangenden Lage reicblioher. feiner braunlicbgrauer Glimmer- 
schflppchen bedeckt; der Querbruch aber zeigt zablreiche Lagen von rothlicb- 
weissem feinkornigen Feldspath' nebst Quarz und hie und da etwas schwarzem 
Turmalin. Die feldspathreichen Lagen beginnen plotzlich mit 1— 2 ZoH Starke 
und werden rasch gegen die dunnschicferige feinschuppige G|immerschiefer- 
Grundinasse vorwiegend; sie zeigen haufige Biegungen und Faltungen, selbst 
S-formige Kriimmungen, erweitern und verdicken sich unversehens und ver- 
drucken sich demnachst, urn in geringer Enlfernung eben so rasch in ahnlicher 
Weise wieder hervorzutreten. Dieselbe Einlagerung von einzelnen gering- 
macbtigen Schichten von feinkornigem Feldspath in echtem, glimmerreichem, 
granathaltigem Glimmerschiefer sah ich auch n.och an der Ligister Burgruine. 
Auch siidhch vom Dorfê  Grabenwart war noch ein entschiedener Glimmerschiefer 
zu erkennen. Von Ligist aber in Siidwesten die Hochstrasse ansteigend gelangt 
man bald auf einen ecbten plattenfdrmigen gestreiften Gneiss, wie er bei Stainz 
und Landsberg herrscht und verlasst damit sicber das Gebiet des Granat-Glimmer- 
schiefers. •
^  Ob man jene Glimmerschiefer-Partie, welche vier bis fiihf Stunden weiter 

ĵvestlich auf dem steierisch-karntnerischen Riicken des Gebirges in 8— 6000 Fuss 
Meereshbhe zwischen derStPeter-Alpe und der Hirschegg-Alpe hinstreicht und oben 

,,|chon beschrieben wurde, mit dem Glimmerschiefer von Voitsberg und Ligist als 
gleichalt — oder als alter — zu nebmen hat, steht dahin. Die Streich- und Fall- 
richtung beider Partien wOrdc mit einer solchen Annah^e ‘recht wohl aberein- 
stimrnen, indess ist die GesteinsbeschalTenheit eine ganz abweichende und nichts 
ist von vermittelnden Zwischenstufen beider Gesteinsarten zu bemerfcen.

. ^odh muss ich zum Schlusse in Bezug auf Erzfuhrung der Gneisse Und 
Glimmerischiefer unseres Gebirges uberhaupt bemerken, dass sowohl im Voits- 
berger Glimmerschiefer als auch im Gneisse des ganzen Koralpen-Zuges steier- 
martischei? §ette Erzvorkommen ungemein selten und durflig sind. An mehreren 
Steflea hat man Scliurfe auf Eisenerz eroffnet, so bei Li g i s tb i sher  a b e r s o  viel. .  .  J  • .» i . K . . . . . . .  I f t n i :  11 ^  j  1 II  tK. k. B*ichs>nsl»U. 7. Jnlirgaiig I8U6.11. 3f
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mir1)ei{annt, noch an keinem Puncte mit befriedigenderh Erfolge. Eine verbreitete 
Sage vericgt einl von der Grafin,ftemma von F r i e s a c h  im eilften Jabrhundert 
betriebenes Goldbergwerk in î te Gegend von Edelschrot, und W a v t i n g e r  hat 
diese Sage in seiner „kurzgefassten Gescbicbte der Steiermark, dritte'Ausgabe, 
Gratz 1853“ auf Seite 34 wiedergegeben, indessen scheint nichts Sicheres dariiber 
nachweisbar zu sein. — Erst in der Remschnig nachst der Draii, Section XVII, 
gelangt man zu einem bauwiirdigen Erzvorkommen. *

II. Das Veberganpgebirge.

Das IJebergangsgebirge mit seinen verscbiedenartigen, nieist seinikrysfcilli- 
niscben Schiefern, seinen Kalksteinen und Dolomiten bildet in derGegend nordlich, 
nordostlich und nordwestlich von Gratz einen mehr oder- minder breiten und 
ansehniiche, zum Theil melirere tausend Fuss bohe, Gebirgspartien begreifenden 
Streifen im Hangenden der krystallinischen Urschiefer. — Uns interessirt bier nur 
der westliche, zur Recbten von der Mur gelegene Theil desselbep; er fsillt mit 
seinen sfidlichsten Partien noch in’s Gebiet der Aufnahmen des Sommers 1854. 
D ieU nger’sche und die v. Mori  ot'sche Karte geberi ein in der Hauptsache schon 
sehr richtiges Bild von dieser Gegend.

Als unteres Glied erscheint der Schiefer, als oberes der Kalkstein mit dem 
Dolomit. Was das Streichen und Fallen betrilTt, so zeigt es sich in Vielen Fallen 
sehr nnbestandig und verworven, df>ch liisst die Verbreitungim Gros.sen und die 
yen Herrn A. v. Mor l ot  in der Gegend zwischen Uebelbach und Graden nhd voin 
da bis Kiiflach beobachtete sehr gleichfdrmige, von den krystallinischen Schiefern 
•der Centralaxe rechtsinnig abftillende Lagerung der Uebergangsgebilde die minder 
klaren Partien hinreichend sicher errathen*. Nimmt man namentlich noch die 
ebenfalls sehr gleichformige Auflagerung der Kreideschichten der Kainach-Gegend, 
d. b. des sogenannten Wiener Sandsteines, binzu, so bleibt kaum noch ein Zweifel, 
dass Jene Ahlagerung der Uebergangsschichten an die ^ystallinischen Gebilde in 
einer von'Uebelbach bis Graden In Siidwesten, dann in Siiden und von Kbflaeh ana
jn  Osten ?iehenden Zone keineswegs einer Ablagerung der Uebergangsgebilde am 
Rande eines vein den krystallinischen Schiefermassen der Centralaxe gebildet^ 
Festlandes entspi'icht, sondern dass sie das Ergebniss einer allgemeinen, in eime 
verhaltnissmassig spate geologische Epoehe fallendeU Gebirgserbebung ist. ^Seit 
der sogenannte „ Wiener Sandstein" der Kainach Scapliiten und Rudisten geliefeat 
hat, weiss man nun^auch, dass diese Erhebung in die Epoehe nacb Ablagerung 
der Kreidegebilde und Vor die der Voitsberger Lignit-Bildung fallt; v. Mor l o t  
hielt in seineii „Erlauterungeh zur geologisch bearbeiteten VIII. Section, Wien 
1848“ den „Wiener Sandstein“ noch fiir ein Glied der. Trias. Im Uebrigen moss 
icl) der auf Seite 20— 21 und Seite 64 gegebenen Deutung'der Lagerungsver- 
haltnisse von Uebergongsschichten lind Wiener Sandslein alle Anerkennung zoTleTi.

Von Voitsberg an in Siiden ist der ganze Fuss des krystallinischen GeUirges 
frei von angelagerten Uebergahgsgebilden. ,Anch entspricht dieser ostKelie ^hfall 
4er.Koralpen-Kette von^Voitsberg antibier Ligisi, Stainz, LaftdsWrg hnjl.Schyvad-
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beug bisEibiswalifflicht it^ehr jvie»wrdem dem Streichen undFallen de'r ScKichten, 
sondei-n macbt damit einen starken Winkel, was bei der Gleiclrformigk^it der, 
Lagerung von krystallinischeii uud Uebergangsscliiclite.n ein Eischeinen let^tierer ain 
Fusse des*Gebirges natiirlich ausscbliessG Man darf darnach verinutlien, dass die 
Uebergangsscbiehten, mit denerr der Gradener und Voitsberger Gegend urspriing-i 
lich ig JLusammenhaiig, nach jener der Kreide-Epoche gefolgten Gebirgserliebung 
stuekweise die krystaHinischen Scliiefermassen der KoraVpeii-Kette bedeckten, 
seither aber durch die atmospharischen Agentieu zerstort und weggefiihrt wurden 
und dass die bei Graden, Voitsberg u. s. w. noch vorhandenen uberhaupt auch 
nur dadurch der Zerstorung und Wegfflbrung entgingen, dass sie bei jener Ge- 
birgserbebuttg in die Depression der Kainacb-Mulde eingebettet wurden.

Tertiare GebiMe lagerrr sicb von Ligist an bis Eibiswald an den rasehen 
Ostabfalle des Ursehiefergebirges an. Weitcr bstlich erscbeint niebts mehr von- 
krystallinisehen Gesteinen. In einer etwa vierstiindigen Entfernung von jenem 
Abfalle aber sieht man die Uebergangsgebilde nochmals in zwei ansehnlichen 
Uobenzugen hervortreten, dem Kalksteingebirge des Plawutscb, der ais eine 
lange schinale Halbinsel von der uordlicben Haupt-Zone der Uebergangsgebilde 
gegen SUden zu auslSuft, und den semikrystalUilischen griinen Schiefern des 
Sausal, der yvie eine grosse Insel ganz vereinzeU aus den Tertiargebilden auf- 
steigt. Auffallen muss stuf den ersten Blick, dass sowobl das Plawutscb- als das 
S^usal-Gebirge durchschnittlicb eine dem Fusse der Landsberger und Scbwan- 
berger Alpen ganz gleichlaufende Langenausdehnung zeigen. Die Lagerung der 
Gpsteine in beiden Hohenziigen des Uebergangsgebirges ist dieser Langenaus
dehnung auch jieralich-entsprechend; Streichen von Norden in Siiden und Fallen 
in Westen, oder Streichen von Nordvvesten in Siidosten und Fallen in Siidwesten 
waltet meist vor. Man. darf — die Conformjtat der Auflagerung der Uebergangs
gebilde auf die krystallinisehen Schiefer als durcbgangig vorhanden.annehmend — 
uunmehr weiter sebliessen, dass in grosser Tiefe unter dem Sausal kfystalli- 
nische Schiefer liegen werden, dass sie nordsudlicb streichen und in Westen 
fallen und dass der rasch(? Ostabfall der Landsberger und Scliwanberger Alpen 
gegen das tertiare Gebret, von welcher Linie an die krystallinisehen Gesteine iq 
unergriindete Tiefen versenkt ersebeineti, der Granze beiderStreichungsrichtnngen 
entspreeben wird. Das bei- * Ost. j 3 * 5  West,
fQigende Ideal-Profil wird 
diese Hypotbese am besten 
veusinnlicheq. — Die west- 
lich vertlachenden Schiefer 
dps Sauspl setzen liier- 
nach von ebenso lagernden 
krystallinisehen Schiefern 
getragen-unter der Bedeckung jiingerer Gebilde-bis an <len Fuss der Landsberger 
Alpen fort «iund_ stossen bier an versebieden davon streichenden und fallenden 
kny^taUinischen Schiefern ab. Soviet als Allgemeines fiber die Upbergangs-^

1 Landsberger Alpien. 2 Landsberg. 3 Sausal. 4 Liebnitz* 5 Dio Mur> 
6 Sleierische und ungarischc Kiederung. 

a Gneiss und Glimmorsebiefer. b IJcbergangsschiefer. c Tertiare und 
diluviale Ablagerungen.
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gebllde'unsdrer Gegend. Icb gtehe nun ^ur "Beschrefbung der einzelnen Yor- 
kummen. ' *

Ueb-ergangsgeb i i ' ge  des  P l a w d t s c b  bei  Gr a t z  mi t  dem G a i s b e r g  
und  dem BuehkogeK — Es ist ein ansehnlicher Zug von UebergangSkalk and 
Dolomit, der bei Gosting von der Hauptzone der Uebergangsgebilde sich^ ablest 
und mit einerBreite von durchschnittlich einer Vierteistunde inSuden bis Seyers- 
berg sich erstceckt. Er erreicht mit dem Plawutsch-Gipfel eine MeereshSke von 
2290, mit dem des Bucbkogels eine solche von 1998 Wiener Fuss, also von circa 
900— 1100 Fuss fiber der Flache des Gratzer Feldeis. .

Das Gestein ist vorherrschend ein dichter oder doch sehr feinkSrniger fester, 
im Grossen gescliichteter, seltener aucli im Kleinen etwas schieferiger Kalkstein 
von hellerer oder dunklerer grauer FarT)e, hSufig auch von weissen Kalkspath- 
adern durchzogen. Anseliniiche Massen erscheinen aber auch zu gelblicbgrauem, 
•feinkfirnigem, kleinkliiftigem oder selbst sandig zerbrockelndem Dolomit umge- 
wandelt. — Eine solcbe ausgezeiehnet kleinkluftige Dolomit-Partie findet “rndn 
zu Krottendorf stidwestlich von Gratz. Es sind auf derselben zwei grosse Stein'- 
briiche in Betrieb. Das Gestein ist ein sehr feinkorniger, tbeils graulichweisser, 
theils hellblaugrauer Dolomit; ein grosser Theil der Masse ist in dem Grade* 
feinklfiftig zerbr&ckelt, dass sie mittelst einer Hacke mit Leichtigkeit von den 
Wanden abgekratzt werden kann und dann einen groblichen Sand ligfert, Andei'C 
Partien des Gesteines sind minder stark zerklUftet iind lassen noch deutlich die 

‘ -Schichtung erkennen. Von einem unverfinderten Kalksteine babe ich an dieser 
Stelle nichts gesehen. Man vergleiche daruber auch v. M o r lo t in H a id in g en ’s 
Berichten, V. Band, Seite 208, wo dieses Vorkommen etwas anderes be- 
schrieben ist. '

Blaugrauer Uebergangsschiefer ist bin und wieder im Kalkstein in geringen 
Partien zwiseben eingeschichtet.

Versteinerungen sind an mehreren Stellen des Plawutsch-Gebirges zu finden 
und dann gewohnlich in ziemlich grosser Menge der Exemplare, nicht immer 
freilich in befriedigend^m Erhaltungszustande. Grinoiden-Stielglieder und Korallen 
rfnd das haufigste und letztere scheinen oft formliche Korallenbfinke dargesteJK 
zu haben.

Das bekannteste und zngleich ergiebigste Vorkommen ist auf dem Gipfebdes 
Plawutsch bei der sogenannten Ffirstenwarte, wo man in einem dunkelgrauen, 
ziemlich festen Kalkstein viele Calamoporen, Cyathophyllen, Stromatoporen
u. s. w. in Begleitung von Crinoiden-Stielen und einigen Zweischalern bald mehr 
bald minder deutlich ausgewittert findet. Am meisten ausgebeutet und untersucht 
wurde dieses Vorkommen von Herrn Professor Un g e r .  Bestimmungen -der 
Species findet man von demselben in dem schon genannten S e b r e i n e  r'sehen 
Werke fiber Gratz und seine Umgebungen, Seite 74, dann von den Herren Mu‘r- 
c h i s o n  und V«rnewi l  in des ersteren „Gebirg$bau in den Alpen, Apen- 
ninen und Karpathen** (deutscUt Wn'^G. L e o n h a r d ,  Stuttgart 1*8S0). > Man 

ffindet diese Bestimmungen auch in anderen Schriften wiederholt, ohne dassvseither
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etwa^ Neues dazu gekomtnen wftre, ieh fibergehe sie dahen, Ohnehin tedttrfen 
jedenfalls die Korallen in Betracht der bedeutenden VeiSinderungen, welcber dieser 
Tbeil der Palaontologie im Laufe der letzten paar Jabre erfabren hat, einer 
nocbmaligeri Untersucbung. Die Plawutscb-Scbicbten werden auf dieses Vor- 
kotnmen bin gewdlinlich als znm. d e r o n i s e b e n  S y s t e m e  geborig gedeutet 
Mnd wabrscheinlieb aucb mit Reclit. Docb ist diese Formatioiisbestimmung nocb 
immer nicht vollkommen sieber, indem eigentlicbe entscbeidende Leitmuscheln 
devoniscber Scbicbten bis jetzt DOcb, nicbt vorgekommen sind, von den vorge- 
fundenen Avten aber die meisten, bamentlich die Korallen zugleicb aus devoniscben 
und obersiluriscben-Scbicbten citirt zu werden pflegen. In dieser Beziehung wird 
bamentlich von Murt i l i t son darauf auftnerksam gemacbt, dass bis dahin die 
devonische Leitspecies Stnngocephalus Bttrtmi Defr. auf dem Plawutscb nocb 
nicbt gefunden seij sondern vielmehr ein an diese Art im Umriss entfernt erin~ 
hernder grosser Pentamerns, dem Pentamerus Knighti Sow. almlicb, daselbst 
Vorkomme.

Ein anderes wicbtiges Petrefactenvorkommen, ebenfalls seit einer Reibe von 
Jahren scbon bekannt, ist zu Steinbergen, andertbalb Stunden westlicb von Gratz. 
Hier ist die Fundstatte der Gratzer Clymenien und Ortboceratiten. Dieser Punct 

’tiegt indessen nicbt jn dem Hohenzuge des Plawutscb, sondern gegen eifte Slunde 
ffavon entfernt und wird daber weiter unten erst eine nahere Erorterung er- 

%alten.
Ausser deri beiden eben angefiibrten, seit langerer Zeit scbon bekanntena 

Fundorten von Uebergangspetrefacten in, der Gratzer Umgend kann icb nocb vier 
weitere, in den beiden letzten Jahren von mir aufgefundene ziemlicb ergiebige 
Vorkommeh angeben. Es sind diess die Gehange der linken Seite des Gbstinger 
Thales im Westdn vora Plawutscb, der Uebergang iiber den Gaisberg zwiseben 
Baiersdorf und St. Jakob-im - Thale, dann die Steinbruebe *von Seyer.sberg 
und endlich eine Stelle im Lieboch-Graben unterhalb von Stiwoll. Docb bat aucb 
keiner dieser Fundorte entscbeidende Leit-Fossilien geliefert.
* Im Gbstinger Thale findet inan stellenweise die Arten des nahen Plawutscb 

%iemlicb hbutig und mitunter gut ausgewittert; es sind wieder meist Cyathopbyllen, 
Calamoporen u. s. w., dann aucb einige nocb nicht niiher untersuchte Brachio- 
poden, woruntpr Pentamerus und Leptaena. — In dem ersten Seitengraben, d,er 
Won Westen her aus dem TertiSrgebiete hervor iri's Gbstinger Thai miindet, steht 
Kalkstein mit Calamoporen und zahlreichen Querschnitten eines dickschaligen 
Fossils an, welches ein Pentamerus sein diirfte.

Ein beachtenswerther Fundort' sind ferner die grossen Kalkstein-Briiche auf 
dem Sattel des Gaisberges, da wo der Weg von Baiersdorf nach St. Jakob- 
inr^Thale geht. Man gewinnt bier einen schbnen schwarzgrauen, haulig weisse 
Kalkspatliadern einschliessenden Kalkstein, der zu Flatten, Thurstocken u. s.-w. 
verarbeitet wird. Versteinerungen kommen in mehreren der Steinbruebe vor. 
Man findet' hier ziemlicb viele zerstreute Stielgliedep, Cirrhentbeile u. s. w. von 
Crinoideit; ferner Korallen und Braebioppden; docb sind diese Fossilien nu^ nb
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wolil ausgewitterten Gesteinsstiicken deutlich arkennhar^ im frisclien Bnvcb de» 
Gesteines aber iibersieht man sie leicht. Besonders zahlreich trilTt man in einzelnen 
Lagen*des Kalksfeines die in dnnklen Kalkspath yerwaadelten Crinoiden-Frag- 
mente. Mancbe Stielstiicke mil ibren vielstrahligen Gelenkringen siiid §elir schiin 
erhalten; es sind die, welebe man in den angegebenen Verzei'cbnissen, von Pla- 
wutsch-Versteinei-ungen als Cyathocrinitcs pinnatus Goldf. bezeichnet find^t, 
indessen ist eine Avirkliche Besfimmung von. Art oder seibst von Gattung nicbt 
mbglicb, so lange nicbt ein gliicklieher Zufall an dieser nn Fragmenten reichen, 
Stelle eine ganze und bestirambare Krone des Tbieres ziim Vorscbein kommea 
lasst. Mit den dickeren, geseblossenen Bdnken des Kalksfeines wecbseln bin und 
wiedcr dunnere rotbe tboiiige Lagen, die leicbt an der Luft auswittern. An soicbent 
Scliichtenflachen frefen nacb geeigneter Einwirkung der Atraospbarilien bin -und 
wieder organische Einscblusse deutlich und scbon hervor. So fand sicb nament- 
lieb eine solcbe durcb die natiirlicbe Yerwitterung praparirte Platte mit meJirereia 
Exemplaren einer scbonen zollgrossen, radialstreifigen Leptaena oder Stropho-». 
mcna. — Aucb Korallen kommen vor, besonders Calaniopora Gothlmidica* 
Goldf. Mnii andere Calamopora-kvieiv, ferner die Astraea porosu Goldf.. 
(Heliolites sp. Dana). i,i

, Auch aib Buchkogel kommen,Versteinerungen vor; icb fand deren wenigsten$,| 
an der siidlicben Abdachung, darunter eine scbone Calamopora. , ‘ fr

 ̂ Ein anderer Fundort endlich ist zu Seyersberg an der siidlichsten Spitze^. 
^unseres Kalkbohenzuges; es bestehen bier grosse Strassenscbotterbriicbe, welcbe 

das Gestein weitlaulig aufscbliessen. Man gewinnt in diesen Briicben einen sebr; 
fesfen, blaiiiicb - scbwarzgrauen, krystalliniscb-feinkornigen Dolomit, der ,  in 
starke, sebr gleicbformige Banke abgesondert ist. Das Gestein zeigt im friscben 
Zustande auf dem Brucb kaum eine Spur von organiscben Resten, nur kleipe 
spiegeinde Spatlflacben von mebr oder minder deuflieber Begriinzung lassen au£. 
eingemengte Fossilien scbliessen. Anders ist es an der Oberfliicbe des ver.wit-' 
ternden Gesteines. Hier treten die organiscben Einscblusse deutlicb und in grosser, 
Haufigkeit bervor. Die scbwarzlicbgraue krystalliniscbe Dolomilmasse ist dann zu 
einem lockeren Staube zerfallen, die in Spatb umgewandelten Fossilien aber sind^ 
mit noch einiger Festigkeit erhalten geblieben; dui'ch vorsicbtiges Wascben oder 
Biirsten lasst sicb dann oft das Fossil noch weiterbin frei legen. Man erkennt an 
soicben gut angewitterten Dolomit-Stiicken dann zahlreiche Crinoidenstiele, wor- 
unter oft noch welcbe mit wohlerhaltenen gestrahlten Gelenkflachen, neben ilmen 
auch einzelne Calamoporen und Spui’en von Brachiopoden (Orthis sp.?). — So-» 
viel war icb bei einem-vorizbergehenden Besucbe der Localifat nachzuweisen jim 
Stande; ein planmassiges Ausbeuten dieser oder der vorigen Fundstiitten mdcbte 
wobl nocb mancbes scbone und unerwartete Fossil liefern. . ^

U e b e r g a n g s g e b i r g e  von S t e i n b e r g e n  u nd  St i wol l .  Westlicli yom 
Plawutsch kommen zwei andere, dock minder ansebnliche Hobenziige von, der 
nordlicben Hauptzone des Uebergangskalkes nacb Suden z,u berab. Dem einen 
gehort .ScblossPlankenwart und Steinbergen an, der^andwciverlauft zwiscben 4eib
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Lieboch-Gnaben-und Soding-Graben. TintI fiibi'bden Namen LeVcIieck. Beide Kalk- 
stein-Partien liegen bereits ausser*"dem eigenflichen Bereiciie der Auftiabmen von 
1854 und ich^erwahne beide hiem'ur der Vollstandigkeit und ihrer Pelrefacten- 
fUhrung wegen: - . '

Zu Steinbergen an der siidlichsten Spilze nines dieser beiden nach Suden zu 
vorspringenden Kalk-Vorgebirge besteben ausgedel>nte Briicbe aiif einem dichten 
sehwarzgrauen Kalkstein. der zu Troltoir- und Tischplatten, Thurstocken u. s. w. 
ausgeliauen wird und eine'schone Poliiur • annimmt. — Die Versfeinerungen 
’fi^cichen von denen aller anderen Fundorte 'der Gegend sebr ab. Ich kenne von 
da bloss Clymenienund Crinoiden-Stielglieder, und auch diese beiden Fossilien 
'nur sparsam. Die ersteren werderi bin nnd wieder von den Steinbrechern, wie es 
acheint, in besonderen Schichten gefunden und zeigen sich dann oft gesellig, zu 
mebreren auf einem Handstiicke zusammen, oder sie treten aus den aus dem Stein- 

d)erger’Kalkstein polirten Marmorplatten durch das Anscbleifen hervor. In den 
‘̂ eisten friiheren.Schrlften, zum Theil selbst noch 3en neuesten, sind diese Fossi- 
^ien als „Ammoniten“ oder „Goniatiten“ bezeichnet und zwar fulirte An k e r  
scbon «elche „Ammoniten“ aus den Kalksteinen der Gratzer Gegend an. Herr 
Bergrath v. Hauer  aber, hi>t sie nach Exemplaren in Herrn Professor Unger ' s  

^ammlung zuerst als.Clymenien, und zwar fiir die devonische Clymenia laevigala 
bestimmti Vergl. n. Jahrb. fiir Mineral. U.' w .1851 , S. 331. Sie sind

'iHer als vom Plawutsch stammend eitirt, indessen kSnnen sie nur von den Stein- 
bergen sein, wo Dr. A rid r a Und ich dereri gefunden baben, welche, soviel sich'^ 
dem ausseren Umris^ nach sagen lasst, sich voIIkonf)riien als Clymenia laevigata 
Miinst. erweisen;

Hierriach wDrden diese Steinberger Kalke den Clymenien- und Goniatiten- 
kalken von Schubelhammer in Frahken, Oberscbeld in Nassau, Alteriau auf dem 
Harz u. s. w. gleiehwertbig seiri. Sie wiirden, wie sie eine andere Facies als die 
'korallenreichen Schicbten-des PlawutsCh darstellen, so auch ein anderes und 
zwar etwas geringeres Alter baben. Die Plawutsch-Scbichten erinnern mebr an 
ririttlere devonische Schichten (Eifeler Kalk) oder an ©here silurische Kalksteine 
^(Dudley in England, Gothland u. s. w.). — Eine giinstige und specielle Bear- 
beitung der Korallen vom Plawutsch, Gaisbe'rg u. s. w., wozu in der Gratze'r 
Sa'mmlung bereits ein ziemlich ausreicliendes Material sich angesammelt hat, 
muss wohl die Altersverlialtnissg klarer machen.

'  Von Steinbergen' stammen endlich auch die Gratzer Orthoeeratiten her« * 
Sdlbst gesehen babe ich keine solchen zu Steinbergen, docb stimmen mehrere 
andere Beobachter darin Oberein, dass sie von da sind, auch gibt es in Gratz* 
Warmorplatten, auf welchen man Clymenien und Orthoeeratiten vergesellschaftet 
sieht. ,Die Sammlung des JoanneumS in Gratz besitzt mehrere Exemplare; did 
Spehies h t noch nicht genau ermiltelt, gewohnlich Gndet man sie als Orthoccra-

s • • V
'Antkfer, Kurze Darstctliilfg derGeliirgsrcrhSItaisse der Sleicnnark. Grata 1833, S..49.
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fites regularis 'it Schloth. ’)  bezeiclinet. So bei B o u e im iBullet, d&, la soc. 
igM  de France, ‘Uttd her Murch i s on . *  Ich selbst babe zu Steinbergen 

^usser den Clymenien nur (sehi* vereinzelte C^inoiden-Fragmente gesehen. Nach 
korallen babe ich vei^eblich gesucht.

Die zahlreichen Querschnitte der Fossilieu auf den Trottoir-PIaften in ^en 
Strassen von Gratz, wo sie besonders beinu Anfeucbten des Bodens durch -ihre 
weisse Farbung deutlich aus der dunkleren Gesteinsmasse sich hervorheben, sind 
schon lange bekannt. Besondere Aufmerksamkeit erregtep sie in der Folge bei 
der Naturforscherversammlung zu Gratz im Jahre 1842. (Man vergl. C o t t a ’s 
geologische Briefe aus den Alpen. Leipzig 18S0.) Es befinden sich Orthoceratjten 
und Clymenien darunter; bei weitem die’*meisten Querschnittp aber sind me'hr 
Oder minder regelmassig hufeisen- oder ringformig und riihren von einem diok- 
.schaligen Fossile her, walirscheinlich dem schftn gedachten grossen Pentame>;us 
der Plawutsch-Schichten. Von Steinbergen konnen diese letzteren, aber pich) 
wobl sein, wenigstens habe ich auf Marmorplatten, welche Clymenien oder Orthor 
ceratiten zeigen, stets vergeblich nach den sonst zahlreichen pentamerus - artigqy 
Querscbnitten gesucht. Die Trottoir-Platten mit den Pentamerus-Resten diirften 
also wobl aus einem oder dem anderen Steinbruche des Plawutsch-Zuges her-
stammen.

Ich wende mich nun zu dem weiter westlich von Steinbergen gclegeneji 
kalkbohenzuge des Lerchecks unweit Stiwoll. Es ist ein ansehnlicher aus UebejJ 
gangskalk und Dolomit bestehender, gegen die nachsten Thaler stellenweise steil 
abfallender Gebirgsriicken. Auf der Ostseite desselben im Liebichgraben unterlutlb 
Stiwoll treten Uebergangsschiefer zu Tage aus. Es sind vorwaltend hellgrOnjich- 
graUe und dunkler griin gefleckte chloritische Schiefer, sie fallen 3S Grad in 
Suden; wahrscheinlieh bifden sie das Liegende der Kalksteinhohe. In geringer 
Entfernung siidlich von der Seidelmuhle, ziemlkh an der Granze der griinen 
Schiefer und der Kaiksteine, sah ich eine Eisenstcins9h(irfe. Es kommt hier ein 
schoner rotlier und stahlgrauer dichter Rotheisenstein vor, ein den Eisenerzen 
des Herzogthums Nassau sehr ahnliches Vorkommen, doch ist das Erz viel von 
Kalkspathadern durcbzogen und scheint wohl nicht hinreichend machtig zu sein. 
Es sind zwei StoIIen darauf angesetzt.

Weiter sOdiistlieh von da dem Liebachgraben hinab zu verlasst man .die 
griinen Schiefer j grauer geschichteter Kalkstein wird berrschend, endlich nocll 

^weiter abwarts, sobald man genau im Westen von St. Oswald ist, zeigt sich ►auf 
eine gufe Strecke hin in der Thalsolile ein eigenthumliches kalkig-thoniges fein- 

• ‘sandiges Gestein von in ganz frischem Zustande dunkelblaugrauer Farbe und mebr 
voni' Ausseben eincs Kalksteines als eines Sandstcines. Dieses grauwackenartige 

tGestmn verwittert an der Luft leicbt zu einer lockeren sandsteinartigen graulich- 
%elben Masse und Iksst dann Versteinerungen zum Yors’chein kommen, ,von denen

*) Uaier diese Speciesbenennung gehen bekanntlicb mebr <als eine, aber inuhsaiil Oder gar 
' * Hfcht iiBterscheid^re Species'von verschicdencn ^uhdoi'tepj ^
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ira unangegriffenen Gestein nichts* zKi bemerken war. —  Man 'biehl an den ange- 
witterten Wanden nun ziemlich hSufig die bohlen Abdrficke der Fossilien, welche . 
diirch die Auslaugung des kalkigen Bestandtheiles aus der Gesteinsmasse hinter-^ 
blieben. Es sind be.sonders Crinoiden-Stieistiieke, theils als blosse Hohlabdrucke,« 
tbeils auch mit AusPullungen des inneren Canals (ganz ahniich wie es in der 
rheinischen und Harzer Grauwacke so hauiig vorkommt), dannauch Cyathopbyllen, 
gleichfalls als hohle, mit dem Abdruck der ausseren Schalenzeichnung versehene 
Baume und als innere Steinkerne (wie sie von friiheren Palaontologen unter der 
Bezeichnung Turbinolopsis abgebildet wurden), endlich auch- undeutliclie Exem- 
plare von Bracbiopoden, unter denert ich nur die Gattungen Orthis und Tere- 
brahda dentlicb zu erkennen vermochte.'Alle diese Fossilien des Lieboch-Grabeps 
sind leider nicbt zum besten erhalten, keine einzige der Arten ist mit Sicherheit 
zu bestimmen, und nur der Umstand, dass der Fundort, deil ich auf dem Durch- 
marsche von Grafz nach. Voitsberg auffand, sonst noch ganz unbekannt ist, 
bestimmt mich, das Wenige, was ich fiber seine Fossilien beibringen kann, zu 
verfiffentlichen.

Dem von Norden her in Suden bis Seyersberg sich erstreckenden Kalk- 
hohenzuge des Plawutsch schliess.t sich in etwa vierstfindiger Entfernung weiter 
sfidlich der ebenfalls dem Uebergangsgebirge, aber yorherrschend den grunen, 
grauen und weissen semikrystallinischen Schiefern desselben angehorige Hohenzug 
des Sausal an, der zwar fiber eine breitere Flache als der des Plawutsch sich 
ausdehnt, mit seinem Hauptrficken aber doch noch einigermassen die nordsfidliche 
Richtung desselben fortsetzt.

ji^Iehrere kleine isolirte Partien von Uebergangsgebilden, zuerst die kleine 
nur durch die Erosion des Baches zum Vorschein gelangte Kalkpartie von Dobel- 
bad, dann ein Ausgehendeb von Uebergangsschiefer auf der Siidseite der -Kainach 
zwischen Weitendorf und Hengsberg. welches bei der Aufnahme mir entgangen 
war, seither aber von Herrn,Professor Un g e r  mir angegehen wurde, endlich 
zwei ebenfalls aus tertiaren Gebilden isolirt auftauchende Kuppen des Schiefer- 
gebirges zu Molitsch und Lichtenegg vermittein den Zusammenhang der beiden 
Hauptpartien Plawutsch und Sausal. '

Do b e l b a d  (Topel-Bad). — Noch nicht ganz eine Stunde im Suden von 
dem eben beschriebenen Kalkstcin-Hohenzug des Plawutsch taucht das gleiche 
Gestein noch einmal isolirt aus de.n bedeckenden Tegel- und Schotter-Schichten 
zu Dobelbad in der Sohle und am Gehange eines schmalen von Norden nach Suden 
sich senkenden Thales hervor. Eine hervorragende Kuppe wird dadurch nicht • 
gebildet, vielmehr flberragen die tertiaren Schotteranhohen den Kalkstein um ein# 
Namhaftes und das Sichtbarwerden des Kalkes ist also offenbar nur eine Fblge 
derThal-Erosion. Es gewinnt diese kleine Partie vonUebergangskaHc noch dadurch 
ein ganz besonderes Interesse,dass aus ihr die beiden Thermen entquellen, die dent 
Orte den Namen geben (Dobel- oder Topel-Bad, vom windischcn topio, warm).

Dec Kfilkstein von Dobelbad ist meist grau und zwar in reinen Stuckeri help 
blaulichgrau, sehr fest und chcbt, dt>bei oft von weissen Kplkspathadeyn^jdureh^

K. k. goologische npiohsanstAit. 7. JnltrgaDg: IStiC. II. 32
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zogen. Arrdere Partien des Gesteines sind durch’ thonige Zwischenlagen Verun- 
yeittigt, itocb andere zu Dolomit umgewandelt. Von Versteinerungen babe ich 

^ ie r  nichts gesehen. Es werden ein paar Steinbriicbe betrieben; der Kalkstein 
jjseigt sicb darin partienweise deutlicb geschicbtet, an anderen Stellen ist die 
Lagerung minder deutlibb zu entnebmen, es zeigen sicb bier Hbblungeii von 
Y*— 1 Fuss im Durcbmesser, weicbe in verschiedener Richtung das Gestein 
durchsetzen und in denen man Canale rermutbe'n muss, weicbe ron einem Wasser, 
das ehedero den Kalkstein durchzog, erzeugt wurdenr Man wind dadurch sehr an 
die Thermen von Burtscbeid bei Aachen (Rbeinpreussen) erinnert, weicbe aus 
einem ganz iihniichen Kalksteine bervortreten. Vor einem Jabrzehend hat man 
an diesem letzteren Orte bei zufalliger Abtragung eines Kalkfelsens die Ent- 
deckung neuer wertbvoller Quellen-Adern gemacbt, die aus Shnlichen, rohren- 
artigen Hohlungen des' Kalksteines, wie man bei Dobelbad sie siebt, bervortreten. 
In einem Aufsatze ron Herrn Professor Dr. N o e g g e r a t h  in v. L e o n h a r d  und 
Br o n n ’s Jabrbuche fur Mineralogie, Geognbsie U; s. w. findet man das Ndhere 
fiber jenes zu Burtscbeid beobachtete Bervortreten der Thermen, das ffir Dobelbad 
wenigstens eine beaclitenswerthe Parallele bietet, verzeicbnet.

Die Thermen findet man in dem scbon gedachten S c h r e i n e r ’scben 
Werke fiber Gratz und seine Umgebiingen ausfuhrlich geschildert auf Seite S14 
— 519; dieser Theil des Buches ist Arbeit von Herrn’Prof. U n g e r .  Es sind zwei 
Quellen, die ungefabr 40 Klafter von einander entfernt liegen, von denen die 
obere oder nordliche eine Temperatur vori 21® R., die untere aber von 22*/a® R. 
zeigt. Das Wasser in frisch geschopftem Zustande ist klar, von einem sehr 
schwach sauerlicben Geschmack und schwachem faden Gerucb, an d erL uft^ ird  
es mit der Zeit etwas trfib. Die festen Bestandtheile dieser Quellen sind nur in 
sehr geringen Mengen vorbanden und bestehen nach einer Analyse ron Professor 
S c b r b t t e r a u s  etwasKalk, Natron und Bittererde in Form kohlensaurer, sehw'e- 
felsaurer und salzsaurer Salze. Die Thermen besitzen indessen doch mehrfacbb 
Heilkrafte und werden bei der anmutbigen Lage des Bades in einem sanften, von 
Nadelholzwaldungen eingefassten Wiesenthale immer ein beliebter Kur- und Er- 
holungsort fur die Bewohner der nahen Landeshauptstadt bleiben. Die Anwendung 
der Bfider ist bclion sehr alt und reicht jedenfalls ins 16. Jahrbundert zurfick, wo 
Kaiser F e r d i n a n d  I. das Topel-Bad den Standee von Steiermark Qbertrug, in 
deren Besitz dasselbe seither verblieb.

D er S a u s a l .  Das Uebergangsgebifge des Sausals stellt einen auf der 
* Sudseite der Lassnitz bei Grfitsch scbmal beginnenden und von da unter bestSn- 
•diger Ausbreitung weiter inSfiden bis fiber dieSulm binaus sicb erstreckendenZug 
von tJebergangssCbiefern dar. Sudlich der Sulm endigt dieser Zug mit mehreren 
isolirten Kuppen und bier, zwischen Kleinstatten und Leibnitz, betragt die Breite 
desselben fiber Stunden. Mit dem Temerkogel Unweit des Schlosses Har- 
rachegg erreicbt das Gebirge seine grfisste Meereshbhe von 2067 Wr. Puss.

Die Bergformen im Sausal sind meist die von sanften, breitgewolbten Kuppen 
6der ron langgezogenent Rficken, auf welchen man nicht leicbt etwas von
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betriichtlichereni Eelspartien bemerkt. Dazwischen aber verlaufen zahlreiche, 
gleichformige, sehr schmale, sehr geradlinige, von steilen AbbSngen eingefasste 
Graben, welche (]as Gebirge^ in eine Menge longer schmaler KSmme zertheilen und^ 
auf.diese Weise selir unwegsam machen. Diese vielen Graben haben die Natur von 
Wildbach-Einschnitten. Ihr geradliniger, dem der gewiss sehr jugendlicbeil 
Erosions-Thaler, welche das umliegende tertiare Hugeliand zertheilen, ganz 
gleichfortniger Verlauf, er\^eist diess. Es sind die Ergebnisse der Erosion der 
noch heute fliessenden, den kiirzesten Weg nach Sttden and Siidosten einhal- 
tenden Gew3sser. ,

Die Gesteine des Sausal sind yorherrschend graue, graulicb-grfine, oder 
grOnlich-weisse Schiefer, bald von einern mehr fein-krystallinischen Gefuge und 
an Chloritschiefer .u. s. w. erinnernd, bald wieder mehr von dichter feinerdiger 
BeschalTenheit und ganz vom Ansehen eines wenig alterirtcn Gesteines des nep- 
tunischen Gebirges. Zu diesen Schiefern kommen nun noch Lager von theils 
grauem, theils weissem Uebergangskalk und Spuren von Rotheisenstein-Vor- 
kommen. — Was die Lagerung dieser Gesteine betrifft, so herrscht ein Streichen 
von Diordwest in Sddost oder von Nord in Sud vor, das Fallen, theils sehr ilach 
(10 bis IS "), theils viel steiler (4Q bis 60°), geht fast ohne Ausnahme in West
a.dei’ Sudwest.

Eine aulTallende Gesteinsabanderung des Schiefers erscheint bei Harrachegg. 
Neben hellgraucn, etwas schimmernden Schiefern erscheinen einzelne, bald mehr 
bald minder machtige Lagen von starker glanzendem, grQnlich weissem Gestein, 
welches im aussern Ansehen auf den ersten Blick sehr an die. weissen Sericit.- 
schiefer des Taunus erinnert, iibrigens wohl andere Zusammensetzungen haben 
wird. In den grauen und weissen Schiefern von Harrachegg findet man zahlreiche 
^ischenschichten und Schwielen von weissem Quarz; er fiihrt kleine Partien 
yon lichtem^ cothlichweissem Feldspath und von schwarzlichgrunem, krystalli- 
Hisch-feinschuppigem Chlorit.

Nordbstlich vom Temerkogel und von Harrachegg streicht ein in den semi- 
krystallinischen Schiefern eingelagertes geringmachtiges Kalklager vorbei. Es ist 
ein sehr schoner, rein weisser, zuckerartig feinkbrniger Kalkstein, auf dem an 
niehreren Stellen Steinbriiche betrieben werden. Ein ahniiches, sehr geringmach
tiges Kalklager soli unweit St. Maria-Kitzeck im Schiefer liegen.

Mit seinem sOdostliehen Fusse sebiebt sich der Sausal in isolirten, oft von 
Leithakalk, Sandstein, Tegel u. s. w. bedeckten Kuppen und Hohenrucken auf eine 
kleine Strecke bin bis zum Rande der voii Diluvialschotter bedeckten Mur-Ebene 
Yor. An diesem siidostlicben Ecke schneidet die Sulm einen kleinen Theil der^ 
Schiefermasse des Sausal, den Seckauer Berg, von der Hauptpartie des Gebirge? 
ab, siidwestlich von da noch zwei andere Gebirgstheile, den Mattelsberg und 
Nestelberg unweit Grosskiein und den Burgstallkogel (Grillkogel) bei Ottersbach. 
Diese DurchbrQche der Sulm durch die Schiefergebirgsmassen erzeugen einmal 
^wischen d^m Nestelberg und dem Sausalgebirge, dann weiter thalabwSrts zu’i- 
schen dem Seckauer Berge und den Sebieferhohen der linken Thalseite zicmiich
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achmale tieffe Schluchten mit steilen Abfallen der (Jehhnge. Eine Entstehung dieses 
spaltenahnlichenTheiles des Sulmthales auf gewaltsamem Wege, durch Zerreissung 

. d e r  inneren Felsmassein glaube ich indessen doch nicht annehmen zu mdssen.W. I
^  ̂ Am Burgstallkogel, siidlich von der Sulm, erscheint eine mhchtige Partie von 
einem dichten, theils heller, theils dunkler grauen Uebergangskalk, auf dem be- 
trachtliche Steinbruche bestehen'. Er durfte wohl die hangendste Schicht des 
Sausals sein und dem Kalksteine des Plawutsch entsprechen; er kommt, in seinem 
ausseren Ansehen diesem sehrnahe, wahreud jener am Temerkogel den semi- 
JjErystallinischenSchiefern eingelagerte weisse fednkornige Kalkstein gar nichtdem 
Plawutsch, sondern mehr den Einiagerungen in krystallinischen Schiefern gleich- 
Jkommf. Die Spitze des Burgstallkogels un*(J dessen ganze Nordseite bilden UebeT- 
.gangsscliiefer, welche deutlich dieKalkmasse unterteufen; es sind theilweise fein- 
erdige, diinngeschiehtete graue Thonsehiefcr von einem sehr wenig metamorphen 
Ansehen. Dafiir, dass Kaikstein und Schiefer des.Burgstallkogels die hangendstdh 
Schichten der Uebergangsbildung des Sausal darstellen, spricht nicht bloss der 
Gesteinscharakter, sondern auch ganz deutlich die Lagerungsweise.
„ . Am westlichenFusse desMattelsberges, zwischen Rippelsbach und Grossklein, 
sah ich einen Schurf auf einen dichten Rotheisenstein betreiben,. ganz dem ahn- 
lich, welcher in den Schalsteinen des rheinischen Schiefergebirges Lager bildet, 
indessen ist das Erz sehr verunreinigf mit Schiefermasse, sowie auch wohl mit 
Quarz, Kalkspath, Schwefelkies u. s. w,

Dieser Eisenstein hildet.in einem grauen oder griinlichgrauen Uebergangs- 
schiefer ein hochstens zwei bisdrei Fuss an Maelitigkeit erreichendes Lager; eine 
bauwurdige Partie wird man aber schwerlich erschiirfe.n.

Eben ein solches Lager sah ich auf der anderen Seife der Sulm in einer der 
schmalen, vom hohen Sailsal herabkommenden Schluchten des SchiefergebirgeS, 
,wo man eben auch im Begrilfe war einen Schurf zu erblfnen. — Ueberhaupt 
scheinen viele solcher eisenreichen Lagen in den Schiefern der Siidpartie deiS 
Sausals aufzusetzen. Man sieht wenigstens an vielen Orten einen tief eisenrothen 
Eehm, mit Schieferbruchstiicken gemengt, die Abhange gewisser Strecken des 
Gebirges bedecken; Regenwasser kommt von solchen Gehangen mit Eisentheilen 
beladen und oft mit ganz blutrother Farbe herab. Die Benennung „Rottenbach“ 
fiir einen Theil der siidlichen HaIRe des Sausal erklart sich daraus. Im nordlichen 
Theile des Gebirges war nichts davon zu bemerken.

Auf der Nordseite der Sulm, sadwestlich von Fresing, sieht man am Fusse 
des Gebirges, dicht an der Landstrasse, ein den grunlichgrauen Schiefern unter- 

*geordnetes, hochstens eine Klafter starkes schwarzgraues graphifisches Lager. 
Die Gesteinsmasse ist theils ein unreiner dunkler Kaikstein, theils ein unreines 
thonig-qiiarziges Gestein, welches zum Theile durch eingemeiigte graulichweisse 
glanzendeQuarzkorner ein perphyrartiges Ansehen erhalt. DieSchichtungsflachen 
bedeckt ein eisenschwarzer .abfarbender, oft metallisch spiegelnder Besehlag von 
Graphit. — Auch weiter‘w^tlich von da bei Meierhof liegen in hellgrauem, sei- 

, denartig schimtnqrndeni Thcijnschiefer einzelne quarzreichere Schichten, welche
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durch stecknadelkopfgrosse glasige Quarzkiirner ein^ Art von Porphyr-Gefiige 
erhalten; vielleicht waren es urspriinglich grobkSrnige Sandsteine.

Am Austritte der Sulm ins dache Leibnitzer Feld, wo sie mit der Lasswitz 
zusammenfliesst, bestehen beide Gehange wieder aus Scliieferpartien, welche 
indessen bald unter Tertiargebilden von dem gleichen oder noch hoheren Niveau 
verdeekt erscheinen. — Auf der stidlichen Selte der Sulm ist es der Seckauer 
Schlossberg, der nach alien Seiten zu den Scbiefer zu Tage ausstreichen lasst, 
indess auf dem naben Frauenberge schon tertiare Sand- und Sandsteingebilde ihn 
tiberlagern. Am Ostabfalle de» Seckauer Berges sieht man auffallende, weisse 
lockere, seidenglanzend-feinschuppige Scbiefer, welche mit 30 bis 3S° in West 
afallen. Das andere Gehange der engeh Schlucht, durch welche die Sulm hier 
«ich durchwindet, bilden blaugraue und griinlichgraue Scbiefer von ziemlich 
gleicher Lagerung (20® in West oder in Nordwest). Sie bleiben von da an noch 

•bis Untertilmitsch hei*rschend, wo sie noch steile Anhohen dicht an der Lassnitz 
bilden. —  Auch auf dieser Seite lagern tertiare Gebilde vielfach auf den Ueber- 
gangsschiefern. .So in den GemeindenMuggenau und Neurath zwischen demMug- 
genauer und dem Gauitsch-Bach. Vom Sulmthale aus gesehen, zeigt dieser letz- 
tere Hohengrat des Sausals ganz die bezeichnende Bergform der Scbiefer und 
*auch der untere Theil des Abhanges besteht noch aus solchen, auf der Hohe des 
Drats aber iindet man dann machtige Massen Leithakalk abgelagert, der also 
olfenbar einst diesen ganzen Tbeil des Scbiefer-Terrains iiberdeckte, ehe die 
Erosion der Gegend ihre heutige Gestaltung gegeben. — Ein tertiares Conglo- 
merat mit prachtvollen grossenForaminiferenfifcfcros^c^zHa^ lagert beiGrotten- 
hofen unweit Kaindorf an dem ostlichen Abfall der Schieferhobe sich an.

Eine aphanitartige Einlagerung in demUebergangsscbiefer von Grottenhofen 
verdient noch erwahnt zu werden. Es ist ein massiges, scharfeckig-kluftiges Ge- 
stein, welches gewobnlich in ocherig angelaufenen Kluftflachen bricht. Auf dem 
frischen Bruche zeigt es eine feinkornige griinlicbgraue Masse von rauhem un- 
ebenen Bruche mit einzelnen schwarzlichen Puncten. Vor dem Lothrohre 
schmilzt es. — Es besteht auf dieser grflnsteinartigen Masse ein Steinbruch an . 
dem Wege, der von Grottenhofen zwischen den Schieferhohen hindurch nach 
Untertilmitsch fiihrt.

U e b e r g a n g s g e b i r g e  von V o i t s b e r g  und Kbf l ach .  Schon oben 
wurde die grosse muldenformige Einlagerung von Schicbten der l/ebergangsfor- 
mation in die ansehnliche Einbucht des krystallinischen Gebirges der Kainach- 
und Graden-Gegend im Allgemeinen dargestellt. Es folgt denn hier noch eine 
genauere Beschreibung von dem zunachst urn Voitsberg und Koflach heriira gele-* 
genen siidwestlichsten Theile dieses Uebergangsgebirges.

Die Gesteine sind einestbeils quarzige und chloritisdie Scbiefer, begleitet 
von einem sehr reinen weissen Quarzfels, anderntheils Kalksteine und Dolomite. 
Sie zeigen eine entschieden viel krystallinischere Bescbaffenheit, also einen 
hoheren Grad der Umwandlung als die Gesteine des Plawutsch-Hohenzuges; es 
sind daher in ihnen auch alle Spuren organischerEiittscblQsse.ganzlich. verwischt.
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Die Schiefer- und Quarzgesteine bilden die tiefere Lage, die Kalksteine und Do
lomite die hbhere. Unterteufl werden diese Gebilde vorj Graden an bis Lanko- 
witz von den in Ost and Sudost fallenden Gneissen und Glimmerscbiefern des 
Streichungssystems der Stubalpe. Dann nach einer voriibergehenden Unterbie- 
chung durch die unmittelbar auf Gneiss aufgelagerten Bi-aunkoblengebilde siebt 
man jenseits des Lankowitzer Bacbes die Schicbten des Uebergangsgebirges 
wieder bervortreten und sich in Ost bis auf die andere Seite der Kainach er» 
strecken. Die Lagerung der Gesteine auf dieser Strecke ist nicbt oft abzunebmen, 
an mehreren Stellen war ein Streichen Stunde 2 und 3 und wecbseindes Fallen zu 
bemerken; sicker aber ist, dass der, bier das Liegende bildende Glimmerscbiefer 
und Gneiss beiderseits der G&ssnitz dem Streichungssystem der Koralpe bereits 
angehort und vorwaltend ein Streichen von Stunde 8 und 9 und ein norddstliches 
Einfallen bat.

Unrein grOnlichweisse, feste, glimmerig- und chloritisch-quarzige Schiefer 
und weisser feinkbrniger Quarzfels erscheinett von der Gemeinde Puchbach an 
bis gegen Voitsberg zu in einer massig breiten Zone den oben beschriebenen 
lockeren glimmerreiehen Granat-Glimmerschiefer der Gemeinde Kowald tiber- 
deckend und ihrerseits iiberlagert von dem Dolomit und Kalk, welcher in drei 
Oder eigentlich vier niederen Riicken nach Norden zu vorspringt und die lignit- 
reichen Buchten von Pichling, Schaflos und Rosenthal umschliesst.

Der griinliche, quarzreiche Schiefer bildet das Liegende, darauf ruht der 
Quarzfels, welcher letztere namentiich bei Schaflos einen hbheren Waldriicken 
darstellt, den zahlreiche lose Quarzblocke iiberdecken. — Einen reinen weissen, 
ganz dichten Quarz gewinnt man in mehreren Steinbrfichen westlich von Voits
berg auf der Hbhe des Ruckens, der das Schloss Greisenegg tragt. Er gebort 
wohl auch der Zone zwischen Glimmerscbiefer und Uebergangskalk an, doch ist 
ein grosser Theil des Riicken§ so von Lehm uberdeckt, dass man wenig Ueber- 
sicht iiber die Lagerung der hlteren Gebilde erhalt. — ̂ Eben sulcher weisser 
derber Quarz wird auf der Anhbhe sQdlich von Untergraden gewonnen.

Der Uebergangskalk und Dolornit bildet bei Voitsberg, Kbflach und Pichling 
vorherrschend Anhbhen von massig sanften Umrissen, bald rundgewblbte flache 
Kuppen, bald niedere, langgezogene Rucken. In die Augen fallend ist. namentiich 
das im Allgemeinen nordsUdliche Verlaufen der drei Kalkrucken zwischen Voits
berg und Pichling, in deren Einbuchten das flachwellige Tertiargebilde mit 
seinen machtigen Kohlenmassen sich hereinzieht. Diese Riicken endigen gegen 
Norden, mit sehr markirt gezeichneten, ziemlich steilen Kuppen, gegen Siiden zu 

•verfliessen sie mehr mit dem bier zu etwas hoherem Niveau ansteigenden tertiaren 
Gebilde, und es setzt bier letzteres sogar fiber die eine der Kalkhfihen hinweg 
aus der Rosenthaler zur Schafloser Bucht fiber.

Ein andererKalk- und Dolomitrficken von mehr westostlichem Verlauf, rings- 
um von tertiSrenBildungen eingefasst, ziebt sich auf der anderen Seite der Graden 
hin und bildet gegen diese zu stellenweise ziemlich steile Ablalle. Er beherbergt 
ebenfatls Buchten nvk LehmVTegel und Lignitlagern (Hedel-Grube, Mitterdorf)<
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Schroff-felsig, mit Schuttund Blocken iiberdeckt, stellen sich dagegen bei 
Lankowitz die Kalkberge dar, aus denetr durch steil eingerissene Schluchten die 
Graden und der Lankowitz-Bach hervortreten. Diese Kalkgebirge von Lanko
witz sind Toll grosser Hohien, die sich mehr oder minder weit ins Innere des 
Gebirges hineinziehen und meist sehr hoch fiber der Thalsoble an schwer zu- 
ganglichen Stellen des felsigen Gehanges ausmOnden. S a r t o r i  hat zwei dei- 
selben besucbt und zeichnet namentlich die am sogenannten Zigoler-Kogel ge- 
legene als ansehnlich und interessant aus. (F. S a r t o r i ,  Neueste Reisen durch 
Oesterreich, Salzburg u. s. w., 3 Bande,Wien 1811, im 3. Bande Seite 7—11.)

Westlich von der Kainach bildet dasUebergangsgebilde an drei verscbiedenen 
Stellen felsige Ausgehende. Zwei stattliche Dolomit-Anbohen schliessen die Mfin- 
dung des Tragist-Grabens bei Voitsberg ein; ein zweites Ausgehendes von Dolomit 
sieht man an der Landstrasse von Voitsberg nach Oberdorf, und bier begleitet den 
Dolomit ein graulichgrfiner chloritischer Scbiefer. Endlich findet man auch weiter 
oben iro Tragist-Graben, eine starke balbe Stunde nfirdlich von Voitsberg, auf der 
linken Seite des Grabens ein eben solches Ausgehendes von Dolomit und blau- 
grauem dunnblattrigen Thonschiefer. Weniges weiter nbrdlich von da erreicht 
man schon die Granze des Sandsteines und Schiefers der Kreideformation.

Den Dolomit trifR man theils noch ziemlich fest, tbeils zu losem Sande zer- 
falien. Krystallinisch-feinkbrnig, zuckerartig sieht man ihn z. B. im Steinbruch 
dicht an der Landstrasse bei Untergraden, danif bei Voitsberg an der Mundung 
des Tragist-Grabens. Zu einem lockeren, rauhen, graulich- oder gelblichweissen 
Sand zerfallen sieht man ihn in einem Hohlwege am Abhang der an der Ostseite des 
Tragist-Grabens gelegenen Anhohe. Ebenso fand man auch in 25 Klafter Tiefe mit 
dem Hauptschachte der Ritter v. P itto n i’sche Koblengrube im Rosenthal als Lie- 
gendes des Kohlenflotze^ den Dolomit als einen solchen lockeren gelblichen Sand.

Tremolith in feinen Krystallnadeln, eingewachsen in festem feinkornigen 
Dolomit von Voitsberg sah ich in der Sammlung des Joanneums zu Gratz.

II.
B e i t r a g e  z u r  g e o g n o s t i s e h e n  K e n n tn is s  d e r  S te in k o h le n -  

F o r m a t io n  im  P i l s e n e r  K r e i s e  in  B o h m e n .
Von Ferdinand von L idl.

* (Mit «iner Uthographirtcik Tafct.) ^

Die S t e i n k o h l e n f o r m a t i o n  tritt in Bohmen, ausser in dem Rakonitiser 
und Kfiniggratzer Kreise noch in einer bedeutenden Ausdehnung in der Umgebung 
Von P i l s e n  und Rvidnitz auf, und ist auch hier in Mulden oder Becken abge- 
lagert. In der Umgebung von Pilsen sind es die Mulden von P i l s e n  und Mei>- 
k l i n ;  in der Umgebung von Radnitz jene von B r a s s ,  Choml e ,  Moschtuz, ' ^ 
S w ina, Skaupy,  Daro^fra und Mirosehau.  Die veseinzelt liegenden, kleinen
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dep Steinkohlenformation angehorenden Partien bei Mies, Ober-Lukawetz, Ho- 
laubka u. a. 0 . sind nur in soferne Ton Bedeutung, als sie auf eine einstig noch 
grossere Verbreitung der Steinkohlenformation des Pilsener Kreises hinweisen. 
Sammtliche eben erwShnte Steinkohlenbecken der Umgebung von Pilsen und 
Radnitz liegen, mit Ausnahme des Beckens bei Merklin, im Gebiete der westlichen 
Halfte des silurischen Beckens im mittleren Bbhmen ‘). Werfen wir einen Blick 
auf die Verbreitung der Steinkohlenformation des Pilsner Kreises, so sehen wir, 
dass die einzelnen Mulden, in welchen sie abgelagert is t , sich in zwei Gruppen 
absondern lassen, namlich in eine westliche Gruppe, zu welcher die Mulden in der 
Umgebung von Pilsen, und in eine ostliche, zu welcher die bei Radnitz gehoren. 
Diese beiden Gruppen werden durch einen Gebirgsriicken, der sich von der Rha- 
dina bei Stiahlau (iber Deyschina und von da langs der Beraun weiter nordlich 
erstreckt, getrennt. Dieser Gebirgsriicken besteht aus den silurischen Schiefern 
der B ar r and  e'schen Abtheilung B.

D ie L a g e r u n g  der Gesteinschichten in der Steinkohlenformation ist eine 
mu l d e n f b r i n i g e  und zwar in den meistenFallen als e sok l i na l  nachweisbar.sie 
sind den unteren silurischen Schiefern aufgelagert, aber nicht concordant, denn 
die silurischen Schiefer setzen mit ungeandertem Streichen und Verflachen unter 
den Steinkohlenmulden fort,* wie diess aus dem auf der Tafel I befindlichen Durch- 
schnitte I ersichtlich ist.

D i e H a u p t g e s t e i n e ,  welche die Steinkohlenformation im Pilsener Kreise 
zusammensetzen, sind: Sandsteine, Schieferthone und Letten, Steinkohlenflotze 
und Conglomerate; untergeordnet erscheinen Lager von Eisensteinen, Schwefel- 
kiesen, Porzellanerde und feuerfeste Thone.

Der Kohlenkalk (Bergkalk) fehlt ganz, mit dem Mangel desselben hangt auch 
die grosse Armuth dieser Steinkohlengebilde an fossilen»Thierresten zusammen, 
da meist nun der Bergkalk der Trager derselten ist. Nur einzelne fossile Reste 
von Landthieren, welche in den Schichten der Choraler Kohlenmulde gefunden 
wurden,sind bisjetzt bekannt, es sind Skorpioniden und zw?iv Cyclophthalmus sen. 
Corda, Microlabis Stcrnbergii Cord, und eine nicht naher bestimmbare Spinne. 
Neuester Zeit wurde von Herrn Professor Dr. R e u s s  ein in dem Schieferthon 
des Kohlenbergwerkes hei Wilkischen von Herrn Oberbergverwalter W a n k a  
aufgefundenes Fossil als Lepidoderma Imhofi bestimmt. Herr Prof. Dr. Reuse  
theilt iiber diesen Fund in der Zeitschrift„Lotos“ mit, dass dieses Fossil den Cru- 
staceen angehbre und grosse Aehnlichkeit mit der Gattung Eurypterus aus den 
devonischen Schichten Nordamerika’s und aus dem Kohlenkalke habe.

• Im Gegensatze zu der Armuth der fossilen Fauna steht der ausseroi'dentr 
liche Reichthum an verschiedenen fossilen Pflanzenresten, wie diess besonders

*) Die Ausdchnung und geognostische Besch.'ifTenhcit der wcstliclicn Hii)fte des silurischen 
Beckens scUto ich in den „Beitriigen zur geognostischen Kenntniss des ^iidwcstlichcn 

' Bohmens" nSher aus einander. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, 6. Jahi <'!ing, 
3. Heft, Seite 580. ‘ , P ,  ‘
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in-dent Kohlenbecken bei Radnitz der Pall ist, es sind vorzuglich Farren. Cala- 
miten, Stigmarien^, 6igillairi«n, Lepidodendren, Conifereti und Palmen.

E i\ie  U ebferl'agerung  der Steinkohlenformatron, wie die'ss in dem Kohlen
becken l)6i Naehod im Koniggratzer Kreise und bei Rakonitz durch die per- 
mische und ira letzteren aoch floch durch die Kreideforraation der Fall ist, 
tritt hier nicht ein. Die; Schichten der Steinkohtenformation liegen unbedeckt zu 
Tage> und werden nUr in einigen den Mulden stellenweise von Di l u v i u m 
bedeckt. Ausnabmen diirften im Pilsener Kohlenbecken eintreten, es kommen 
daselbst an mehrereu Stellen r o the  Le t t ed  vor, die denen des Rothliegenden 
sehr ahniich werden, allein der Mangel an Aufschliissen Hirer Lagerungs-Ver- 
haltnisse liessen ihre Ausscheidung aus'̂  ̂dm' Steinkohlenformation nicht zu , und 
obwohl das Auftreten des Rothliegenden in dem benachbarten Manetiner und 
Rakonitzer Becken ftir das Vorhandensein dieser Formation in der Pilsener Mulde 
spricht, so beobachtete kb  dagegen ganz abniiche rothe Letten zwischen sicherep 
Steinkohlenschichten. - ♦ y . '

Ausser den geschichteten .Gestcineu'tritt in .der Steinkohlenformation nocb 
ein abnormes Gebilde, nSmlicb B asa lt auf, und zwar im Pilsener Becken, worauf 
wir bei der naheren Betrachtung dieses Beckens zuriickkommen werden.

I. Die SteinkoU enfom ation in der Umgebnng von Filsen.
Yon den beideiiKoblenmulden, welche hieher gehoren, niimlich der P i l s e n e r  

und M e r k l i n e r  Mulde, tibertriiTt die ersterC an Ausdebnung bedeutend die letz- 
tere, welche siidlich von ihr liegt. Beide Mulden werden durch den Gebirgs- 
rflcken, der vom Trny-Berge tiber Lischitz gegen den Kreuz-Berg sich erstreckt, 
getrennt, dieser Rucken besteht aus krystallinischen Urthonscbiefern und Granit^ 
In Hinsicht der Lagerung und der petrographischen Verhaltnisse ihrer Schichten 
stimmen sie mit einander im Allgemeinen uberein, nur dass die Pilsener Mulde auf 
den silunscben Scbiefern aufruht, wahrend die in einem hoheren Meeres-Niveau 
liegende Merkliner Mulde der krystallinischen Formation auflagert.

i ‘ L 0as Pilsener Steinkoklen-Becken.
Das Pilsener Kohlenbecken, ah lessen bstlichem Rande Pilsen liegt, breitet 

sich iiber einen Flacbenrauih von 10 Quadrat-Meilen aus. Die Form der Mulde 
ist die einer Ellipse, deren grossere Axe eine Lange von A'/a Meilen hat und sich 
Von der Hiigelreihe zWischen Dneschnitz und Dohran bis Plass in der Richtiing 
Von Siidcn nach Norden erstreckt. Die grosste Breite und zwar 3 Meilen hat das 
Becken zwischen Wilkischen und Pilsen.

D i e G r i i u z e n  der Mulde sind fast langs des ganzen Randes derselben 
sichtbar, wozu nicht allein die Terrains-Gestaltung, sondern aucb die gross^Ver- 
schiedenheit der Gesteine der Steinkohlenformation von denen, auf welchen sie 

■ aufruhen, beitrSgt. Von Pilsen zieht sich der Rand der Mulde in siidlicher Rich- 
tung langS dem linken Ufer der Radbusa; bei Ellhotten tritt die Steiukohlenfor- 
mution an das aifdei^ Ufer des Flusses und lehnt sich an. den Westabhang der 
Schlnyritzer Berge, wiydenetf sie sich oft his zu bedputender Hohe hin?n zieHh

K. k. ^cologische Relclisaustalt. 7. Jahrgang 1856.^1. 33
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Vrtn Chlumcan aus bildet die HQgelreihe, die von da bis fiber Staab fortsetzt, die 
siidliche Begranzung. Die Westgranze bezeichnen die Ortes Tuschkau, Lochul- 
zen, Wilkischen, 1tocblowa> Wenossen, TschemiB,Wschcrau,’Neustadtl urfd Plass, 
von bier aus erstreckt sich die Koblenformation nocb weiter in einenf scbmalen 
Streifen fiber Zebnitz binaus und endigt nach Herrn Prof. Z ip p e ’s Angabe bei 
Kralowitz. Der noch fibrige Theil der Ostgranze der Mulde von Plass sudlicK 
geht fiber Kassenau, Tscbemoscbna, Senetz, und scbtiessf sich bei Pilsen an den 
Ausgangspunct an. Dieses sind . die Granzen der Mulde in der gegenwfirtigen 
Periode; dass sie aber ursprfingiicb viel ausgedebnter war, beweisen did def 
Steinkohlenformation zugehorigen Ablagerungen bei Ober-Lukawetz, beiAugezd, 
die obenerwfibnte Forfsetzung der Mulde fiber PIa.ss, deren einstiger Zusammen- 
liang mit dpr Steinkohlenformation der Pilsener Mulde noch nachgewiesen werden 
kann. Die bedeutend we.stlich des Pilsener Beekens Hegendcn der Steinkohlen
formation angehorigen Ablagerungen bei Mies, nSmlich am Galgenberge, Maus- 
berge, zwischen Mutfau und Klein-Chotiescbaii, scheinen ehemals eine selbststan- 
dige Mulde gebildet zu haben, spfiter aber theilweise zerstort worden zu sein.

Das T e r r a i n ,  welches das Pilsener Kohlenbecken einnimmt, gehfirt dem 
niederen Flachlande an, und nur der nfirdliche Theil der Mulde erhebt sich auf 
das hohe Flachland und steigt daselhst an seinem hochsten Puncte dem Czerveny 
Vrch bis 1601'8 Wiener Fuss fiber das Meeres-Niveau empor.

Der tiefste Theil des Beekens Jiegt nicht, wie es bei einer regelmasSigen 
Muldenform der Fall ist, in der Mitte desselben, sondern er beiindet sich am ost- 
lichen Randc, gegen welchen vom Westrande aus das Terrain allmalig ablallt, 
der Bohenunterschied des West-'undOstrandes der Mulde betragt etwa 200 Wiener 

'^Fuss. Dagegen findet von der kurzeren Axe der Mulde aus gegen Sfiden undNordeir 
ein ununterbrochenes Ansteigen Statt, die kfirzere Axe fallt mit dem Miesflusse 
zusammen, dieser tritt bei Tuschkau in das Becken ein, durchstromt dasselbe in 
einem breiten Thale von Westen nach Osten bis gegen Pilsen, wo er es wieder 
verlasst; durch den Miesfluss wird das Becken in eine sfidliche und nfirdliche 
Halfte getheilt. Die Qbrigen dasselbe durchstromenden bedeutenderen Gewasser 
haben ebenfalls eine Richtung von Westen nach Osten, in der sfidlichen Halfte 
sihd es die Radbusa, die bei Chotieschau ii) das Becken eintritt und bei Pilsen 
in die Mies miindet, der W eipernitz-Bacb, der bei Wilkischen im Gebiete 
desselben entspringt und ebenfalls nabe bei Pilsen sich mit dem Miesfluss^ 
vereiniget. Dem nordlichen Theile der Mulde gehoren der Biala- und der Przf- 
zower Bach an, sie bilden zusammen von der Duby-Muhle aus den Tschemoschna*- 
bach, beide entspringen westlich des Beekens und verlassen dasselbe unterhalb 
Tschemoschna. Die Thaler, in welchen diese Gewasser ihre Rinnsale haben, sind, 
so weit sie der Steinkohlenformation angehoren, breit und flach, wabrend $ie hi 
den silurischen Schiefern enge und tief sind. Diese Flussthfiler sind durch breite, 
niedere Hugelreihen, von abgerundeten Formen, von einandcr getrennt. Nur einige 
wenige Puncte im Gebiete des Beekens erreichen eine etwas betrachlichere Hohe, 
der Czerveny Vrch mit 1601-8 Wiener Fuss, der Stadlberg mit 13S1-2, der Sitna
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mit 1315 und dej* Steinrattenberg mit 1427 8 Wiener Fuss fiber der Meeres- 
flfiche. Die drei zuerst genannten Berge befinden ^ich im nordlichen Tbeild der 
Mulde, welcher fiberhaupt hfiher als der sfidliche Theil derselben liegt.

V Die B o d e n b e s c h a f f e n h e i t  im Gebiete des Beckens ist dem Feldbaue 
keine gfinstige, denn einerseits sind es Gerolle, wie diess besonders im nord
lichen Theil der Mulde der Fall ist, andererseits ist es der quarzreiche Koblen- 
sandstein, welche die obersten Gesteinslagen bilden; nur da wo Sebieferthone, 
lietteij Oder thonige Sandsteine baufiger zu Tage treten, wie im sudlichen Theile 
der. Mulde, sind die Bodenrerhallnisse besser, daher sich aucb der sfidliche Theil 
gegen den nfirdlichen,der meist mit Waldungen bedeckt ist, vortheilhaft auszeich- 
net, obwohl auch sein Boden gerade nicht fruchtbar genannt werden kann.

D ie  Lage rung*der  Steinkohlenformation des Pilsener Beckens ist eine 
muIdenPormige und zwar esoklinale. denn die Schichten derselben fallen von alien 
Bandern der Mulde .gegen das Innere derselben ein. Besonders klar spricbt sich 
diese Lagerung im sfidlichen Theile des Beckens aus, wo die vielen Bergbaue und 
auch die hier etwas gfinstigeren Terrain-Yerhiiltnisse mehr Einsicht in den 
Schichtenbau ^ulassen. Im nfifdlichen Theile der Mulde ist zwar auch das Ver-

f

flachen der einzelnen Schichten in das Innere derselben zu beobachten, allein die 
ausgedehnten Waldungen find zu machtigen Massen angehituften Gerfille erschwe- 
ren geognostische Beobachtungen daselbst. Die Neigungswinkel der vcrschie- 
deneu Schichten sind nicht so sehr verschiedcn, als man bei einer so grossen 
Ausdehnung derselben erwarten kfinnte, sie*steigen von 5 bis 20 Grade, nur bei 
Chotieschau ist ein Verilacheu der Kohleuflotze und der ihnen zunachst liegenden 
Schichten mit 56 Graden wahrzunehmen, die weiter im Hangenden befindlichen 
^chichten haben aber schon geringere Neigungswinkel.

Die Steinkohlenformation der Pilsener Mulde lagert, wie schon erwfihnt, auf 
silurischenSchiefern, welche der unteren^btheilung dieser Formation angehoren. 
Oieselben fallen am ostlichen Bande unter die Mulde ein, am entgegengesetzten 
westlichen Bande aber von derselben ab, dabei bleibt die Streichungsrichtung 
der Schiefer durchaus dieselbe, so dass es- mit der grossten Wahrscheinlichkeit 
angenommen >verden kann, dass, diese Schiefer unter dem ganzen Becken die 
,liiegendschichten bilden. Nur zwischeu Chotieschau, Staab und Tuschkau ruhen 
die Schichten am Bande der Mulde auf Granit, von Tuschkau aus bis Badiowilz 

m uf krystallinischen Urthonschiefern, am ganzen fibrigen Bande der Mulde aber 
auf silurischen Schiefern. Besonders gut aufgeschlossen sind diese Verhaltnisse 
bei Chotieschau,, sowohl an der Badbusa als im Lossiner Schachte, ferner bei 

-Badlowitz und Heimetz in tief eingerissenen Wassergraben, bei Tschemoschna 
am Bache gleichen Nahmens u. a. 0.
^  , £he wir zur Betrachtung d er. einzelnen Gesteine der Steinkohlenformation 
ilbergehen, soli noch die Be i h e n f o l g e ,  in welcher sie fiber einander gelagert 
sind^ erwahnt werden. Diese ist von oben nach unten:
^  Conglomerate, zum Theile Gerdlle,

f  §anlstfiue, t
33*
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* Schieferthone und Letten, 
liohlenflotz,

- Schieferthone,
Sandstein.
Unter den Gesteinen der Steinkohlenformation des P^sener'Beckens. sind' 

es besonders^ die Sandsteiiie, welche so,wohl durch ihre Machfigkeit als horizon*^ 
tale Ausdehnung sich beinerkbar machen, daher sie auch hier zuerst betrachtei^ 
werden sollen. ♦

S a n d s t e i n e .  Man mag die Kohlennjulde nach was immer fiir einer Rich*i 
tung durchschreiten, iiberall sind es Sandsteine, welche man sowohl an der' 
Tagesobet'flSche als in den Schachten der Kohlengruben anstehend findet, sie* 
schliessen die ubrigen Glieder der Steinkohlenformation, den Schieferthon u. s. w. 
ein und hilden den grossten Theil der Hangend- und Liegend-Schichten derKoh- 
lenflotze. Durch diese fast ununterbrochene Verbreitung erhalt das Tages-Terrain 

. der Mulde einen einformigen Charakter, der durch eine wenig entwickelte 
Vegetation noch erhbht wird. Die Sandsteine sind deutlich geschichtet; die 
Maehtigkeit der einzplnen Schichten oder Banke wechselt von einigen Zollen 
bis zu 1 Klafter, die Gesammt-Machtigkeit derselben ist aber sehr bedeutend und 
betragt z. B. in den Jalowziner Bergbauen unter den Kohlenflotzen noch 85 
Klafter, wie durch Bohrungen nachgewiesen wurde; am Lochotiner Berge sind 
vom Fusse des Berges bis auf die Hohe die Sandsteine in einer Maehtigkeit von  ̂
60 Klaftern anstehend.

In Hinsicht auf die S t r u e t u r  sind sie kbrnig, wobei aber die Grosse der 
Kbrner sehr wechselt und eine ununterbrochene Reihe von den feinkbrnigsten 

^andsteinen bis zu conglomeratartigen sich ^ergibt. Dabei bcobachtet man ,• daŝ ll̂  
die feinkbrnigen eine schieferige, die mittel- und grobkbrnigen Tarietaten 
eine senkrecht auf ihre Schichtflachen stehende Absonderung besitzen und nun 
selten in dicke Flatten getheilt sind. Kugelige Absondei’ung ist sehr seltenj 
wo sie eintritt, liegeri einzelne . Sandsteinkugeln in einem weichen, thoni- 
gen Sandsteine. Die Kugeln bestehen aus iiber einander geschichteten Scbalenv 
die einen Kern von festerem Sandstein umschliessen, s<> an der Mies' von Pilsen 
nach St. Georgen am Fusse des Lochotinberges, bei Kottiken u. a. 0 . ‘ #

D i e G e m e n g t h e i l e ,  aus denen diese psammitischen Bildungeniestehei); 
sind: Kbrner von Quarz, Feldspath und diinne Blattchen von Glimmer. D i^ 
.Quarzkbrner, welche den vorwiegendsten Bestandtheil bilden und die in keiner 
der Sandstein-Varietiiten feblen, sind grau bis milehweis, meistens abgerollt»  ̂
selten scharfkantig. ^

Der Feldspath der Sandsteine ist ebenfalls meist in Kbrnern, selten ist< 
eine Krystallbildung bemerkbar, er ist weiss bis gclblich und meist in Kaolin xe»r 
wandelt. Die Glimmerblattcben haben eine silberweisse Farbe, sind selir dttnn 
und biegsam; sie sind e s , welche dem Gesteine eine schieferige Structui; ver- 
leihen. Diese beiden letzteren Gemengtheile kommen selt^en. zpsammen*vaj:. 
sondern es ist immer der eineyOder audere mit dem Quare veebuivdeq^ lOas
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B i n d e m i l t e l ,  welches diese Gemengtheile mit einander verbindet, 1st entweder 
feinsandig, kieselig oder thonig. Die F a r b e  den Sandsteine ist vorwiegend 
weiss, grau oder gelblichweiss, nur bei vorgeschrittener Verwitterung oder wo 
das Bindemittel stark eisenhaltig, ist sie rotld)raun, selbst stark roth, selten grun- 
lich. Zur Zersetzung^der Sandsteine trSgt der in ihnen eingesprengte Schwefel- 
kies bauBg bei. Nach der verschiedenen Structur und dera Zusammenvorkommen 
der Gemengtheile lassen.sich 3 Varietaten yon Sandsteinen gut unterscheiden.
•* 1. V a r i e t a t ,  bestehend aus Quarz und Feldspath, wenig oder keinen

Glimmer, mittel- bis grobkornig, kieseliges Bindemittel.
2. V a r i e t a t ,  bestehend aus Quarz und Glimmer, wenig oder keinen Fel,d- 

spath, thoniges Bindemittel, feinkornig, schieferig.
3. V a r i e t a t ,  bestehend aus fein- bis grobkornigem Sandstein, in welchem 

einzelne Gerblle liegen, wodurch diese Varietat ein conglomeratartiges Ansehen 
gewinnt.

Durch einige der folgenden Beispiele fiber die verschiedene Verbreitung 
dieser Varietfiten geht hervor, dass die petrographische Verschiedenheit der 
Sandsteine eine noch weitere Bedeutung hat, dass nSmlich die yerschie- 
denen Varietfiten auch in bestimmte Horizonte der Steinkohlenformation yer- 

•theilt sind.
D ie  1. Var ietat* bildet jene Sandsteine, welche die oberste Abtbeilung 

der Steinkohlenformation ausmachen. ^
D ie 2. V a r i e t a t  folgt unter der ersten, und ist durch zahlreichere 

Zwischenlagen von pelitischen Bildungen charakterisirt.
I D ie  3. V a r i e t a t  ist in den unteren Schicjiten der ersten Varietat einge- 

lagert.*, '
Dabei muss bemerkt werden, dass diese verschiedenen Varietaten in den 

Uangendschichten^ der Flbtze yorkommeh, fiber die Liegendscbichten derselben 
konnte sowohl fiber Tage, als auch in den verschiedenen Kohlenbergwerken und 
aus Bohr-Journalen nur die Reihenfolge, nicht aber das petrographische Ver- 
halten der einzelnen Gesteine genugend festgestellt werden.

Ueber die Verbreitung der verschiedenen Sandstein-Varietaten geben einige 
l^xcursionen im Gebiete der Pilsener Mulde hinreichenden Aufschluss.

Geht man fiber die breite Ebene, welche sich zu beiden Seiten des Mies- 
fiusses ausdehnt, von' Pilseii gegen den Locbotinberg, so trilTt man am Fusse 
dieses Berges grOnlichgraue,' thonige Sandsteine, welche aus Quarz und Glimmer 
b|8steh6ni anstehend, sie schliessen Sandsteinkugeln von ’/a bis 1 Fuss Durch- 
•nbsser und Lagen von grauem und rothem Letten ein, deren Maelitigkeit 8 
bis, 9 Fuss betragt. Die Neigung dieser Schichten ist nach SO. unter 10 bis 
12 Grad. EtwaS weiter aufwarts ist in einem Steinbruche ein festerer und elwas 
gabbkbrniger Sandstein anstehend; derselbe besteht aus Quarz, Feldspath 
Und wenig Glimmer, dqrch die in ihm zahlreich eingesprengten Kbrner von 
Schwefplkies,. die zum Theil,.schoa zerseta^t sind, erhalt er eine braunrotbe 
Piirbuhg, sehliesst Steinkerne von fossilen Baumstammen pin, welche bei der
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Flora des Pilsener Beckons erwahnt werden sollen. Dieser Sandstein steht sowohl 
seiner Lagerung als seiner petrographischen BeschaiTenheit nach zwischen der oben 
erwahnten und der nun folgenden Varietat. Steigt man noch holier am Abhang des 
Berges iiinan, so rerrath sich das Vorhandensein des Sandsteines nur in zerstrout 
in der Dammerde liegenden Stiicken, bis man die an Ai^dehnung und Tiefe 
grossartig angelegten Lochotiner Steinbruche erreicht. Der Sandstein, in wel~ 
chem diese Steinbruche angelegt sind, bildet 4 bis S Fuss m^chtige Schichteo* 
zidschen denen einige schmale Lagen von grauem Letten conform liegen. An 
seinen Absonderungskliinen, von weiuhen er in verschiedenen Richtungen, meist 
aber senkrecht auf seinen Schichtdachen durchsetzt wird, ist er durch einen 
Beschlag von Eisenoxydhydrat rothbraun gefarbt, im Innern aber weissgrau oder 
gelblich. Die Neigung seiner Schichten betragt IS bis %0 Grad und ist nach 
Osten gerichtet, er besteht aus abgerollten Quarz- und Feldspathkornern, 
welche letztere zugleich als. Bindemittel dienen; Glimmer fehlt ganz. Da er fest 
ist, sich aber dabei gut bearbeiten lasst, wird er als Bau- und Werkstein sehr 
gesucht, so dass seine Gewinnung eiue, wenn auch nicht sehr bedeutende Er> 
werbsquelle bildet. Gegen die Tiefe zu nimmt er Gerollstilcke auf, wird fester 
und ist dann zu Muhlsteinen sehr verwendbar. Gegen den Sitna- und Sladlberg, 
welche die hbchsten Kuppen des Lochotins bilden, iiberlagern Conglomerate* 
diesen Sandstein; auf der entgegengesetzten Seite des*Lochotins bei Kottiken 
wurde vom Herrn Bergbau-Inspector Miksch ein Schacht abgeteuft, in welcheffl 
sich folgende Schichtenreihe ergab:

1. Aufgeloster, kaolinreicber S an d s te in ........................................ 17 Fuss
2. Geschiebe von. Quarz, und Kieselscliiefer, oft durch, ein-

Eisencement verbunden ................................................... i. . 3
3. Sandstein, sehr'feinkbrnig, mit vielem silberweissen Glimmer,

griinlich gefarbt, mit concentrischen Ausscheidungen von 
gelblichen S an d ste in k n o llen ................................................... 3

4. Thoneisenstein, braunroth gefarbt, sehr unrein, mit Sand
und Thon g e m e n g t .............................................  ̂ . 1

5. Sandstein, wie Nr. 3 ....................... ............................. 12
Die weitere Abteufung wurde wegen Zudfang der Wdsser sistirt. , ,
Aus der Vergleichung der Schichtenfolge mit den oben am Lochotinberge 

erwiihnten ergibt sich, dass auch bei Kottiken der feldspathreicbe Sandstem dec 
ersten Varietat dem glimmerreichen, welcher der zweiten Varietat angehort, auf* 
lagert, nur dass bier das Zwischenglied zwischen dem unteren glimmerigeQ.. ua4 
dem oberen feldspathreichen Sandsteine fehlt. ImThale von Tschemoschna gegen 
Ledetz und Wscberau, ebenso am rechten und linkto Thalgehange der Mies, iit 
Littitzer Kohlenbergwerke, ferner bei Lihn, Chotiesehau, Dobran u. a. ,0* ist 
es ebenfalls der feldspathreicbe Sandstein, welcher die obere Abtheilung dpc 
Steittkohlenformation bildet. Ein Gleiches geht aus den weitcr unten folgenden 
Zusammenstellungen fiber Lagerungsverhfiltmssu und Schichtenfolge,* wie eie in 
verschiedenen Kohlenschachten im Gebiete der Pjlsener Mulde nufgesijhLossen
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warden, hervor. Eine Ueberlagerung der zweiten Varietal ist aber seltener zu 
beobacbten, nur zwiscben Ratschiitz and Malesitz sieht man das Einfallen des 
Sandsteins der zweiten Varietat mit rothen und grtinen Letten unter den Feld- 
spsth fuhrenden Sandstein der ersten Varietat. Dieser Sandstein bildet daselbst 
sehr pittoreske Foripen, wie die nebenstebende Abbildung Figur 1 
Es bezeichnet a Figur 1.
den Sandstein der 
ersten Varietat, i  
den der zweiten 
Varietat, c die 
in diesen eirige- 
lagerten Letten, 
und e Gerolle.
Er ist sehr fest, 
weissgrau, und a,; 
von vielen Hoh- 
lungen durchzo- 
gen (d ) , welche 

*dureh langandau- ®
6rnd^Einwirkung 
de» Wassers des
Miesflusses, dessen Niveau einstens bis dahin reichen musste, entstanden sind. 
Unweit dieser' Sandsteinthiirme ist der Sandstein nach alien Ricbtungen von 
Klftften durchzogen, so dass diese Kliifte vielseitige Figuren bilden, in denen 
mwi kreisrunde und elliptisch'e gelbbraune Streifen bemerkt, die von der weisslich- 
gelben Farbe des Sandsteines scharf abscbneiden; es scheint bier der Beginn 
einer kugeligen Absonderung eingetreten zu sein.

S c h i e f e r f h o n e  und g r aue  L e t t e n  sind durch die ganze Mulde, ob- 
wohl mit weit geringerer Machtigkeit als die Sandsteine verbreitet; die rothen 
Letten und Alaunschiefer kommen nur an einzelnen Stellen ror.

Die Schieferthone und grauen Letten sind fast immer die BegleiterderKoh- 
lenfldtze, deren unmittelbare Hangend- und Liegendschichten sie bilden, Qbrigens 
Gnden sie sich auch nnfer- und oberhalb der Kohlenflotze zwiscben Sandsteinen 
eihgelagert. Sie sind immer d^eutlich geschichtet. Die M a c h t i g k e i t  der Schie- 
ferthone betriigt selten Qber 2 bis 3 Klafter, wahrend die grauen Letten 
bei Ledetz Klafter und bei Preheisen durch einen Schurfschacht 25 Klafter 
BiSchtig aufgeschlossen wurdeti. Die Schieferthone besitzen eine ausgezeicbnete 
Sfchieferung, die bei vorschreitender Vertvitterung ins Blatterige abergeht. Die 
grauen Letten hingegen zeigen .selten eine Schieferung. Dera grauen Thone, 
aus welchem diese peKtischen Bildungen bestehen, sind oft Quarzsand, Glimmer- 
blattchen, Schwefelkiese fn feinen Kornern beigemengt, bei Ledetz ist aber der 
SchwefelkieS zu bedeutenden Knollen'cencentrirt, welche daselbst als Vitrioler? 
gewonnen ■werdeni'' *
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An einigen Orten, wie z. B. im Littitzer Kohlenwerke, kommt «in fester 
grauer M e r g e  1 mit grauen Letten zwischen den Kohlentl5tzen vor, er hat 
ninscheligen Bruch und bildet eine 2 bis 3 Fuss machtige Schichte, er ist unter 
dem Namen Schleifstein hekannt, da ihn sein feines Korn als solchen brauehr- 
bar macbt; mit dem Bandertlione, welcher in der Kohlenmulde bei Brass vor- 
kommt, hat er die meiste Aehniichkeit.

A l a u n s c h i e f e r ,  eigentlich nur Schieferthone, welche reich mit Schwe- 
felkies impragnirt sind, kommen im Littitzer und Senetzfer Kohlenberg- 
werke vor.

Rothe  Let t en .  Sie haben keine allgemeine Yerbreitung und sind bald in 
den untersten, bald in den obersten Abtheilungen der Steinkohlenformation vor- 
handen, so sind «s rothe Letten, welche bei Radlowitz und Hnimetz, so wie bei 
Wilkischen die untersten Schichten der Steipkohlenformation bilden und unmit- 
telbar auf den silurischen Schiefern auflagern; sie sind von grunen Letten be- 
gleitet, sind schieferig, oft schalig und griin gefleckt, bei Chofieschau und Male- 
sitz sind sie zwischen den Steinkohlensandsteinen, ebenso am Fusse des Lochotin, 
wo ihnen aber die grOnen Letten fehlen, eingelagert. Bei Wiskau, Zilow, Nii*- 
schan treten sie haufig zu Tage und die stark rothgefarbte Dammerde erinnert 
lebhaft an die Rothliegend-Formation, der die rothen Letten bei Wiskau, Zilow* 
und Nirschan auch, wie schon erwahnf, moglicher Weise angehoren kbnneir,

. Koh l en f l o t ze .  Langs des ganzen Randes dor Pilsener Mulde ist das Auss- 
gehende von Kohlenflbtzen theils durch Bergbaue, theils durch Schtirfungen^in 
einem fast ununterbrochenen Zusammenhange nachgewiesen. Da die Kohle und die 
sie begleitenden Schichten flberall vom Rande der Mulde gegen das Innere derselben 
einfallen und mit zunehmender Teufe auch machtiger'werden, so ist es sehr walw- 
scheinlich, dass die Kohle die ganze Mulde durchsetzt, worauf auch die Lagerungs- 
verhaltnisse sammtlicher Schichten der Mulde, so wgit es mbglich ist dieselben 
kennen zu lernen, hinweisen. Es ware demnach, wenn wir da, wo die Kohle durch 
Zwischenlagen in mehrere Flotze getheilt erscheint ,* diese als ein zusammenge- 
hSriges Ganzes betrachten, ein Ha u p t f l o t z  vorhanden, welches durch die 
ganze Mulde ausgebreitet ist. Die seigere Teufe, In welche das Flotz bis 
jetzt aufgeschossen wurde, ist 33 KIafter,*weiter gegen die Mitte muss sie aber 
sehr bedeutend sein, selbst wenn man nur einen Neigungswinkel des Flotzes von 
8 Graden (bei Nirschan) annimmt und voraussetzt, dass es in der Mitte dsr 
Mulde eine schwebende Lage habe. Gewbhnlich ist aber^er Neigungswinkel desf
Flotzes 10 bis 12 Grade, auch 15, und bei Ghotieschau ausnahmsweise S6 Grade'. 
Die Miichtigkeit der Kohle schwankt von 3 bis 9 Fuss, gewohnlich sind aber bei 
gennger Machtigkeit mehrere Flotze Vorhanden (Litfitz, Ghotieschau, Dobraif, 
Wilkischen, Kassenau u. s. w.). '

Die Kohle des Pilsener Beckens’gehort zur S c h i e f e r k o h l e ,  ist raeisten*- 
theils vercokebar und., wie die am Ende beigefiigte Tabelle nachweist, von sehr 
guter Qualitat, so dass sie der vpn Buschtiehrad und Mahrisch-Dstfau nicht an 
Gute nachstehf. Unter den Mineralien, welche mit d^’ Kohle* vorkumfnen^ sind
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vorzilglich faiiufig der S c h w e f e i k i e s ,  er ist an den Kliiften der Kohle ent- 
weder in kleinen Kornchen oder in dOnnen Blattchen vorhanden, beiWiskau aber 
kommen in der Kohle Schwefelkies-Tafein von 10 Zoli Grosse und bis einen Zoll 
Dieke vor.

Bei Dobi'an, Nirschan, Wscherau u, a. 0. kommt in der Kohle Talk als ein 
Ueberzug von weissgrOner Farbe vor. Bei Senetz warden Retin-Asphalt und Blei- 
glanz in der Kohle gefunden. , ,

Ausser dem Hauptflotze sind aber noch in desscn Hangendschichten Kohlen- 
flotze, die wir H a n g e n d f l o t z e  nennen werden, vorhanden. Die Hangendflotze 
sind ebenfalls muldenfdrmig gelagert, es sind die bei Wiskau, bei Oberbrzis, 
Zilow und Kokorzow, beiGutsch, bei Libn und Wasser-Augezd, endlich bei 
Gottowitz, jedoch ist von ihnen wenig mehr als das Ausgehende derselben 
an einigen Puncten bekannt, sie unterscbeiden sich weder in der Bescbaffenheit 
der Kohle noch in den sie einschliessenden Scbicbten. Auf Taf. I, im Durch- 
scbnitte I, II, ist sowohl das Hauptflbtz als aucb die Hangendflotze dargestellt.

C o n g l o m e r a t e .  Obwohl sie die obersten Schichten der Steinkohlenfor- 
mation der Pilsener Mulde bilden, so werden sie erst jetzt erwahnt, da sie ihrer 
geringen Ausdebnung wegen von weniger Bedeutung sind; sie bilden keine iiber 
die Mulde so allgemein verbreiteten Schichten wie die vorher erwabnten Gesteine 
der Steinkohlenformation, ibr Vonkoipmen ist bloss auf einige Hobenpuncte der 
Mulde bescbrankt, wie am Czerveni Vrcb, dem Stadl-, Sitna-, Steinrottenberg, 
Dominicanerwald, Lachotenberg u. a. 0. Sie besteben aus Gerollen von Kiesel- 
scbiefer, verschieden gefarbten Quarzen, seltener sind Schieferstiicke. Diese 
Gerolle sind durcb ein sandiges, oft eisenschiissiges Bindemittel verbunden. Am 
Sitnaberg ist das Bindemittel weiss, kieselig und oft gegen die Gerbllstiicke vor- 
waltend. Die zahlreichen Blbcke, die man iiber die ganze Mulde zerstreut findet, 
so wie die machtigeii Gerbllmassen im nbrdlichen Theile derselben beweisen, 
dass die Conglomerate vielfachen Zerstorungen unterworfen waren. Als selbst- 
standige Schichten zwischen den Sandsteinen kommen sie selten vor; haufig 
ist es aber, dass der Sandstein einzelne Gerolle auliiirnmt, wie dicss schon 
erwahnt wurde.

E i s e n s t e i n e .  Von den Eisensteinen, die aber nur als untergeordnete 
Glieder der Steinkohlenformation auftreten, sind es die Thoneisensteine oder 
Sjiharosiderite die am haufigsten vorkommen, sie bilden entweder einige Zoll 
Starke Flbtze oder kommen in Spbaroiden theils einzeln, theils dicht zusammen- 
gedrbngt vor, ibr Gehalt an metallischem Gisen ist bcdeutend, wie die in der 
unten folgendenTabelle aufgefiihrtenAnalysen zeigen. Ausserdem kommen noch als 
Zwischenlagen in den Sandsteinen oder Thonen rothe und braune, thonige Oder 
sandige Eisensteine vor, die nur einige Zolle machtig sind, deren Eisengehalt aber, 
wie aus der oben erwahnten Tabelle zu sehen ist, bis auf 2B Procent steigt.

P o r z e l l a n e r  de. Sie kommt bei Kottiken in bedeutender Menge vor und 
ist aus verwittertem, feldspathreichem Sandst^ine entstanden, sie bildet einen 
zahen, weissen, abfarbenden Thon, der in die Porzellanfabriken verfuhrt wird.

K. k. ((eologiselK* RoiciiianstaU. 7. Jahrg-aiig iS56. Ii> 34

    
 



2 6 0  Ferdinand v. ladl. Beitrage zur geogno^tischen

Bisher wurden bloss die geischichteten Gesteine der Steinkohlenformation 
erwahut, auss^er diesen kommt aber im Pilsener Becken nocb ein abnormes Ge- 
stein, namlich B a s a l t  vor.

Der Basa l t  tritt bei Przischow auf,  er bildet am linken Ufer des Przi- 
schower Baches einen kleinen, unansehnlichenHiigel, der aus demiliii umgebenden 
Kohlensandsteiri einporragt. Der Basalt ist schwarzgrau, kornig und schliesst 

,eckige Stuckevon Kohlensandstein ein, welche er bei seiner Eruption mit ein- 
schloss. Dieser Basalt ist der siidlichste von den zahlreichen Basaltbergen, welche 
im benachbarten Manetiner Kohlenbecken auftreten und gehort so wie diese den 
Basalten des Mittelgebirges an.

Es folgen bier noch einige specielle Angaben iiber Lagerun^ und Miichtig- 
keit der einzelnen Schichten, die sich bei der allgemeinen Beschreibung nicht 
gut einschalten liessen und die theils aus denBergwerken, theils aus Aufschliissen 
uber Tags gesammelt wurden. •

Von Pilsen aus gegen Littitz gehend, gelangt man bei der Littitzer Brucke 
zu einer Stelle am Ufer der Radbusa, an welcher eine deutliche Auflagerung der 
Steinkehlenformation* auf den silurischen Schiefern entblosst ist. Die unterste 
Lage der Steinkohlenformation bildet ein grobkorniger, gelber Sandstein, auf ihn 
folgt ein grauer plastischer Thon, sodann das A u s g e h e n d e  eines Flbtzes von 
'/a Fuss Machtigkeit, dariiber lagert Schiefenthon und Sandstein. Etwas weiter 
an der Radbusa hinauf, sieht man bios mehr denHangendsandsteih anstehen; dass 
aber die Kohle darunter noch fortsetzt, beweist,ein etwas nordlicher gelegener 
Schurfschacht, welcher Kohle von 2 Fuss Machtigkeit erreicht hat. Gegen den 
Ratschiner Teich hinauf steht der silurische Schiefer an den Ufern der Radbusa 
an und die Steinkohlenformation beginnt erst in der Mitte der Lange des Rat
schiner Teiches wieder.

Am obern Ende dieses Teiches befinden sich zu beiden Seiten desselben die 
Littitzer Kohlenbergwerke. Diê  Steinkohlenformation macht hier namlich eine 
Bucht und fallt von beiden Ufern des Teiches gegen denselben ein. Die im 
Maschinenschacht durchsunkene Reihenfolge der Schichten ist von oben nach 
unten:

1., Gerblle im lockeren gelben S a n d e ........................................ 3«
2. Sandstein, feldspathreich, mittel- bis gi’obkbrnig.................. 3*— 9®
3. „ schiefrig, feinkbrnig (daselbst Zechstein genannt) 1®—
4. Steinkohlenflbtz, durch Alaunschiefer so verunreinigt, dass

es nicht abbauwiirdig i s t ........................................................... y^o
8. Thonmergel, grau, mit muschligem Bruch (Schleifstein genannt) y , ®— y^o
6. Letten, grau, w e i c h ................................................................Ve®— Vs®
7. Steinkohlenflbtz, reine Kohle von sehr guter Qualitat, ist ver-

cokebar • . ................................................................................ t®
8. Letten, schwarz, verworren geschichtet, fuhrt noch Pflanzen-

reste .......................................................................................t 3®
Die Neigung der Schichten betragt 10 bis 12 Grad.
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Bei Dobfc'iii am Wege naeh Chlumcan warden in einem Schurfschachtc 
•olgende Schichten durchsunken:

1. D am in e rd e ..................................... ...............................................1' 6"
2. Gerolle in rothem sandigenLehm................................................. 18'
3. Schieferthon, blaugrau, diinnschieferig........................................ 6"
4. Steinkohlenschndrcheii ..........................................................  . 2"
5. Schieferthon, d u n k e lg ra u ...........................................................6”
6. Kohlensandstein, g ra u w e is s ......................................................6"
7. grauhlau, tlioiiig.................................... ....  . 3'
8. Steinkohlenflotz mit Anthrazit...................................................... 1',
9. Schieferthon mit Kohlenschnurchen............................................. 4'

10. Steinkohlenflotz, festeSchieferkohle, ganz rein von Schwcfelkies 6"
11. Schieferthon, g rauselnvarz ......................................................... 3' 6"
12. •  „ lichtgrau................................................................... 13' 11
13. S teinkohlenflo tz............................................................................ 6"
14. Schieferthon....................................r .............................................4'
lo . SteinkohlenflStz.......... ...................................................................3' 6 '

flier fehit in den Hangendschiehten der Sandslein, da er aher gegenuhei' 
von Dohfan in mehreren klafterhohen Wanden fiber den Spiegel, der Radbusa 
emporragt, so ist er bei Dobfan oflenbar zerstort und weggefiihrt wordcn; ein 
Gleiches ist bei Stich der Fall, wo ebenfalls Letten und Schieferthon die pbersten 
2U Tage liegenden Schichten bilden, auch bier wurde durch Schurfungen das 
Vorhandensein der Kohle nachgewiesen. Erst bei Lossin tritt auch am rechten 
Ufer der Radbusa wieder der Kohlensandstein auf. Sowohl im Lossiner Kohlen- 
bergwerke afs auch am linkeu Ufer der Radbusa bei Chotieschau ist die Stein- 
kohlenformation bis auf die silurischen Schiefer entblossL

nurchschnitt ' an der Radbusa bei Chotieschau, von Chotieschau gegeu 
Staab4

1. Sandstein, bildet bei Chotieschau hohe Felswande, welche aus
3 bis 4 Fuss machtigen Schichten bestehen, die ein Fallen nach NO. 
unter 10 Grad haben. Der Sandstein ist sehr feldspathreich, mittel- 
kbrnig, ohne Glimmer................................................................................10"

2. Sandstein, graugriin, tiionig, mit weissem Glimmer, enthalt Zwischen-
lagen von rothen und griinen Letten, sowie Steinkerne von fossilen 
Baumstiimmen; seine Schichten fallen unter 10 bis IS Grad nach 
NO. Die Machtigkeit b e tra g t ................................................................. 12"

3. Steinkohlenflotz, dOrcli Verwitterung a u fg e lo s t ....................................2'
4. ‘ Sandstein, zum 'I'heil auch Schieferthon, sehr ungleich machtig und’

meist von Schutt bedeckt.............................................................................1"
5. Steinkohlenflotz, wie Nr. 3 ..........................   2'
6. S c h ie fe r th o n ............................................................................................... 4'
7. Letten, weissgrau, mit Gerbllen und Steinkernen von fossilen Bauin-

stam m en ........................................................................................................4'
34»
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8. Silurische Schiefer, sind diinnsehiefrig, grauschwarz, werden weiter
gegen Staab fester, krysfallinischer und in der Nahe des Granites 
von Apophysen desselben hauSg durchdrungen....................................20“

9. Granit.
Das Verflachen der Schicbten von Nr. 3. an abwarts bleibt noch nach 

NO., wird aber gegen die silurischen Schiefer steiler, so dass dieLiegendschichte 
Nr. 7 einen Neigungswinkel von 30 Grad besitzt. Diese hier aufgefiihrte 
Schichtenfolge wiederholt sich mit wenigeli Abweichungen im Lossiner Kohlen- 
schachte. Der Durchschnitt Fig. 2 stellt die dortigen Verhaltnisse dar, er wurde 
mir von Herrn Bergverwalter G r  o i gutigst mitgetheilt.

Es sind hier 3 Flotze von Stein- Figur 2.
kohle vorhanden und die Neigung der 
Schichten ist S6 Grad. Das Ver
flachen ist ebenfalls nach NO.

Von Chotieschau aus fiber Staab,
Tuschkau gegen Wilkischen sind 
iiberall Schiirfungen aiigelegt, meist 
aber zu nahe dem Rande dei> Mulde, 
daher sie wenig Aufschluss gewShren.

Wir gelangen nun in das"Thai 
von W^ilkischen; dieses ist in Bezug 
auf die Lagerungsverhaltnisse das 
wichtigste Thai der Mulde. Von Rad- 
lowitz an fiber Pozowa, Wilkischen,
Hniemetz, Rachlowa, Blattnitz his 
Nirschan ist Kohle langs des Randes der Mulde aufgeschlossen; man kann sehr 
gut die muldenformige Lagerung der Schichten beobachten; wahrend sie bei Rad- 
lowitz noch ein VerflSchen nach NO. zeigen, wenden sie sich gegen Wilkischen 
und fallen nach 0 . ,  welche Verflachungsrichtung sich von Hniemetz bis Nir
schan nach S. andert, so dass immer ein Verflfichen vom Rande der Mulde in das 
Innere derselben sich herausstelit.

Ebenso findet in der Reihenfolge der Schichten bei Radlowitz, Wilkischen 
und Hnimetz eine auflfallende Uebereinstimmung Statt. In einem tief eingerissenen 
Graben bei Radlowitz ist die Reihenfolge der Schichten der Steinkohlenformation 
sowie bei Chotieschau bis auf die silurisidicn Schiefer blossgelegt. Man findet zu 
oberst einen feldspathreichen, mittelkornigen Sandstein, dem drei Kohlen- 
schnfirchen von 2 bis 3 Zoll Machtigkeit in verschieden grossen Abstanden 
eingelagert sind, darunter fojgen Schieferthon, ein 2 Fuss machtiges Stein- 
kohlenflotz, Schieferthon, thoniger Sandstein und endlich rothe und grfine 
Letten, welche auf silurischen Schiefern auflagern. Die Neigung der Schichten 
betragt im Liegenden 2S, im Hangenden IS Grad.

Ganz ebenso verhalt sich die Aufeinanderfolge im Maschinenschachte bei 
Wilkischen, nur dass die einzelnenKohlenschnfirchen von grauem Letten begleitet

d  '  d
D Dammci'ftc. s $ani)s\ein. d KohlenfloU. c Schieferthon* 

b Weisser Letten. a Silurische Schiefer.

    
 



Keniitniss iler Steinknhlen-Formation im Pilscncr Kieise in Biihmen. 263

Figur 3.
W)lkisch«D.

sind und das unterste Flbtz eine Machtigkeit von 3 Fuss hat; auch hier wurden 
als liegendste Schichten die rothen und griinen Letfen angefahren. Bei Hniemetz 
sind nur die untersten Schichten, namlich die rothen Letten und der thonige 
Sahdstein entblosst, die darauf folgenden Schichten aber bedeckt.

Noch muss ich der vielfachen Unterbrechungen, welche das Kohleuflotz im 
Wilkischener Bergbaue durch Abrutschungen erlitten hat, erwahnen; die Abrut- 
schungsflachen haben verscbiedene Bichtungen und auch die Hohen, urn welche 
sich einzelne Theile des FIbtzes gesenkt haben, sind verschieden, so dass das 
Flbtz in einen Durchschnitt von Westen nach Osten eine mehreremal gebrochene 
Lillie darstellt, wie Fig. 3 zeigt.

Bei Blattnitz w. 
und Nirschan wird 
erst in neuester 
Zeit ein *Abbau 
eingeleitet, da sich 
aber die angelegten 
Schachte noch zu 
nahe dem Ausge-

a Saodslein. b Schieferthon. e Kohleafldtz. d Woisser Thon. e Rothe Letten. 
U6nd6n d6r Scllicll* f Grune Letten. g SUunsche Schicfor. Schachte.

ten befinden, so geben sie keine sicheren Anhaltspuncte, iibrigens ist fest- 
gestellt, dass die Schichten, sowie das S bis 6 Fuss mbchtige Flbtz unter 10 
Grad sudlich verflachen, so dass daselbst bei der Ausdehnung und regel- 
massigen Lagerung der Kohle einer der bedeutendsten Kohlenbergbaue des 
Pilsener Beckens entstehen dflrfte.

Im nbrdlichen Theile derMulde sind an dem Westrande derselben beiTsche- 
min, Wscherau, Losa ebenfalls Schtirfungen und Bergbaue eingeleitet worden, 
ebenso amOstrande derMulde beiKassenau, Jalowzin, Tschemo'schna und Senetz, 
von welchen hier einige in den daselbst befindlichen. Schachten durchteufte 
Schichtenfolgen angefuhrt werden sollen.
S’c h i c h t e n f o l g e  bei  Wscherau.

1. Sandstein, gelblichweiss, Feldspath fuhrend, grobkbrnig . . . .  4®
2. „ weissgrau init Glimmer . . . ^ ....................................5®
3. Schieferthon, sehr verworren geschichtet, nach unten zu Brand-

sch ie fe r ............................................................................................ 1®
4. Steinkohlenflbtz, von mittlerer Qualitiit (s. die Schluss-Tabelle) 2'-
5. Schieferthon, schwarzgrau, diinnschieferig, zum Theil Letten 2'-
6. Steinkohlenflbtz, wie Nr. 4.................................................
7. Schieferthon, wie Nr. S..................................................................... 1®
8. Sandstein, ist nicht durchsunken worden.

S c h i c h t e n f o l g e  bei  Kassenau.
1. Sandstein, nach oben aufgelbst, nach unten festen Feldspath

fuhrend........................... ...................................................................5®
2. Schieferthon, grau nach oben eine Decke von Spharosiderit . . 3 '—4'

-3'
-3'

-3®    
 



264 Ferdinand v. l,idl. Beitragc zur geognosiischon

3. Steinkolileiiflotz, Kohle von mittlerer Q u a l i ta t ........................... S'
4. Schieferthon, diinnschieferig, grau . ......................................... 4'
5. Steinkohlenflotz, Kohle von mittlerer Q u a lita t........................... 4'
6. Schieferthon, wie Nr. 4 .....................................................................2®
7. Sandstein wurde nicht weiter abgeteuft.

S c h i c h t e n f o l g e  in J a l o wz i n .
1. Sandstein, gelblichroth, feldspathreich..............................................6®
2. Sandstein, weissgrau, thonig mit L e tte n la g e n ................................ 7®
3. Letten, oder aufgeloster Schieferthon, g rauschw arz....................... 1®
4. Steinkohlenflotz, von mittlerer Q ualitat.........................................  3 '—4'
5. Schieferthon, dunnschieferig, w e ic h .................................................. 3'
6. Steinkohlenflotz, wie Nr. 4 .....................................................................1' 2"
7. Schieferthon, zum Theil in Letten au fg e lo st.....................................1 ®
8. Sandstein, rothbraun mit E isenstein-Schniirchcn.................. • . 85®

S c h i c h t e n f o l g e  be i  T s c h e m o s c h n a  ( I g n a z i z e c h c ) .
1. Sandstein, thonig mit weissem G lim m er........................................ 6®
2. Schieferthon, grauschwarz mit Kohlenschniiren........................... 1’
3. Conglomerate, weisse QuarzgerSlle, wenig Bindemittel . . . .  3'
4. Schieferthon, mit vielen K ohlenspuren................................ ' .  . i '
5. Sandstein, mit schwachen Kohlenspuren und Glimmer . . . .  5®
6. Schieferthon, wie Nr. 4 ........................................................ • . . . ! '
7. Steinkohlenflotz ................................................................................. 1 " 3'
8. Schieferthon, grauschwarz .......................................................... 4'
0. Sandstein, fast g ra u w e is s ............................................................... 1®.
Das Verflaehen der Schichten bei Wscherau, welches sich am Westrande

der Mulde befiudet, ist ein bstliches unter 12 — 18 Grad,  dagegen ist die 
Neigung der Schichten bei Kassenau, Jalowzin, Tschemoschna, die am entgegen- 
gesetzfen, namlich am Ostrande der Mulde sind, auch eine entgegenge- 
setzte und s?Nvar nach Westen. Der Neigungswinkel ist verschieden, und steigt 
von 8 bis 20 Grad. (Siehe Durchschnitt I, auf Tafel 1.) Es bestatiget sich also 
auchhier die muldenformige Lagerung der Sdiichten, ebenso zeigen die obigen 
Schachtdurchschnitte, dass die Reihenfolge der Schichten, wenn man die grosse 
Etttfernung, in welcher diese einzelnen Schachte von einander liegen, in Betracht 
zieht, eine auffallende Uebereinstimmung. Ueberall sind zwei Kohlenfl5tze vor- 
handen, woven immer das obere das machtigere ist, nur bei Tschemoschna ist ein 
Einzigcs, welches sich aber dafiir durch seine grSssere Maclitigkeit auszeichnet.

D er f o s s H e n  F l o r a  des Pilsener Beckens wurde ndch keine umfassende 
wissenschaftliche Untersuchung zu Theil, wie sie fiir die Floi’a des Radnitzer 
Beckens u.m.a.  von Grafen S t e r n b e r g  undC.v.  E t t i n g s h a u s e n  durchgefiihrt 
wurde. Ursache davon ist wobl die kurze Zeit, seit welcher im Pilsner Becken 
erst bedeutendere Bergbaue aufgeschlossen wurden, daher auch noch kein genii- 
gendes Materiale zur Vergleichung und fast keine Angaben iiber die Vertheilung 
der verschiedenen Pflanzenreste bis jetzt vorliegen. Die eigentlichen Trager
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der fossilen Pflanzenreste sind die S c h i e f e r t h o n e ;  in diesen wurden bis jetzt 
bekannt: ‘)
Pucoiden von Wiskau.
Catamites von Wiskau, Tscbemoschna, am Weissen-Berg, Wilkischen. 
Equisetites \on Dobfan, Wilkischen, Senetz, Tscbemoschna, Weissen-Berg, 

Pilsen, Lochotin, Hniemetz.
Volkmannia von Senetz, Pilsen, Weissen-Berg, Lochotin, Hniemetz, Tscbemoschna. 
Annularia von Wiskau, Senetz, Pilsen, Weissen-Berg, Tscbemoschna, Lochotin. 
Sphcnophyllum von Wscherau, Wiskau, Senetz, Weissen-Berg, Tscbemoschna, 

Lochotin.
Neuropferis von Dobfan, Wilkischen, Senetz, Tscbemoschna, Weissen-Berg, 

Lochotin, Hniemetz.
Cyclopteris von Tscbemoschna.
Sphenopteris von Wiskau, Senetz, Littich, Weissen-Berg, Pilsen, Lochotin. 
Pecopteris von Wiskau, Senetz, Tscbemoschna, Weissen-Berg, Lochotin, Littitz, 

Hniemetz, Pilsen, Maltitz.
Stigmaria von Dobfan, Wiskau, Senetz, Hniemetz, Lochotin, Weissen-Berg, 

Wilkischen (in den Liegendschichten, selten im Hangenden).
Sigillaria von Dobfan, Senetz, Malesitz, Weissen-Berg, Tscbemoschna, Lochotin. 
Sinngodendron von Wiskau.
Lepidodetidron'-yon Wilkischen.
Cordaites von Lochotin.
Lepidofloyos von Dobfan.

Ausser in dem Schieferthon kommen aber auch noch in dem Sandstein fossile 
Pflanzenreste vor, und zwar die scbon erwahnten Steinkerne fossiler Baumstiimine 
bei Chotieschau, Equiseten bei Blattnitz in einem feinkornigen weissen schie- 
frigen Sandstein. Herr Bergbau-Inspector Mi ksch  machte iiber fossile Pflanzen
reste im Sandstein der Pilsener Mulde eine Mittheilung ®), aus welcher folgende 
Angaben entlehnt sind:

„Am Lochotin bei Pilsen kommen im Kohlensandsteine bis 4 Fuss lange 
Stamme vor, die cylindrisch, dann und wann platt gedriickt sind ohne alle andere 
Form Oder Merkmale, nur sind sie stets niit einer Kohlenrinde bedeckt. Die Cylin
der selbst bestehen aus Kohlensandstein. Nebst diesen komint Catamites arena- 
^eus vor, besonders in den Steinbriichen beim grossen Teich bei Pilsen. Die 
oben erwahnten Stamme kommen vor am rothen Berg, in dem unteren und oberen 
Steinbruche von Pilsen, im letzteren mit Stigmaria ficoides^.

') Viele derOrie, aus denen diese Pflanzenreste stammen, sind gege'nwSrtig nicht zuganglicli 
und nur den ausdauernden Anstrengungen des Herrn Bergbau-Inspectors Miksch ist die 
Erhaltung cines grossen Tliciles dcr fossilen Pflanzenreste des Pilsencr Beckens und die 
Kenntniss ihrer Fundortc zu verdanken.

*) CorrespondenZ'Blatt des zoologisch-mincralogischen Vereines von Regensburg. Nr. 1,
7. .lahrgang.
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Zugleich muss hier der zahlreichen verkieselten Holzer, die theils in ganzen 
Stgmmen, theils in kleineren Stiicken,im letztenFalle auf der Tagesoberflache auf 
den Feldern bei Teinitzl, Wiskau, Tschemin u. a. 0 . rorkommen, erwahnt werden; 
sie gehoren zu den Coniferen, und stammen aus der Kreide- oder Tertiarformation; 
die verkieselten StSimme finden sich bei Kottiken in den obersten Schicbten eines 
aufgelBsten, thonigen weissen Sandsteines eingelagert, erreichen oft eine bedeu- 
tende Grbsse, und sind im Inneren ausgebohlt und an den Aussenflachen gefurcht.

2. Das Steinkoblen-Becken von Herklin.

Dieses Kohlenbecken liegt westlich von Merklin in der sogenannten Wittuna, 
sudlich der Pilsener Kohlen-Mulde; der Flachenraum desselben betragt i/g Qua- 
drat-Meile.

Die Griinzen dieses Beckens bildet ostlich der Merklinerbach, sudlich der 
Bach, der von Podiefuss gegen Bukowa fliesst, und westlich das Sebitzerwasser. 
Ndrdlicb macht der Gebirgsrticken, dessen hochste Puncte der Trny und der 
Kreuzberg sind, den Abscbluss. Das Becken ist an seiner Oberflache gegen die 
Mitte etwas gewolbt, gegen seine Granzen fallt es allmalig ab. Aufscbluss tiber 
die Lagerungsverhaltnisse der verschiedenen Schicbten, welche dasselbe aus- 
fullen, gewahren fast nur die Kbhlenbergbaue dieser Mulde, da die Oberflache der— 
selben mit ausgedehnten Waldungen bedeckt, und natiirlicbe Entblbssungen nicbt 
vorhanden sind.

Die Lagerung der Schicbten ist auch hier eine esoklinale, denn, vergleicbt 
man die verschiedene Teufe der Schachfe bis auf das Koblenfidtz, so ergibt 
sich, dass die in der Mitte der Mulde angelegten Schachte die tiefsten sind 
und immer weniger Teufe erreichen, je mehr sie sich dem Rande der Mulde 
nahern; ja bei Stirchlowa und sudlich dem Wittuna-Gasthause geht das Fldtz zu 
Tage aus, wie im ersteren Ort in dera Strassengraben, im letzteren in einem ver- 
fallenen Stollen zu sehen ist. Die Neigungswinkel, unter, denen die verschiedenen 
Schicbten der Mulde in das Innere derselben einfallen, betragen 10— 20 Grad, 
in der Mitte der Mulde liegen die Schicbten schwehend. (Taf. I, Durchschnitt III.) 
Die Regelmassigkeit der Lagerung erleidet wenig Storungen, die bedeutendste 
darunter verursacht eine Kluft, welche den westlichen Theil der Mulde von Ell- 
hotten aus in nord-westlicher Richtung durchsetzt und das Flotz sowohl als dk 
dasselbe begleitenden Schicbten derart verwirft, dass deren bstlicher Theil urn
2— 3 Klafter niedriger zu liegen kommt als der westliche.

Von denGesteinen, welche hier die Steinkohlenformation zusammensetzen, sind 
die psammitischen Gebilde die vorwaltenden, ausser ihnen noch Schieferthone und 
Kohlenildtze, welche' einen wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung des 
Beckens nehmen. Untergeordnete Glieder der Steinkohlenformation sind Spharo- 
siderite, welche zum Theil in einzelneii Spharoiden, zum Theil als ein einige Zoll 
machtiges Flotz im Hangenden der Kohle vorkommen, und graue LeUen, welche 
die Schieferthon-Schichten beglciten.
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Die Steinkohlenformation dieses Beckens ist nicht, wie es bei den iibrigen 
Kohlenmulden der Ek«Il ist, auf'silurischen Schiefern, sondern auf der krystalli- 
nischen Formation, u. z. am ostiichen Rande auf dem Granit, der sieh zwischen 
Raab und Merklin ausdebnt,sudlich auf demGranit beiBukowa und den krystallini- 
scheu Urthons,ehiefern bei Ellhotten aufgelagert. Westlich und nbrdiich sind es 
ebenfalls krystajliniscbe Urthonscbiefer, welche die Unter|age dieser Steinkolilen- 
formation bilden. Diese Auflagerungsgranzen sind an den Randern der Mulde mcbr 
Oder weniger deutlich wahrzunelimen, meist aber von Dartimerde bedeckt.

Die Reihenfolge, welche man aus der Zusammenstellung der in den ver- 
schiedenen Schacbten, die im Gebiete der Mulde abgeteuft wurden, Beobachteten 
Schicbten erhalt, ist folgende:
1,. GeroHe, bestebend aus abgeroilten Stucken von Kieselschiefer und 

verschieden gefdrbten Quarzen, sie erreichen oft eine bedeutende
G rosse.................................................................................................. >/g®

3. Sandstein, mittelkornig, feldspathreich und da, no er braunen 
Glimmer fiihrt, sehr dem Granite Shnlich, er schliesst schmale 
Lagen von Letten und Gerollen, unddn den ostiichen Schiichten 
ein Kolilenschniirchen von 1" Machtigkeit e i n ................................ 10— 14®

3. Schieferthon, graublau, dunnschiefrig, fiihrt gegen unten Pflan-
zenreste und schliesst in den hstlichen Bauen ein Kohlenfidtz von 
2 —7" Dicke und SphSrosiderit e in ..................................................1 ®

4. Kohlenflotz, Schieferkohle von sehr guter Qualitat (siehe Analyse
in der Schluss-Tabelle), im 5$tlichen Felde 6 ' machtig . . . .  ‘/g— 1®

B. Letten, zum Theil Schieferthon, zum Theil Sandstein, schliesst in
seinen unteren Lagen Spharosiderit e i n ......................................... i/g—3®

6. Kohlenfidtz, wie Nr. 4, nur im ostiichen Theile der Mulde ist die
Kohle von noch besserer Qualitat ..................................................‘/g— 1®

7. Schieferthon, zeigt verworrene Schipferung und enthalt Reste
von Stigmaria .....................................................................................Vs® ’

8- Sandstein, grauweiss ohne Feldspath, seine Machtigkeit ist nicht 
bekannt.
Es isl somit nicht erwiesen, ob ausser den 2 bekannten Flotzen nicht noch 

ein tieferes vorhanden ist. Der Grund zur Vermuthung eines dritten Flotzes liegt 
darin, dass man sudlich vom Ausgehenden der zwei schon bekannten Flotze, also 
in deren Liegenschichten noch. durch Schurfschdchte Kohle erreicht haben soil.

Von den in diesem Beckon auftretenden Ablageriingen des Diluviums sind 
die Conglomerate am Srbitzer Wasser, die Gerdllablagerungen suddstlich von 
Ellhotten und die Sand- und Lebm-Ablagerungen am Merkliner Bache zu nen'nen. 
Die Conglomerate bestehen aus Kieselschiefei* und Quarzstiicken, die durch ein 
sandiges Bindemitlel verbunden sind, sie sind weniger fest als die Conglomerate 
der Steinkohlenformation, und. das kieselige Bindemittel der letzteren fehlt ihnen, 
sie $in4 am Srbitzer Bac))e,den Jirystallinisehen Urthonschiefern, welter oberbalb 
desselben den Sybichtej? der Steinkohlenformation aufgelagert. » .

K. k. 1,-oologiArln' noioJi.sanatHli- 7. IShG. II. 3 5
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Die Gerb l l ebe i  Ellhotten bestehen ebenfalls aus Kieselsclriefer, vorberrschend 
aber Quarz-Gerbllen, sie warden in fruherer Zett auf Gold *ausgebentet, daher 
man noch daselbst machtige Halden von diesen Gerblien aufgeschuttet iindet.

Die Sa n d -  und Lehm-Ablagerungen am Merkliner Bache trifft man laYigs 
dieses Baches und an dessen Gebangen, es ist ein gelber locker«r Sand, der 
tlieilweise in Lehm iibergebt; diese Ablagerungen sind deutlich geschichtet.

n . Die SteinkeU enform ation in der Umgebnng von Radnitz.
Die in .der Umgebung von Radnitz befindlichen Kohlenmulden, von denen 

zwar einige von sebr geringer Flachenausdehnung sind, zeiehnen sich' durch 
die verhiiltnissmassig grosse Macbtigkeit der Steinkohlenflotze, vvelche in ihnen 
abgelagert sind, aus; es sind die Becken von: Ch o mi e ,  B r a s s ;  Moscht i i t z ,  
Swi na ,  S k a u p y ,  Da r owa  und M i r o s c h a u ,  welche hieher gehbren, sie 
gruppiren sich ringsum die Stadt Radnitz, nur das Becken von Mirbschau liegt 
vveiter sudlich. Aber auch noch ausserhalb dieser Becken sind einige Partien, 
welche zur Steinkohlenformation gebbren, vorhanden; so beiHolaubka unmittelbar 
an der Strasse vor dieseiii Orte, ferner am sudlichen Fuss der Ratscbberge bei 
Tescbkow, sie sind aber von unbedeutender Ausdelinung sowohl der Flache als 
Macbtigkeit liach. ••

Alle diese Mulden ruhen auf den silurischen Scbiefern und werden von 
keinen jungeren Gebilden, als dem an den Biichen vorhandenen Alluvium 
bedeckt.

1. Das Steinkoblen-Becken von Chomie.

Dieses Becken, an Flacheninhalt das grbsste unter den iibrigen bei Radnitz 
befindlichen, besitzt eine sebr unregelmassige Form. Es dehnt sich von der Stadt 
Radnit:f einerseits fiber Skomeino, Weywanow und Chomie, andererseits ISngs 
des RadniCier Baches aus, von dem es sich bisgegen Heiligenkreuz, Niemtschowitz 
und Lhota hinauf zieht, und zerfallt somit in zwei Theile, von denen der eine 
Theil bei Chomie und Waywanow bstlich der Stadt Radnitz, und der zweite Theil 
am Radnitzer Bache, westlich dieser Stadt liegt, beide Theile sind bei Radnitz 
selbst durch ein schmales Thai des Radnitzer Baches verbunden.

Die L a g e r u n g  der Schichten ist muldenformig;. diess lasst sich wenig- 
tens fur den bstlichen Theil der Mulde, der fiberhaupt der wichtigere ist, nacl>- 
weisen. Der Durchscbnitt IV auf Taf. I *zeigt die Lagerung dieses Beckens im 
Allgemeinen.

Bei a wurde ein tonnlagiger Schacht dem Verflfichen des Flbtzes nach ge- 
trieben, die Schichten so wie das Koblenflbtz fallen nach Sudosten unter einem 
Winkel, dessen Gi'bsse im oberen Theile deS Scbachtes 12— IS Grad, weiter 
nach unten nur 6-^8 Grad Ketragt, die Schichten nehmen mit der Tehfe an 
Macbtigkeit zu.

Bei b wurde ein Schacht voi-geschlagen, dei- aber das Flbtz noch nicht er- 
reicht hatte, obwohl seine Teufeschon mehr betragt, als es*4)ei einen regelmassigen
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Verflachen des Flotzes der Fall sein mOsste, um dasselbe zu erreieheii, da aber ' 
die durchsunkene Schichtenfolge mit der, wie sie in den Waywanower Schachten 
gefunden wurde, bis auf eine gewisse Teufe ubereinstimmfi so ist der Schachf b 
wanrscheinlich auf eine Kluft aufgesetzt; c ist der neu angelegte Maschinen- 
Scbacht bei Weywanow; d der altere, und bei « ist das'Ausgehende der Koble 
durch einen Tagbruch gebffnet, wo die Scbicbten ein Verflachen nach Nordwesten, 
also dem im Chomler tonnlagigen Schachte entgegengesetzt, zeigen.

Ein ahnlicher Durchschnitt ergibt sich zwischen Skomelno und dem kleinen 
Teich zwilehen Radnitz und Chornle.

Aus der folgenden Angabe der Schichtenfolge in den verschiedenen Schachten 
ergibt sich eine sehr regelinassige Lagerung der Schichten:

Schichtenfolge im Chomler Maschinen-Schachte, Graf S t e r n b e r g ’sche 
Gewerkschafl:

1. Sandstein i\ad Conglomerate wechseln vielfach mit einander,
wobei die Conglomerate die weniger machtigen Schichten 
b i l d e n ................................... ......................................................... 14®

2. Schieferthon, mehr aufgelbster L e t te n ........................................ 27®
Schichtenfolge im neuen MSschinen-Schachte bei Waywanow.

1. Sandstein und Conglomerate wechsellageru vielfach mit einander,
auch bier sind die Conglomerat-Schichten weniger machtig 
als die Sandsteine, in letzteren sind haufig sandige Brauneisen- 
steine e ingelagert...........................................................................28®

2. Schieferthon, lichtgrau, schieferig.................................................‘/a®
3. Steinkohlenflbtz, bis jetzt wurden durchsunken..............................1 ® 1'

Schichtenfolge im alten Maschinen-Schachte bei Waywanow:
1. Sandstein und Conglomerat, wie oben ............................................20®
2. Schieferthon.............................................................  1*'
3. Steinkohlenflbtz, davon ist nur die Mittelbank von 1,° Machtigkeit

abbauwiirdig.................................................................................... 3® 3'
4. Schieferthon ......................  . ..................................................1®
5. Steinkohlenflbtz, schlechter Qualitat...............................................1® bis 3®.

Das Auftreten der Conglomerate findet weder in den Kohlenmulden bei
PiUen noch in den iibrigen Becken bei Radnitz in solcher Haufigkeit im Hangenden 
der Kohlenflbtze Statt, wie es bier der Fall ist.

Bei Skomelno zeigt sich insoferne eine Uebereinstimmung mit der obigen 
Reihenfolge der Schichten, als ebenfalls 2 Flbtze vorhanden sind, woven das 
obere 1® und das untere 1® 2' machtig ist, da die daselbst befindlichen Baue 
schon nahe dem Rande des Beckens sind, so ist die geringere Mbchtigkeit der 
Flbtze erklarlich.

Vom westlichen Theile der Mulde sind weder an der Tages - Oberflache 
noch durch Grubenbaue Aufschlusse vorhanden, nur die daselbst befindlichen 
feuerfesten ^hone sind als ein sehr gesuchtes Materiale bemerkenswerth, man 
findet sie unterhalb Niemtschowitz und am Radnitzbache.

3 B »
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2. Das Steinkohlen-Becken tod Brass.

Dieses Beeken befindet sioh westlich von dem vorigen, auf einem Gebirgsrttcken, 
welcher sich zwischen dem Radnitzbacbe und der Beraun erhebt, zwischen den 
Dorfern Wranowa, Stupno und Mranoavitz, daher es auch haufig das Beeken von 
Wranowitz genannt wind. (Tafel I, Durchschnitt I.) Die Ausdehnung desselben 
der Flache nach ist gering und betragt etwa 800,000 Quadratkiafter, oder Ygj 
Qnadratmeile.

Die L a g e r u  n g ist durch den fiber die ganze Mulde ausgebreitete’n Bergbau 
als eine e s o k l i n a l e  nacbgewiesen. Das Flotz zeigt in einem Durchschnitte von 
Sudwesten nach Nordosten eine mehreremale gebrochene Linie, ahniich wie es bei 
Wifkischen (Fig. 3, S. 263) der Fall ist. Diese Storungen der Schichten in ihrer 
regelraassigen Lagerung werden durch Abrutschungen, welchen einzelne Theile der 
Schichten unterworfen waren, verursacht, und mSgen bier ihrei^ Grand, theils in 
der spater erfoigten Zusammenziehung der einzelnen Schichten, vielleicht auch 
in spater eingetretenen heftigen Erschutterangeh der bereits abgelagerten Schichten 
haben. Besonders ist eine dieser Verwerfungen bedeutend, welche durch eine 
Kluft hervorgerufen wird, die nach Stunde 11 stteicht und das Flotz und die das- 
selbe einschliessenden Schichten um 18 Klafter im ostlichen Felde senkt. Eine 
andere Art von Abweichungen in der regelmassigen Lagerung verursachen die 
huckelfdrmig emporragenden Liegend-Schiefer; die Schichten setzen in einem 
solchen Falle entweder fiber den Bucket fort, verschmalern sich aber sehr stark 
in ihrer Machtigkeit, oder sie schneiden sich theilweise ganz aus.

Die Schichtenfolge in diesen Beeken ist von oben nach unten folgende:
1. Dammerde und Lehm mit K ieselgerB llen.................................... 1«— 14*
2. Sandstein, sehr kaolinreich, meist grobkbrnig, gelbrothlich , . 1»—  2®
3. Sandstein, vorzfiglich aus Quarz bestehend, weissgrau, nach unten

schieferig . . . . ^ ......................................................................... 8®
4. Schieferthon, mit einer Quarz-Breccie, welche durch Eisenocher 

und Brauneisenstein verbunden ist, gegen unten wjrd der 
Schieferthon sehr weich und enthalt die sogenannten Bander-
t h o n e ................................................................................................. 1 ®— 10 ®

8. Kohlenflotz, durch Zwischenmittel in 4 Abtheilungen getrennt 
und nach oben und unten mehr weniger verunreinigt, in der 
Mitte aber von sehr guter Qualitat. Die Kohle ist nicht ver- 
cokebar (siehe Analyse in der S ch lu ss-T ab e lle ).......................4*— 8®

6. Schieferthon, mit Schleifstein- und Sandsteinschiefer . . . .  1 ®— 4®
7. Kohlenflotz, nur im nordlichen Felde bauwflrdig...........................2® —
8. Silurische Schiefer, grau, schwarz, milde und talkig. Zum Theile 

bildet auch der Kieselschiefer das Liegende.
Die Kohle wird theils durch Grubenbaue, die schon seit 1618 bestehen und 

zu den altestenKohlenbauenOesterreichsgehoren, theils durch Tagbaue gewonnen; 
unter den letzteren gewahrt besonders der, der Baron R ies’sehen Gewerkschaft
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gehbrige Tagbau dutch die Grossartigkeit seiner Anlage, die regelmassige Ueber- * 
einander^-Lagerung und scbarfe Trennung der einzelnen ScbJchten, die dutch 
diesen Abbau sicbtbar werden, einen imposanten Anblick. In der nebenstehenden 
Pig. 4 wurde es versucht ein Bild dieses Tagbruches zu geben. Die Kohle ist bier

Figur 4.

D Dam mcr^e. a Samistein. b Zwiscitcniager Toa Schtefetihoncn und Lctton. c Stcinkohlenfliitz. ■ *
d Grubcn-Streck«n. e KohleD-PfeJler.

zunachst die Ursache der Errichtung jener zahlreichen und grossartigen indu- 
striellen Etablissements , wie man sie an wenig Orten der Monarchic auf einem 
so kleiiien Raum concentrirt findet, als diess in Brass der Fall ist. Es befinden 
sich daselbst: ein Hochofen, ein Eisen-Walzwerk, eine Glasfabrik, eine Salzsaure- 
und dreiSchwefelsaure-Fabriken, von denen eine mit einer chemischen Producten- 
Fabrik verbunden ist.

3. Die Steinkohlen-Becken von noschtiitz, Swina, Skaupy und Darowa.
I

Von diesen Kohlenbecken liegen die bei Moschtiiz und Swina nbrdlich von 
Radnitz, das bei Darowa westlich von Radnitz an der Beraun. Sie haben alle eine 
sehr geringe horizontale Ausdehnung, aber dabei eine verhaltnissmassig grosse 
Tiefe. Die Schichten, welehe diese Becken ausfiillen, sind muldenfbrmig einge- 
lagert, und ihre Reihenfolge in den verschiedenen Mulden ist folgende:

In dem  Be c k e n  bei  Swina:
t .  Sandstein, aufgelost, gelb, gegen die Tiefe fest, weissgrau, 

schieferig und thonig, er zeichnet sich besonders dutch seinen 
Reichtlium an fossilen Pflanzenresten a u s ............................................. 9*

2. Kohlenflbtz, woven, nur die obere Halfte abbauwurdig ist . .............. 1V*“
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* In  dem  B e c k e n  be i  Moscht i i z :
1. Sandstein, Wie in S w in a ................................................................... 8®
2. Schiefei'thon, scliwarz, gi’au, aandig............................................................. 2®
3. Kohlenflbtz...................................................................................................2®

In dem  Becken  be i  S k a u p y ;
1. Sandstein mit einer Zwischenlage von L e t t e n .....................................7®
2. Letten, w e is s g r a u .................................................................... ’ . . . Va®
3. Kohlenfidtz............................................................................................   2®

Die Liegendschichten sind bei alien diesen Kohlenmulden silurische Schiefer.

4. Das Steinkohlen-Beeken bei Hireschan.

Das Kohlenbecken von Mirbschau dehnt sich Ibngs des Thales von Mirbschau 
gegen Dmeschnitz aus. Von der Sohle dieses Thales erbeben sich die Schichten 
desselben an den Berggehangen mehr weniger hoch. Obwohl von grbsserer Aus- 
dehnung als fast alle tibrigen bei Radnitz belindlichen Becken, ist es doch sehr 
arm an Steinkohle. Ueber die Lagerungs-Yerhaltnisse ist wenig aufgeschlossen, 
aber sowohl den Tarrainverhaltnissen als der Lagerung der Schichten im Mirb- 
schauer Steinbrdche nach sind die Schichten auch hier muldenformig gelagert.

Schurfversuche, die in diesem Becken gemacht warden, ergaben folgende 
Schichtenfolge fur dasselbe;

S c h u r f - S e h a c h t  u nwe i t  d e r  M i r b s c h a u e r  S t e i n b r u c h e ;
i .  Lehm mit Gerbllen...................................................................... 7 Klafter
2., Schwimmender Sand, g e lb ......................................................3/4 „
3. Letten, sandig, g e l b ....................................................................2 „
4. Letten, schieferig, mit rothem Lehm . . . . . .  . . . . V» „
5. Sandstein, gleich dem, der in den'sogenannten Mirbschauer

Steinbruchen ausgezeichnete Gestellsteine liefert, auch zu 
Werk- und Muhlsteigen verarbeitet wird . . . . . . .  4 „

6. Letten, sch ieferig ...................................................................... */a „
7. Kohlenflbtz...................................................................................... 18— 48 Zoll.
8. Letten, wurde nicht weiter durchbohrt.

Die fossile Flora der Steinkohlen-Beeken bei Radnitz wurde vom Grafen Kasp. 
S t e r n b e r g  in seinem „Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung d.e>’ 
Flora der Vorwelt"; ferner vom Prof. Corda ,  so wie von Prof. v. E t t i n g s -  
h a u s e n  in der Abhandlung: „di'e Steinkohlenflora von Radnitz in Bbhmen", im 
II. Bd., III. Abtheilung der Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt, 
auf das Ausfiihrlichste und Vollstandigste dargestellt, daher auf diese oben ange- 
fuhrten Werke zu verweisen ist.

Die Wichtigkeit der Kohlenbecken bei Radnitz auch in Bezug auf die Kennt- 
niss der fossilen Flora der Vorwelt flberhaupt, geht schon aus folgenden Zeilen, 
welche der Einleitung der letztgenannten Abhandlung entlehnt sind, hervor, es 
heisst daselbst: „Es durfte wohl kaum eine Localflora der Steinkohlenformation 
in Beziehung auf die Mannigfaltigkeit der Gewachsformen sowohl, als auch auf
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ihre vorziigliche Erhaltung der fossilen Flora von Radnitz gleichkommen. S ehr' 
bemerkenswerth ist es, dass die Flotze der verscbiedenen Mulden in ihrer Flora 
eonstante Unterschiede zeigen, welche mit der Machtigkeit der Steinkohlen-Abla- 
gel-ung in enger Beziehung stehen. Die Localitaten der Mulde Von Wranowitz 
(Brass), welche die machtigsten Kohlenflotze birgt, zeiclinen sich durch eine 
verhaltnissrn3ssige Armuth an Filices (besonders Neuropteriden), hingegen durch 
sehr haufiges Vorkommen von Calaraiten und Sligmarien, denen sich anch nicht 
selten Sigillarien beigesellen, aus. Die Localitaten der Mulde von Swina aber 
ecthalten bei einem Reichtbum von Filices nur sparlich Reste von Calamiten, 
noch seltener Sigillarien, und am seltensten Stigmarien; dass die nachste Ursache 
dieser Erscheinung keineswegs in einer Zeitverschiedenheit, sondern nur in 
Ipcalen Verhaltnissen zu suchen ist,-versteht sich von selbst."

Zum S .ch lusse soil noch versucht werden die Art und Weise, in welcher die 
Ablagerung der Steinkohlenformation des Pilsener Kreises erfolgte, darzustellen.

Die geschichteten Gebilde, welche die Steinkohlenformation der oben ge- 
nannten Mulden aqsraachen, sind aus lymnischen Gewassern (Siisswasserseen) 
abgelagert worden ‘) , dafur spricht der gSnzIiche Mangel des Kohlenkalkes, 
ferner ihr Auftreten in einzelnen kleineren Mulden, die in ihnen eingeschlossene 
fossile Fauna, welche bis jetzt nur aus Landthierresten, wie sie oben erwahnt 
warden, so wie ihre fossile Flora, die aus LandgewSchsen besteht. Das M a t e r i a 1 e, 
aus welchen sie zusammengesetzt sind, lieferten die rings um die Mulden anstehenden 
Gesteine, so enthalten die Conglomerate nur Gerollstiicke von Kieselschiefern, 
verschieden gefarbten Quarzen und zum Theil Gerolle von krystallinischen .und 
silurischen Schiefern, wie wir sie in dem Liegenden der Steinkohlenformation 
antrelfen. Die S a n d s t e i n e  verdanken ihren Quarz .den Quarziten und quarz- 
reichen, silurischen und krystallinischen Urthonsehiefern, ihren Feldspath und 
Glimmer den Graniten und Porphyren.

Die Koh l en f l o t ze ,  deren vegetabilischer Ursprung iiberhaupt wqIiI jetzt 
keinem Zweifel mehr unterliegt, wurden vorziiglich von Stigmarien, Sigillarien, 
Calamiten und Lepidodendren, welche an den Orten, wo wir jetzt die Kohlen- 
tlotze finden, gestanden sein mussten, gebildet; dass dieses wirklich der Fall ist 
und die Pflanzenreste, welche die Kohlenflotze zusammensetzen, hier keinem weiten 
Tijansport unterworfen waren, wie diess in Kohlen-Ablagerungen anderer Lander 
der Fall ist, datiir spricht das Vorkommen a u f r e c h t  s t e h e n d e r  fossiler Baum- 
stamme, wie in dem Chonrfer Becken am Malikowetz-Teiche ^), im Pilsener Becken 
bei Nirschan und bei Wilkischen, in welchen letzterem Orte iin Hangenden der 
Kohle Calamiten-Stamme, mit ihrem unteren Theile aufrecht stehend und nach , 
oben umgebogen, zablreich auftreten. Nach einer Miftheilung des Herrn Mi ks ch  
>wurde anch im Becken von Brassj im Banderthon, ein aufrecht stehender Stamm,

*) Diess ist, bei siimintliclien Steinkolilen-Gcbildcn Ubhmens der Fall.
Graf S tern berg’s V?srsucb'’ein r̂ geognostiseb-botanischen Darstellung der Flora dcr
VoaweK* . t ■ t * ' i «. • n  ’
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welcher zu den Calamiten oder Equisetaceen gehdrt, aufgefunden *); ferner 
die scharfe Trennung derKoblenfliitze gegen ihreHangend- und Liegend-Schichten, 
die vortrefftiche Erhaltung der zartesten Pflanzenblatter, so wie |ptidlieh der 
Charakter der fossilen Flora dieser Becken selbst, welcher der einer Sumpf- tfnd 
Torfvegetation ist.

Der Vorgang, welcher bei der Bildung dieser Steinkohlenformation stattfand, 
mag folgender gewesen sein. Nachdem jene Schichten, welche wir jetzt als die 
Liegendschichten der Steinkohienflotze finden, abgelagert und zum Theil trocken 
gelegt waren, entstanden fiber denselben zuerst die Stigmarien, deren Reste fur 
die Liegendschichten der Fliitze bezeichnend sind, und die wir bei Wilkischen, 
Dobran, Hniemetz u. a. 0. zahlreich in den dortigen Liegendschichten finden, 
auf diesen wucherten die fibrigen Pflanzen, als Sigillarien, Calamiten, Lepidodenr 
dren und Filices empor, bis sie von den in den Hangendschichten auftretenden 
Gesteinen bedeckt wurden. Welche Ursachen aber die erfolgte theilweise 
Trockenlegung, so wie das spatere Eindringen der Gewasser in die Kohlen- 
mulden, durch welche das Materiale, aus denen die Hangendschichten der Stein- 
kuhlenformation bestehen, herbeigefuhrt und abgesetzt wurde, bedingfen, darfiber 
ist es bisher noch nicht gelungen, genugende Aufschlusse zu erhalten.

Dass die Zeit der Ablagerung der Schichten, welche die einzelnen Mulden 
ausfflllen, in die Steinkohlenperiode fallt, ist langst erwiesen. Es muss aber ein 
langer Zwischenraum zwischen der Bildung der Liegendschichten der Stein- 
kohlenformation, welche der u n t e r e n  Abtheilung der silurischen Gebilde ange- 
horeh, und zwischen der Bildung der Steinkohlenformation selbst verflossen 
sein, da in diesem Zwischenraume die obere Abtheilung der silurischen Formation 
entstanden sein musste. Auf eine solche Zwischen-Epoche weist auch die grosse 
petrographisclie Verschiedenbeit der Liegendschiefer und der Gesteine, welche 
die Kohlenmulden ausfullen, so wie deren abweichende Lagerungs-Verhaltnisse 
bin. Fur die Kohlenbecken bei Radnitz insbesondere wurden von Dr. C. v. 
E t t i n g s h a u s e n  folgende Resultate, welche sich, aus den in seiner obeh er- 
wahnten Abhandlung angefiihrten Thatsachen ergeben, aufgestellt:

1. Die fossile Flora von Radnitz besteht aus Landgewacbsen.
2. Die vorweltliche Flora von Radnitz fallt der Steinkohlenperiode zu und 

bekleidete das Innere einer grosseren Insel, in welcher sich mehrere klein^re 
Binnenseen befanden. In diesen fand die Ablagerung der Steinkohlengebilde Statt.

3. Den nordlichen und nordwestlichen Theil dieser Insel hat eine weniger 
Oppige Vegetation (in welcher Farrengewachse vorherrschten) bedeckt als den 
sfidliclien und sfidiistlichen Theil, wo sich die Stigmarien- und Calaraiten-Walder 
ausbreiteten.

4. Die vorzugsweise Steinkohlenmassen erzeugenden Gewachse sind die Stig
marien und Sigillarien. Diesen folgen die Calamiten und Lepidodendreen. Die 
Filices aber nehmen an der Steinkohlenbildung einen sehr untergeordneten Antheil.

Corresponclenz-Blatt dcs ininfcpalo(fiscli-l>otanisclieti Veroioos in Regcnsbnrgi,»Nr»9, 1847-.

    
 



K enntnis^der StCmkohlen-Formation itn Pllsener K teisc/m  BShmcft. '■ 2 75
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7 SO \  f a ta rk  \  \ n » i f  i f  l_ » c h ie f r if^ 10-9 22-85 3164 10-1
8 S 1 Edien V. Stark. Von dcr First . , 5-2 ' 20-70 4678 11-2
9 V J „ Vom Mittelflotz , 3-7 21-80 4927 10-6

10  ̂f „  „  VonderSoble. , 11-7 20-00 4o‘i0 11-6
11 I ,; « In Jalowzin . . . 7'5 21-20 4791 10-9
12 ' Herrn Moser bei Senetz . . . . 6-8 21 -.20 4791 10-9

13
II. Aus deui Merklincr Bccken.

Gewerkschaft Neugedein. Aus .dem 
2. Flotz, obe'rc Abthcilung .  .  . 4-5' 21-80 4927 10-6

14 Gewdrkschaft Neugedein. Aus dem 
2. F16tz, uiitere'Abthcilung .  .  . 1 7 0 24-20 . 5469 9-6

15
III. Aus den Bccken bei Radnitz. ’

^  , w  (' Grafcn Sternberg .  .  . 4-5 23-65 5345 9-8
16 g S - f j  • «  \ Herrn Salinger . . . . 2-2 ■ 23-45 5299 9-9

■ 17 •g a  S < 2  < Edien v. Stark................ 9-4 21-75 4913 10-6
18 a  j Grafen Wrbna................ 13 7 23-33 3277 9-9
19 >  ̂ „  Wurmbrand. .  . 20-0 20-30 4633 11-3
20 Becken von Chomle. Gewerkschaft d. 

Grafen Sternberg......................... 3-2 22-33 5031 10-4
21 Becken von Skaupy. Gewerkschaft d. 

Herrn Jahn ...................................... 7 0 21-70 4904 • 10-7

E i s e n s t e i n - P r o b e n .  Proc. mctaii.
>■ Eiaens.

Spliarosidcrit. Hangcnden derKoliIe bci >Iantau........................................... 40-3
» »> r> r, « Nirsclian.......................................32-2

■ „ „ „ des 3. Flotzcs im Merkliner Be«ken................. 18'^
> „ » Becken von Brass. Aus den Maschiannschacht dcr Gewerk-
. schaft Salinger................. ■.......................................................................... . 36-2

Bother Thon-Eiscnstein. Im Kohlensandstcin im Grabcn bei Badlowiti . . . 25'7

B a r o n ic tr lsc lie  H oh en in essan gc ii.
Die folgenden Hohenmessungen warden von Herrn Bergrath Czjzek und von 

mir im Sommer 1854 bei der geologiscben Aufnahme in dem mir. zugetheilten 
Gebietc ') mittelst eiues K a p p e l l e r ’scben Hohenbarometers ausgefiibrt. Die 
Berechnung der folgenden Hohen wurde durch die freundlicbe Vermittiung des

*) Die Begranzung desselben gab ich in meinem ersten' Aufsatzc in diesem Jahrbuche, 
VI. Band, 1853, 3. Heft, Seite 580. . •

K. k. geologisohe BeichsansUU. 7. Jabrgang. 1836. II. 36

    
 



FerdiDMid s, pcitrag^ zur gt^gnostischciv

Pirectors der k. k. Montait-ljehranstaU'zu Pribram, Herrn J. Gcimm«i von welchen\ 
.^elbst die baroinetrischen Gegenbeobachtungen stammen,' besorgt. •

, Eine Niveau-Karte, welche ich fur das Aufnahmsgebiet î i] entwgrfen ver- 
Sttchfe, ergab.eine ziemlicb regelmassige Vertheilung der Hoben« die sich. bi 
funf Abtheilungen bringen lassen, namlich:

I. Abtheilung, Hohen von 800— 1000 Fuss,
II. „ „ « 1 1 0 0 -1 2 0 0  „• -

HI. „ „ „ 1300— 1400 „
IV. „ •„ „ 1500— 1700 „
V. „ , » » 1800— 2000 „ und darQber. . »

Das Terrain mit den Hohen der I. und II. Abtheilung debut sich von Pilsen^
einerseits langs der Beraun, andererseits zwischen der Angel und der Mies aus;. 
es wird von einem breiten Streifen, welcher Hohen der III. Abtheilung entbhU, 
umschlossen; ebenso bildet wieder jener Theil mit Hbhen der IV. Abtheilung 
einen Gurtel um das Terrain der III. Abtheilung. Hohen der V. Abtheilung kommen- 
nur an einzelnen Punctenin dem Gebiete der Hohen der III. und IV. Abtheilung vor.

Es steigt somit von Pilsen aus die Bodenfliiche terrassenfdrmig alhnalig’ an. 
In Bezug auf die Hbhenvertheilung in den einzelnen Formationen ergibt sich. 
dass die ■ ■ . /

Steinkohlenformatioii v o n ..............  900— 1200 Puss,
Etage D der Silurformation von 1300—2200 „
Elage B „  „ „ 800— 1700 „
krystallinische Formation von . . .  1100— 2400 „ emporsteigen.

A .
I Wiener KUfter.

Angelfluss bci Janowitz, SW.
Klattau................. ................... ’aiOO O L.

„ bei der Gallmuhle.W. Klattau 198 L. 
„ bei Tajanow, W. bei Klattau. 190’7 L.

bei Malechow, N. Klattau . . .  190*0 L. 
„ bei Swihau, N. Klattau . . . ; . ,  187*9 L. 
„ bei der Lischitzer Muhle, N.

Pfestitz....................................  176*3 L.
„ bei Stienowitz, $. P ils e n .. . . 165*2 L. 
„ Einmundung in die Radbusa . 156*0 L.

Amplatz, Dorf, Kapcile............... 210 * 0 L.
St. Anna, Kirche, SO. Dubran . .  211*7 L. 
Auhlawa-Bach in Gibacht, 0 . von

Kladrau.....................................241*3 C:
Auherzen, Kircbe, NW. Dobfan . 170*0 L.

» .
St. Barbara, bei Szckerzan, N.

Stankau, SW. von Staab ____ 240*5 L.
Baudawka-Berg, W. von Chlistau 376'*7 C. 
Beraunflnss an d. Strassen-BrQeke

bei Pilsen................. ..............  147*10.
Bieletsch-Berg, W. von Swihau . 366*2 L. 
Bila-Muhlen, Bach, NW. vonNeu*

gedein.......................................214*0 L.
BilocowerWald, am Rucken, SW.

Chudenitz................................  357*5 L.

I W iener

Birkeln-Bcrg, N. Chitieschau . . .  194*3 C.
Bitow-Berg, SI von Polin.............  375*1 L.
Borek am Bache, 0 . Rokitzan . . .  188*7 L.

„ M. H.; 0 . Rokitzan.................. 190*7 L.
Bory-Feld, Kapelle, SW. Pilsen . 176*5 C.

„ -Wald, bei Griinhof, SW. von
P ilsen .................., ................... 190*1 L. ,

Bohmerwald-Berg, N. Kapsch, S.
Kladrau..................: ...............r 278*9 0*

BraUnschauer Wald, Rucken-----  406*4 A "
Brennporitschen, Gasthaus, zu  ̂ ‘

ebener Erde*...........................  208*4 0.
„ Kirche....................................... 214*6 0.

Brennporitscher, Bach bei Brenn- *
poritschen ...............................213*5 0 .

„ Bach bei Nezwiestitz.............  188*9 L.
Brcstowilz, Kirehe........................  207*8 0.
Bfezina, O.'alte Burg.................... 266*8 L.

„ S. der Berg bci Brezina.........  295*0 0.
Brno-Berg, W. von Lhotta . . . . *.  363*3 L. 
Bukow-a, Kirehe,.SW. Merklin.. .  317*8 L. 
Buschberg, Ruine..........................  30[5*4 L.

C .
Oarlowitz, Maschinenschaclit beim

Zinkbergwerke........................  250*0 L.
Chlistau, der Berg SW. von

Chlistau, S. Klattau . 378*6 0 .

    
 



Kcimtniss tier Steinkohlcn-Forniation ira 1‘ilscnct Kro.isc to Biihm«n.

W iener KUflcr.

Chlistau, Kifche?........... ...............26S-8 C.
Chlutn-Berg, N. P ilsen.. ,  < 4«l, . .  216'0  L.
Chotischau, K irche...................... 182'0 L.
Chudenitz, Gasthaus 1. Stock . . .  260-1 L. '

Kirche............................... 249-6 L.
„ dcr Berg SW. von Chndenitz 297-8 C.
„ Anhohe 0 . von Chudenitz . . .  309-1 C.
5rjBerg N. von Clnimska, 0 . von

Chudenitz...............  .............  330 - S C.
„ Berg SW. von Chumska, 0 .

von Chudenitz............... 334-3 C.
Chudinitzer Forsthaus am Bache. 229-3 L. 
Chwalonitz, Berg W r von Chwa-

■ ionitz. SOS. von P ilsen .'277-9 C.
„ Kirche......................................  238-7 L.

^ icow , S. Miroschau, 4 Klaftei-
hber der Bachsohle . . . . . . . . .  282-0 L.

Cillina-Berg, W. von Rokitzan . .  267 - 5'L. 
» Steinbruch, von Rokitzan. 230-8 L.

D.
DeyscUina, K irche..................   178-6 L.
Uneschnitz, Kirche, S. Dobran. . .  191 -2 L. 
Dobmv, am schwai-zen Bache . . .  204-7 L.

„ der Berg N. von Dobfiw . . . .  233-4 C. 
Dobrowzner Hohe, NW. von

Dobran........... ......................... 188-8 L.
Dobran, Kirche..............................  170-6 L.

„ Gasthaus zu ebener Erde. . . .  164 - 0 L. 
Dobraner Riicken, zwisch. Dobran

und Dneschnitz ........................  200-2 L.
Dominicancr-Wald bei Pilsen . . .  194-3 li. 
Dresslawitz, der Berg 0 .- von

Dresslawitz..............................  286-8 L.
Dreweny-Bach bei Klattau.........  193-9 L.

K.
Ellliotten, Berg S. von Ellhottcn. 238-0 C. 
Elschstin, Kirche, W. von Ko-

lautsciicn................................  202-8 L.
„ am Bache, W. von Kolautschen 208-7 L.

Gaisberg,'Eisenstembau,NO.Mies 246 "6 L, 
G^na, Kirche, W. von Tuschkau 203-6 L. 

„ der Berg, S. von Gesna'.. . . . '  244-8 C. 
Gibacht, Kirche, 0. Kladrau . . . .  203*2 L. 
Glasbiltten, Berg SOS. von Glas-

hiitten, SO. von Radnitz . . . . '  329-0 C.
• Gyrna-Berg, SO. Mies.................  273-3 L.

H.
Herwasska-Berg, SW. UHitz . . . .  233*7 L. 
Hluboker Sattel, an der Strasse

SO. von Neugedein. ...............  303*7 L.
Holaubka, NO. Rokiizani Gast-

hauS zu ebener Erde . . . . . . .  219-4 L,
Honotitz, am Bache, W. von Staab 198*4 L- 
Hubenau, Berg, 0. von Hubenau'. 366-3 C. 
Hurka-Berg bei Merklin............... 247*0 L.

»
St. Jakob, S Rokitzan............... 241*1 L.
Janowitz, Kirche,.SW._ Klattau.. .  208-2 C. 
Jezow, Kapelle, NW. Swihau . .■» 234*8 L.

Wi#net Klafter.

K .
Kanitz, Gasthaus zii ebenet- Erde 220*7 L.

„ am Bache z,wischen Kanitz
und Minowa . . . ' ......................  204*3 L. ,

Kapsch, Kirche, S. Klattau.........  233-3L .
Klabawa-Bach unter dem AVege *

bei Neuhutten, NO.. Pilsen.. . '  143*3 L.
Kladrau, Kirche............................. 207-8 L. '

„ am Bache bei Giebacbt......... 193-3 L.
Klattau, Gasthaus 1. Stock . .  . 207*7 L. ‘

„ Jesuiten-Kirche......... ............  209*0 C.
„ Dreweny-Bach unt. d. Briicke

der Reichsstrasse........... 193*6 L.
Klenau, hochst. Punct d. Berges 280-3 L. 
Kokotsko-Berg, NW. Rokitzan . .  245*9 L.
Kolautschen, Kirche...................... 233-3 L.'
Kottiken, Kirche, NW. Pilsen . . .  201-2 L.

„ nordliche Anhohe.................... 224*6 C.
Kosolup, Kirche, AV. Pilsen......... 170*6 L.
Kosteizcn, Kirche, SO. Kladrau.. 248*2 L. 
Krenitz, am Bache, NO. Chudenitz- 208-8 L. 
Krenowa gegen Tranowa, W.

-Stankeu..................................  184*9 L.

If.
Laucim, Kirche, SO. Neugedein . 263-3 L.
Lhotta, Kirche SO. Radnitz.........  233*3 L.

„ S W .  Rokitzan..........................  223-3 L.
Litohlau. Berg SAV........................  223*0 C.

„ BergNW..................................  238-2 C.
Littitz, Kirche ..............................  187*4 L.
LittitzcrKohlenbergwerk,Stciger-

Wohnung ................... ■...........  138*9 L.
Lochotin-Berg, NW. Pilsen......... 206-4 L. -
Lochutzen, Berg N......... ..............  228*4 C. >
Loretto, Kirche, S. Klattau......... 243*6 L.
Lucitz, der Hiigel SAV...................  273*8 C.
Liikawetz (Ober-), Gasthaus zu

ebener Erde ............................  194-8 L.
(Unter-), Kirche.................... 174-1 L.

m .
Malchow, Udhe d. Sti-asse zwisch.

Malcliow und Gezow,.W. von
Swihau............. ...'................... 300-0-L.

Maleschitz, Eirche, W. Pilsen . . .  167*8 L. ' 
Malonilz, Schloss,.N. Welhartitz . 313*9 L.
Marienfels, N. von Mies............... *266'7 U.

.Maria Heimsuehung, Kirche, NW.
Rokitzan........... ....................... 223 * 4 L.

MariCnhiitte in der Wittuna, bei
Merklin.....................................  262-8 L.

Marienruhe, 0 . Stiablaii.. . . . . . .  232-9 L.
Martin, St., Kirche. am Hurka-

Berg bei Klattau.....................  231-3 L.
Mausberg bei Mies........................^ 1  -7 L.
Merklin, .Gasthaus zu ebener

Erde.................... •................... 213 -2 L.
„ Kirche..............    198*5 L.

Meschno, Kirche NO., S. Rokitzan 282*8 L.
„ -Bach, S. Rokitzan ............... 297*3 L.

Mies, Eircbe.^............................... 203-8 L.
„ G^tbans zu ebener Erde . . .  21^6*4<L.

36*

    
 



278 I Fcrdinaiul v. J.idl. BcitrSge ziir geognostischcn
Wl«*ncr Klattffr.

236 1 L. 
178-8 L. 
164-9 L. 
162-S L.

ISS L  
227-2 L. 
2»o-2L.

113-4 L.

276-5 U

Mlesi bei d. Langebzugei- Zechcn-
haus, SO. von M ies,...............

„ -Fluss, bei Mies ....................
* ^  bei "Wuttau, 0 . Mies*.. . . .
„ „ bei TusclikauA..................

I  „  bei dcr Muhle , \Y . Pilsen 
* ober del-Webr. ...........
Mirbschaii, Kircbe............. .. ... ....
Mjl-Bcrg, NO. von Kuppau . . . . .
Mogolzen, NO. Bischofteinitz,

NW. Stankau . ......................
' Jlokrausch, der Berg SW. von 

Rokitzan...................................

Na Pohodnize Berg, 0 . Pilsen . . .  242-7 L.
Nemzitsch, Wasserscheidezwiseh.

Nemzitseh und Messholz . . . .  466-0 L. 
„ Gastbaus zu cbener Erde, NO.

Neiigedein..............................  265-2 L.
Neugedein, Gastbaus zur Post zu

ebener Erde............................  230-3 L.
„ Kircbe bei AItgedein.............  246-9 L.
„ Wasserscbcide zwischcn Neu- • 

markt und Neugedein...........  264-1 L.
Neogedeiner Zecbenhaus in der

Wittuna............... ..................  2 7 M  L.
NeuhSusI, Berg, N. NeuhSusI, N. '

von^Merklin............................  225-7 C.
Neumarkt, Kircbe.............232-8 L.

„ am T eicb e .............................. 221-7 E.
NiemcikerForstb.,SW, Rokitzan. 212-1 L.

O.
Ocbscnberg, NW. von EllhoUen,

N. von Dobran ...................... .. 185 - 9 L.
Ostrazin-Bach, W. Mies. . . . . . . .  234-8 L.

P .
Pani Hora, NO. Mcrklin.........J. .  248-4 L.

„ nordliehe Kuppe..................... 238*6 L.
Petersdorf, der Berg N.................  245-3 C.
Pilsen, Kircbe................................  154*8 L.

n Gastbaus zur Kaiserin von 
Oesterreicb zu ebener Erde . 151-6 L.

Pilsenetz, Kircbe, SO. Pilsen. . . .  170-8 L. 
„ amUslawa-Bacbuni. d.Briicke 163,-3 L.

Polenka-Bach zwischen der Bili- 
Muhle und Bolkdw, SO. von
Chudcnitz................................  213-7 L.

, Polin, Kircbe................................  237-3 L.
„ -Bach bei Polin........................ 218*9 E-
„ „ bei der Litti-Miible . . . 2 1 - 0 - 5  L.

Pordraschnifz, NO. Bischofteinitz 190*0 L.
Pfikositz, Berg SO ;................   ‘304*4 L.
Ptenin, Anhobe zwischen Ptenin

und Birkau..............................  248*1 E.
„ Schloss, S. Merklin . . . . . . . . .  218-4 L.
„ Berg, S. Merklin........ v .........  245-0 L.

R.
Radbusa bei Staab unter der r

Brucke....................................... 170-6 L.
„ -Fluss bei Stankau................... 182-5 E.
„ bei derHollnischnerMQhIc 175-.8 L.

Radbusafluss b. Rridzeu.W. Staab 174*7 L.
„ an der Brucke bei Dobi-an 169-8 E
„ „ bei Mantau............. ' . . . . .  169*0 E.

Radina-Berg, alte Burg, S. von
Pilsenetz............................  288*7 fc

„ „ der Derg N W . . . , ..............217*0 L.
„ „ derBergvomobigennordl.

gelegen..................................215-8AI-
Radlowitz, der Berg W._............... *244-0 C.
Rakowa. dcr-Berg W.................... 276-5 C.

„ der Berg NW...........................  273-6 C.
Rakom, NW. Klattau, W. dem 

Dorfe Rakam bei den grossen
Kieselschiefer-Felsen.............  286-1 E.

Rehbcrg bei Ptenin ......................  274*8 E.
Kuppau, Kircbe............................. 234-0 L.4),
Rokitzan, K ircbe.........' . .............. 188*6 E.

„ Gastbaus 1. S to ck .................. 180-0 E.
„ am Bache....................................179*8 E.

S.
Schlowitz, Dorf, Kircbe......... -  . .  294-0 Ê
Schmalzbcrg, W. Staab............. .. 211-3 E-

NO. von Littitz................. ...... 189 0 E.
Swihau, Gastbaus au ebener Erde,

N. Klattau................................. 190*8 E.
„ Kircbe, N. Klattau.................. 190*8 E.

Sekrzan (Ober-), Kircbe, OSO.
von Kladrau - ..........................  196*7 E.

Sedletz, Bergkuppe N...................  239*0 E.
SenetitzerWald, SO. von Giebacbt 261*1 E. 
Skaly-Berg, NO. von Kakcycow,

S. von Rokitzan......................  303*1 E.
Skoritz, Kircbe, SO. Rokitzan.. .  281*5 E.

„ der Berg N................................ 298 2 C.
Smrei-Berg, W. Stiepanowitz . . .  285*1 E.
Solislau, Kircbe, 0 . Mies.............  243*0 E.
Srbitz-Bach bei Ober-Kamenzen,

SW. Staab........................  201-1 E.
„ „ W. bei Stirchlowa, 0 . von

Stankau . . ' .............  .............  202*0 E.
Staab, Gastbaus 1. S tock. 165-5 E.

,  Kircbe..............    177-0 E.
Stadt-Berg, SW. Pilsen........  227*0 E.
Stadtl-Bcrg, NW. Pilsen .............  232*3 ft
Stahla-Berg* nSrdlich der Pyra-

mide. O'. Dobran........  245*5 L .,
. „ „ hochster Punct......... .... . •266-2 E.
Stanetitz, die Anhbbe N............. '. 214*4 C.
Stankau, Kircbe..................... 184*3 E.

„ der Berg SO............. i . ..........  220 * 8 E.
Stepanowitz, der Berg zwischen

Stepanowitz iindTodnik . . . .  256*9 C.
Stiablau, Kircbe .......................... 174*1 L.
* „ Gastbaus zu ebener Erde . . .  176*3 E.
Stienowitz, Kircbe................   175*6 E.
Stirchlowa, Gastbaus zu ebener

Erde, 0 . Stankau............. ...... 241 - 3' E, ,
Stramehy-Bcrg, N. Swih.*\u. 275*8 E.
Straschka-Berg, 0 . v. Pleschnitz, '

W. Tuschkau...................  218-3 C.
SlfibinerBerg, S. Ruppau. . . . . . '  271 -8 E.
Struhadl, der Berg NW. 352-7 C.
, a der Berg S . . . .................     319‘3 C,

»
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Kenntnigs der Steinkohlcn-l'onnation im Pilsoncr Krcise in Bohmcn.

Sweikowitz, Antoni-Sclinchtkran'/.,
NO. Rokitzan ..... .....................  200-0 L.

T .
' T<)nnenbcrg,Kirche, S.Neugcdein 217-9 L. 
Teinitzl, Kirclie, S. Klallau . .  v . . 269-0 L.

„ Schloss, S. KUttau.................  268-3 L-
Teselikow, dcp Bei-g SO.. 276-1 C.

„ (Icr Bei-g NO............. ..............  307-3 C.
TieehlowWz, NW. Mies............... i 220-2 L.
Tiegl-Bcrg, SO. LiUitz...............  203-4 C.
Ticnowitz, Kirclie, NO. von Bpemii-

poritsclien................................  266-6 L.
Timakow, S\V. Rokitzan............. 204*2 L.
Tlusta Hora, S. Stahla Horn......... 245-9 L.
 ̂Trentsch, 0 . Cliudcnitz, am Doi-f-

te ich e ............................ ’......... 244-5 L.
Trnj-lierg, SW. Staab...................  266-3 R.
Ti-ojaiiberg bei Timakow............. 234-5 L.
Trpist, sudl. demDorfe amBache 203-2 L. 

„ Gastbaus zu ebener Erde . . .  248-7 E. 
Trsow, der Satte? siidlich . . . . . .  314-2 E.

" Tsehernotin, SW. Dobfan........... 170-0 E.
Tiihost-Berg, NW. Swibau.........316-5 E.
Tuschkau, Kirche, N. Sbaab . . . .  197-4 E. 

_ am B ache................................  193-3 E.

Untcr-Skala-Berg,N.v;Tienowitz 295-2 C,
Usiaiva-Bacb bei Stiablau........... 163-3 E.

„ „ bei Pjlsenefz.....................  169-3 L.
W .

Weipernitz, Kircbe, WSW. von
P ilsen ....................................... 170-8 L.

Weipernitz, AnKSbc NW. . . . . . . .  203*0 L.
Weiizelzeche, SW. Rokitzan . . . .  266*6 L.
Wagrow, der Berg S., von Dolan

NO.............................................  232-8 L.
Wickowitz, der Berg W.,

Polin SO. ................................  190-6 C.
„ der HugelSO., vonKlattau W. 280-0 C.

Wildstein, Rtiine, Siablan...........  249-3 E.
Wilkiscben, IC ĉhenbaus der Ge-

werken'Alfred........................201-'}'L.
„ Gastbaus zu cdt.ener Erde. . . .  193-4 E.

Wittuna, Gastbaus zu ebener
Erde........... .............................  247-5 L.

„ Berg, N. Stirchlowa...............  278-5 L.
„ Wald, N. das Jagerbaus......... 246-2 L.
„ .lagerbaus................................  248-2 L.

Wolfgang, St., Tbnrm, bei Cbu-
denitz.......................................301-0 E.

Wosecka Wrch, N. Rokitzan . . . .  206-9 E.
Wossek, Kirche........................... 204*1 L.

„ R uine.......................................  208-8 E.
Wostrocin, Kirche, NW. von Ko-

iantschen................................ 194-1 E.
Wranbwa, Kohlensebacbt, NO.

Mies...........................  194-7 L.
Xt.

Zaboran anv Bache, NWN. von
Neugedein................................. 305-7 L.

Zebbau am Bache, N. von Mies . .  236 9 E.
Zdiar, Stollenmundloch der Fer-

dinancJi-Zeche, NO. Rokitzan. 241-8 L.
Zwug, an der Strasse bei Chotie-

scbau.........................................186*0 E.

III.Berieht fiber eiiiige in den Sudeten, in den Bieskiden und im westlichen Miihren aiisgeftihrle Hohenm.essiingen.
(Als Fortsetzu'ng der frOhcren Bcrichle fiber Hobcnmessungen in diesem Jahrbuche.)

Von Karl K o f i s t k a ,
Vrurcssor am k. k. polylechtiiseben Inutituto in Bras'.

Im Sommer dea verflosseiien' Jahres (18SS) erhielt ich vqn der Direction 
des Werner-Vereines in BrQnn abermals eine Einladung, einige Hohenmessungen 
in Mahren und Oestew.-Scldesien.auszufahren, und zwar erschien es als beson- 
ders wunschensivertli, eine Durchschnittslinie durch die Sudeten von Westen nacb 
Osten zu ftihren, tbeds als Basi.s fur kunftige Detailarbeiten, theiis zur Reduction 
des Niveilements der Gabler Strasse auf den Meereslwrizpnt, ferner im Tescivnev 
Kreise so viel als moglich. Hohenbestimmuugen-zu maehen, und zwar im Einvei'- 
nehmen mft Herrn Ludwig Ho h e n e g g e v ,  dem riihmlichst bekannten Director' 
der erzlijerzogliclien Berg- und Huttemverke in Teschen, welcher die geogno-' 
stische Beaibeitung dieses Kreises, oder vielmehi* einc Revision seiner bererts 
^macbtenFop^hungeaun^dieVolUndungded’selbenubernommen batte, Ausserd'em
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wurde mil* auch die Berechnung der von dem Herrn Bergrath F o e t t e r l e  und 
HeiTfl W o l f  im Jahre 18S4 vnd 185S im westKchen i^aliren. gemachten baro' 
raetrischen Hobenmessungeli ubertragen.

Der folgende Berieht enthalt daher;
A. Trigonometrische Dohenmessungen in den Sudeten 4ind Bieskiden, aus- 

gefiihrt und berechnet voin Verfasser. Dieselben umfassen die Umgebungen von 
Hohenstadt, Schonberg, Zbptau’, Altvater, Freudenthal, Troppau, Mahrisch-Ostrau,' 
Orlau, Teschen, Trzinietz, Uslron, Jablunkau, Morawka, Ostrawitz, Friediand, 
Friedeck und Weisskircben. DieseHobenbestimmungen entbalten 331 Messungen 
von 302 verschiedenen Puncten (da mehrere Puncte der Controle wegen zweimal 
geraessen warden). Hierbei dienten 29 Puncte als Aufstellungsorte oder Standpuncte. ̂

B. Barometrisclie Hobenmessungen in den Sudeten und Bieskiden, ausge- ' 
fiiibrt und berechnet vom Verfasser. Dieselben erstrecken sich auf die bereits * 
unter A) angefuhrten Umgebungen und wurden zum Tbeile dort vorgenommen,* 
wo die Natur des Terrains die trigonometrische Messung als schwer ausfiihrbar 
voraussehen Hess, also in Schlucbten und engen Thiilern, auf bewaldeten Kuppen
u. s. w. Diese Messungen enthalten 74 Puncte.

C. Strassen-Nivellements in den Sudeten und ihren Auslaufern, auf dieSee- 
hohe reducirt nach den vom Herrn k. k. Baudirections-lngenieur H o l z e r  in 
Brunn zusammengestellten Nivellements und gezeichneten Profilen, und nach 
eigenen Messungen vom Verfasser. Enthalt a) die Strasse von der bohmischen 
Gr3nze am Mittelberge flber Schonberg, Freudenthal bis Jaktar bei Troppau mit 
54 Puncten; A) die Strasse von Deutsch-Lodenitz fiber Freudenthal, Zuckmantel 
bis an die preussische Granze, mit 25 Puncten.

D. Barometrische Hobenmessungen im westlichen Mahren, ausgefvihrt im 
Jahre 1853 vom (dermaligen k. k. Bergrathe) F. F o e t t e r l e  und Herrn Wo l f  
und berechnet vom Verfasser. Enthalt die Umgebungeo von Gross-Bittesch, 
Gross-Meseritsch, Regens, Iglau, Saar, dann Namiest, Eibcnschutz und Rossitz, 
mit 202 Messungen und 170 Puncten.

E. Barometrische Hobenmessungen im westlichen Mahren, ausgefiihrt im 
Jahre 1854 von den eben genannten Herren und ebeufalls berechnet vom Ver- < 
fasser. Enthalt die Umgebungen von Kriknau, Bobrau, Neustadtl, Ingrowitz, 
Bystntz, Daubrawnik, Kunstadt, Dels, Blansko, Tischnowitz, mit 318 Messungen 
umf 258 Puncten (weil mehrere Messungen in D und E  sich manchmal auf eincn 
Punct beziehen).

Im Ganzen enthalt daher-dieser Bfericht 1 0 0 4  M e s s u n g e n ,  w o d u r c h  
' die Seehohe von 8 83  P u n c t e  n in Mahren und Schlesien bestimmt wurde. Der 
, Berichterstatter kann bei dieser Gelegenheit nieht umliin, fiir die lebliafte Uiitef~ 

stutzung, welche in vielen Gegendem seinen Messungen zu Theil wurde, hier ■ 
jseinen Dank auszusprechen, namenfiieir aber war es die enhenogliehe Giiter-i 
Berg- und Forst-DireCtion in Teschen, welche in jeder Art und Weise seine 
Arbeiten auf das krtifti^ste forderte und ihm in der Person des erzhei-zogl. Mark- 

' . scheiders Herrn Fa l l aux  einen Begieiter zur Seite.gab,-tvelehej* durch seinj .
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gfeognostisclien Localkenntnisse in jcnem ziemlich schwiei'igen Terrain die Orien-'^ 
tirung, sowie die Auffindung geogiiostiscli und erographisch interessanter Puncte 
wesentlich erleichterte.

• Was die trigpnometrischeu Messungen betriflft, so warden sie ganz nacli
vjene* Methode, wie der Verfasser dieselbe bereits in frflberen Berichfen aus-

fiihrlich auseinandergesetzt batte, vorgenommen; mir zutn Messen der Vertical-
Winkel'bediente er sicb diesesmal eines neuen. von ihm cOnstruirten und in dev
Werkstatte des poiytechnischen Institutes zu Prag verfertigten Inslrumentes,
welches im Wesentlichen auf deth Principe der Reflexion berubt, und dessen aus-
■fuhrliche Besebreibung demnS^ebst am geeigneten Orte erfolgen wird. Die zur'
tleduction auf die Seehbhe beniitzten Trjangulirungspuncte sind mit A bezeiebnet
und die fur dieselbe angegebene Seebohe in Klaftern beigefiigt.

‘ 'k. Trigonom etrische HShenmessangen in den Sudeten nnd Bieskiden, aus>
. .  gefhhrt and berechnet vom Terfasser.

Standpunct Nr. I. Anhohe siidlich von HOHENSTADT, fistlicb von Skalicka. , 
Mittlere Seebohe des Stand'pOnctes (Ocular d. F.) aus Nr. 1, 2 dann II Nr. 1 . . .

17511 Wien. Klafter. •

Visur auf:
Gemessen: Berechnete Werthe:

Vortical- ■ 
Winkol

HoHzon-
tal-

Distanx
Huhea-
untcr-
schied

Cor
rec
tion

corrigirter
Hdheniinter-

scliicd
Seehohe in 
W. Klafter

1 Gross -  Heilendorf, Kirche,, Basis (4  1 5 3 -7 6 )........... 0“34'20' 2370 23-67 0-72 -  22-93 176-48Stdp.
. 2 BergTrlina, Kuppe (4273-91) 2  12  10 2630 101-16 0-89 +102-05 171-86Stdp.

3 Hohenstadt, Kirche am Platze 1 25 0 960 23-74 0-13 — 23-61 151-30
4 Lesnice, Kirche, Basis 0 42 10 2390 29-32 0-74 — 28-58 146-53.
a Leselie, mittl. Hohe d. Ortes. 1 8  0 1790 33-41 0-41 — 35-00 140-11
6 Diibieckd, .Kirche', Basis . . . . 0 23 30 3800 26-35 1-87 — 24-48 130-63

.7 Aussce, Schloss, Basis......... 0 5 40 6170 10-17 4-93 — 5-24 169-87
8 Raabe, Dot-f, mittlere Hohe

Acs O rtes.. . . . . . . . . . . . 0 36 10 2890 30-40 1-08 — 29-.32 145-79

Btandpunct Nr. II. Am Berge HAJECBK, siidlich vom [)orfe Zborow bei
Sehildberg, siidlicher Abbang. Seebohe des Standpunctes (Ocul. d. F .) ' aus

Nr. 8 , .  .314-02 Wiener Klafter. 1

‘ 1 Stimdpanct Nr. 1 bei Skalicka l'’47'20* 4470 139-60 .2-58 —137-02 177-00 .
2 SchWiilbogen, Oorf, mittfere

Hiiuser............... .............. 4 49 20 1200 101-23 0-19 —101-04 212-98
3 Watzelsdorf, obere Hauser.. 3 29 4(1 1840 112-33 0-43 —111-92 202-10
4 Drosenau, Kirche, Basis . . . . 0 38 0 2560 28-30 0-84 — 27-46 286-56
3 Berg „na hranieieh", Kuppe. 0 2 10 2040 1-28 0-54 — 0-64 313-38
6 Jeedel, Kirche, B asis........... 2  8 10 1610 60-05 0-34 — 59-71 254 31
7 Niveau derStrasse amStadt-

teich be1 Hohenstadt . . . 2 25 40 3800 161-10 1-87 -1 5 9 -2 3 154-79
Gr.-Heilendorf. Kirche, Basis 2 37 30 3540 161-87 1-61 -1 6 0 -2 6 314-02Stdp.

9 Koweiiz, mittl. Hohe des Ortes 3 58- 40 2310 160-63 0-69 —139-94 134-08
10 Kolleschau, mittl.Hohe d.Ortcs 1 32 40 4800 157-36 2-98 —154-48 159.54
1 1 Waidkuppe siidostl. v.Zautke 0 43 40 3080 64-33 3-34 — 61-19 252-83
12 Zautke, Dorf* tmtere HSuser. ? 14 40 4320 1«9'31 2-41 -♦ -4 147-12
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^tandpunct Np. III. Am Berge HA.IECEK wife Nr. fl. Nordlicher Abliang, untcl*- 
halb dem Waldchen. Mitflere-Seeholie des Standpunctes (Ocul. d. F .) aus Nr. 5 

und 8 . .  .305-40 Wien.,Klafter.

« Gemessen.-
--------------------------------------— -------

Bereclmetc Wertbe: ,

2

Visur auf;
Vortioal-
W iokel

liori.zon>
ta l -

D istanz

HohcB-
uiitor-
'8chi«d

C or
re c 
tion

e o rr ig ir te r
H d/ienunter-

seliied

Seehohe fti 
W . K lafter

1 Bei Schonbrunn an d. Tliess r 5 1 ’20' 3010 162-31 3-23 — 159 06 146-34
2 Konigsgrnnd, Hauser, Basis . i  22 SO 3790 139-54 4-34 -^133-20 170-20
a Waldige Bergkuppe dstlich 

von Konigsgrund............. 0 18 4 6410 34-81 3-32 — 29-49 273-91 *’
4 Blauda, Scbloss, B asis......... 2 26 0 • 3600 152-99 1-68 — 131-31 154-09 i
5 Hegewald, Berg (A 331-83) . • 0 19 0 4170 23-03 2-23 +  23-30 306-33Stdp.
6 Bohutin, obere Hiiuser. . . . . . 3 38 30 ' 2140 148-70 0-39 —148-11 1.57,.-29
7 Nieder-Eisenberg, Schloss . . 3 14 20 2340 143-73 0-83 — 142-90 162-30
8 Lowak-Berg (A 316-72) . . . 0 7 0 4710 9-.39 2-87 +  12-46 304-26Stdp.
9 Merzdorf, nordl. v. Eisenberg 1  22 10 4790 114-31 2-97 — lJ l-5 4 193-86

10 Bergplateau siidlicb v. Busin 0 6 30 1600 3-03 0-33 -  2-70 302-70 4.
11 Studinke, Kirche, Basis . . . . 0 9 20 1480 4-02 0-28 — 3-74 301-66
12 Zborow, mittlcre Hiiuser.. , . 7 9 0 270 33-87 .0-01 —  33-86 271-54 .

Standpunct Nr. IV. Von SCHONBERG nordiich, Bergkiippe ^Hoilige Dreifaltigkeit".
Mittlere Seehohe des Standpunctes (Ocul. d. F.Jfaus Nr, l . * 2 u n d l 7 . . .

1 Berar Hecewald» Kuppe.; . . .

2 1 8 - 8 2  V 

3°11’40'

Fien. K  

2030

after.
113-29 0-33 + 113-82 218-03Stdp.

2 Lowak-Berg . ...................... 2 9 40 2340 93-83 0-83 +  96-68 220-04Stdp-
3 Waldkuppe ostl. von Lowak, 

wesllicli von Brattersdorf 1 24 20 1880 46-13 0-43 +  46-38 265-40
4 Hoebster Punct desWeges 

von Scbonbergnach Merz
dorf .................................. 0 37 40 2330 39-42 0-71 +  40-13 238-93- *

a Waldkuppe ostlich v. Nikels- 
dorf.......................... .. 2 6 30 . 3400 1-23-16 1-30

*
+ 126-66 343-48

6 AmMittelberg iin Biirgerwald 3 27 0 12 10 72-93 0-19 +  73-14 291-96
7 Ober -  Hermsdorf, mittlere 

, Hauser.............................. 1 46 0 1390 49-62 0-33 — 49-29 169-33 ’
8 Niedcr -  Hermsdorf, obere 

Hiiuser.............................. 3 7 30' 1020 33-36 0-19 —  33-37 163-43
9 Tennewitz-.Bacb, unterhalb 

Brattersdorf..................... 2 37 30 993 43-49 0-13 —  43-36 173-46 i
10 SchonbergH auptkiPebe, 

B asis................................ 3 17 40 1003 37-83 0-14 -  37-71
t

161 1 1
1 1 Sebiiaberg, Vorstadt an der 

Strasse nacb Zdptau. . . . 4 20 Q 8o9 64-78 0-09 — 64-69 134-'13
12 Neu -  Wirthshaus am Drei- 

faltigkeit-Berge............. 6 41 0 205 24-02 0-01 — 24-01 194-81
13 Frankstadt, Kirche, B asis.. . 0 40 40 2960 33-01 i-1 3 — 33-88 174-94
14 Jobnsdorf, Schloss, Basis . . . 1 36 0 2270 63-41 0-66 —  62-73 156-07
13 Sattcl zwiseben Jobnsdorf u. 

Wiescii, Fabrstrassc . . . . 0 11 30 3290 1 1 - 0 1 1-40 —  9 61 209-21
16 Schunthal, oberste Hiioscr. . 1 31 40 3403 1 12 - 10 1-30 + 113-60 332-42
17 Bergkuppe Haidstein 

(A 506-13)......... 3 39 40 4610 294-99 2-73 + 297-74 218-3981#-
18 Reitendorf, wesllicbe Kirche, 

Basis ................................ 1 44 40 1680 31-16 0-36 —  50-80 168-0%
19 Bergkuppe siidlicb von Mar-

sebendorf.,. j ................. '.* ♦ 1 29 40 4230 110-33 2-31 + 1 12 -66 331-48
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Visur auf:
Gemessen: Berechncte Werthe:

Vertioal-
WtBk«)

liorUoQ-
UU

Distant

Hdhen-
ant«r-
schied

Cor
rec
tion

corrigirter
Hohcounter-

schied
Seehohe in 
W. Klafter

20 Waidkuppo siidwestlich von '
2°36’40' 2270 103-52 0-66 + 104-18 323 01

21 WaldkuppeSstl.v.Reiffersdorf 2 37 30 2680 138-76 0-93 + 139-69 338-31
22 Petersdorf, in der Nithe des

.Walzwerkes..................... 0 32 10 3790 33-46 1-86 — 33-60 183--22

Standpunct V; Bergrucken nordlich von ZOPTAU, ^(idbstlieh von der Kirche
Mai’schendorf. Seehohe des Standpunctes (Ocular des Fusses) aus Nr. i  . . .

270-09 Wien. Klafter.
1 Bergknppe Haidsteiu.......... 3°13’ O' 4160 233-80 2-24 + 236-04 270-09Stdp.
2 Zdptaii, Kirche. Basis........... 2 24 0 1320 33-33 0-22 — 53-11 214-9§
3 Einsattelung dstlich von

Haidstein......................... 0 36 30 4193 44-34 2-28 +  46-82 316-91
4 Weisser Stein (ungenati

•  po in tirt)..........., ........... 3 17 30' 4210 241-62 -2-30 + 243-92 314-01
5 Bergknppe zwischen Zuptau

und Kreiheitsberg . . . . . . 3 43 0 1870 122-37 0-43 +  123-02 393-11
, 6 Wermsdorf, untere Hiiuser . . 1 42 10 1320 39-24 0-22 —  39-02 231-07

7 Freiheitsberg, Dorf, obere
Kirche............................. 2 35 20 2190 111-79 0-62 +  112-41 382-50

8 Bergknppe siidl. v. Philipps-
dorf bei Wiesenberg.. . . 0 30 20 ‘ 790 11-36 0-08 +  11-64 281-73

9 Berglocher, Kuppe westlich
von Wiesenberg............... 2 8 30 2220 83-23 0-64 +  83-87 353-96

10 Thai westlich von Bccken-
dorf, Ursprung............... 1 8 40 3160 63-12 1-29 — 61-83 208-26

1 1 Kuppe nOrdl. v. Beckengrund 2 4 30 3810 138-38 1-88 +  140-26 410-35
12 Bergknppe Kohibusch......... 0  37 40 2340 42-61 0-83 +  43-44 313-53
13 Waidkuppe norddstlich von

Marzdorf......................... 2 23 10 3360 150-42 1-63 +  132-03 422-14
14 Ullersdorf, Kirche, Basis . . . 3 6 20 1390 73-41 0-25 —  73-16 194-93

Standpunct Nr. VI. Am Wege vom Dorfe Wiedergriinn nach VOGELSEIFEN,
Anhblie. SeehShe des Standpunctes (Ocul. d. F.) aus Nr. 2. . .  344-37 W. Klftr.
1 Hochste Kuppe im AItvater-

gebirge............................ O' 6193 431-38 4-97 +436-33 780-72
2 Berg „Hohe Heide" im Alt-

vatergcbirge................... 4 29 0 3380 421-84 3-73 +423-49 344-37Stdp.
3 Waidkuppe zwischen Schaf-

berg und Oehlberg......... 2 27 0 3690 137 89 1-76 +  139-63 504 02
4 St. Anna-Kapelle, nSrdl. von

Engelsberg..................... 1 28 40 3240 83-38 1-36 +  84-94 429-31
3 Waidkuppe hinterd.KapcIle 1 33 50 3343 93-27 1-43 +  94-72 439-09
6 Engelsberg, oberste HAnser . 0 7 20 2830 6-08 1-05 +  7-13 331-30

Standpunct YU. Anhbhe zwischen ALTSTADT und Vogelseifen. Seehohe des
Standpunctes aus Nr. \ ...317-OS Wien. Klafter. ■

1 St. Anna-Kapelle bei Engels-
■ berg.................................. 1°46'10' 3380 110-60 • 1-66 + 112-26 317-03Stdp.
2 Stadt Engelsberg, Kirche, 4

B asis................................ 0 23 0 2830 20-58 1-04 +  21-62 338-67
3 Licbtenwerden, mittlere Hohe

des Orles.»....................... 0 41 10 1830 21-91 0-43 ~  21-48 296-37

K. k. geologische Beichs«n»l»lt- 7. Jalirgang 1856. u. 37
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Gemcssen: Berechnete Werthe:

»
Visur auf;

Vcrtical-
Winke)

Horizoue*
taU

OisUnz

Hohen-
unter-
schicd

Cor-
rec-
tioD

corrig irter
lluhcQunter-

scliied

Seehohe in 
W . Klafter

4 Dittersdorf, obcro Hauser. . . 0°32' 0 ' 3195 29-74 1-32 +  31-06 348-11
5 Vogelseifen, Kirche, Basis . . 2 37 20 680 31-14 0 05 -  31-09 285-96
6 Kapetle amBerge bci Altstadt 1 15 20 1560 34-19 0-31 — 33-88 283 17
7 Altstadt bei Freudentbal, 

mittlere' Hohe dcs Ortes . 1 31 0 1420 37-60 0-26 -  37-34 279-171
8 VTaldkuppe westlich v. Alt

stadt.................................. 0 29 20 730 6-23 9-07 +  6-30 323-35

Standpunct Nr. VIII. Anhohe siidvrestlich von TROPPAU, nordostlich von
Ottendorf. Mittlere Seehohe des Standpunctes aus Nr. 7, 13 und 1 6 . . .

1 Troppau, Rathhausthurm, 
Axe der U h r ....................

138-09 

0° 0 ’30*

' îener K 

790

[latter.

0-19 0 0 8 +  0-27 138-36
2 „ tiefster Punct d. Strasse 

am Beginne der siidwest- 
lichen Vorstadt............... 1 30 10 720 18-89 o-of — 18-82 119-27*

3 Jaktar, Kirche, Basis............. 0 8 50 1505 3-87 0-30 — 3'57 134-52
4 Pulverthurm siidwestlich von 

Troppau.......................... 1 13 40 630 13-50 0-05 — 13-45 124-64
S Jarkowitz, S trasse ............... 0 18 0 3335 17-46 1-44 +  18-90 156-99
C Mislostowitz, Dorf, mittlere 

H'uuser.............................. 0 16 30 2610 12-53 0-88 +  13-41 151-50
7 Rautenbcrg, siidl. v.Benniscb 0 59 10 4150 243-56 25-92 + 269-48 140-17Stdp.
8 Scblackau, Schloss............... 0 15 20 2190 9-77 0-62 +  10-32 148-41
9 AVindmuble bci Scblackau . . 0 35 10 12720 27-83 0-96 +  28-79 166-88

10 Latcrn -  Wirtbshaus bci 
Troppau.......................... 0 18 50 1020 5-59 0-13 —,  5-46 132-63

1 1 GrStz, altes Scliloss' bei 
Troppau.......................... 0 26 40 3820 29-63 1-89 +  31-52 169-61

12 Galgenberg............................ 1 3 50 2740 50-88 0-97 +  51-85 189-94
13 Prilet Berg (A 266’66) . . . . 1 40 10 4395 128-09 2-50 +  130-59 136-07Stdp.
14 Chwalkowitz, Dorf, obcrste 

Hauser.............................. 0 37 0 2670 28-74 0-92 +  29-66 167-75
15 Wirschowitz, Dorf, obere 

Hauser.............................. 0 49 10 3035 43-42 1-19 +  44-61 182-70
16 Hurky-Bcrg (A 2 7 6 -8 8 ) . , . . 1 32 50 5020 135-60 3-26 +  138-86 138-02Stdp.
17 Uadun, Scbloss, Basis........... 0  4 30 2880 3-77 1-07 + 4-84 142-93
18 Waidkuppe suddstlich ■ von 

Kadun bei Koinorau im 
W alde.............................. 1 5 0 3665 69-31 1-73 + 71-04

t
209-13

19 Gilscliowitz, Kirclie, Basis . . 0 45 30 10 10 13-36 0-13 — 13-23 124-86
20 Sucholasctz, obere Hauser . . 0 1  10 3760 1-28 1-83 +  3-11 141-2 0 i,,
21 Komorau an der Chaussce.. . 0 21 40 3800 23-95 1-87 — 22-08 H 6-0b ,
22 Waidkuppe im Stettiner 

Reviere............................ 0 25 0 5260 38-25 3-58 + 41-83
i

179-92

Standpunct Nr. IX. Bei MAHRISCH-OSTRAU am Hladniow-Berge, nordwestlich
' vom TriaiiguUrungspuncte. Ocul. Seehohe.. .180-57 'iViener Klafter.

1 Zablatz, Dorf nordwestlich 
von Reichwaldau, mittl. 
H obe................................ 0°19'40' 3410 19-51 1-50 — 18-01 132-56

2 Ncuhof, westlich von Reich- 
waldau.............................. 1 13 50 2170 46-61 0-60 — 46-01. 104-56

3 Oderberg, Niveau der Oder .• 0 42 10 4495 55-14 2-61 — 52-53 98-04

4

    
 



Bieskidei und<im wtsHichen Mahrcn susgefuhrte Ilohcnmessungen. 28b

c Visur auf:
Gemessen: Bereehnete Werthe: I

Vertical-
Winkel

Horizon-
tal-

Diataoz

llolicn**
ODter-
sebied

C or-
re e -
tiOD

corrigirtor
H ohenuntcr-

schied

S cebuhe in 
W. K lafte r

4 Wirbilz, die sudliohst. HSiiser 1“14’ O' 2130 43-86 0-59 —  43-27 103-30
s Niveau der Oder oberlialb

W irbilz............................ 1  0 20 2670 46-86 0-‘92 —  43-94 104-63
6 Eisenbahn -  Wachthans bei 44-69 0-42 — 44-27 106-30

, eAVirbitz............................ 1 23 20 1800
7 Von Osirati nach Schonbrunn, ' 29-46 0-61 —  28-83 121-72

hoebster Punct d. Strasse 0 46 40 2170
8 Strzebowitz, Kirche, Basis . . 0 23 10 4390 32-14. 2-49 — 29-63 120-92
9 Poruba, Kirchthurm-Dach-

kantc............... ................ 0 16 40 5390 26-13 3-76 — 22-37 128-20
lo Zabrech; Maierhof am Plateau 0 29 30 3080 26-73 1-22 — 23-31 123-06

Standpunct Nr. X wie Nr. IX, jedoch siidvvestlicb vom Triangulirungspunct und
2‘30 Klafler tiefer als derselbe, daher Seehohe des Ocul.. . .148-47 W. Klftr.
1 Iĵ iveau der Ostravicza sudl.

von Hruschau ................. 1®43'S0' 1360 48-04 0-31 —  47-43 100-74
2 Ellgotb, westlich von Oslrau,

obere HSttser................... 0 31 0 2130 31-90 0-60 —  31-30 117-17
3 Muhrisch-Ostrau, Niveau der '

Strasse ............................ 2 1 1  0 1060 40-42 0-14 —  40-28 108 19
4 Witkowitzer Eisenwerke,

mittlere Hauser............... 1 *11 40 1730 36-49 0-40 — 36-09 112-38
3 Ostrawitza-Fluss bei Wit- •

kowitz.............................. 1 36 10 1360 43-63 0-31 —  43-34 105-13
6 Polnisch -  Ostrau, Kirche,

B asis................................ 2 1 30 710 23-02 0-06 — 24-96 123-31
7 Karlowetz, Meiefhof........... 0 36 30 3170 33 96 1-29 —  32-67 113-80
» Rattimau, Kirche, Basis . . . . 0 24 40 3800 27-27 1-87 — 23-40 123-07
9 Antoni-Hof...............'........... 0 33 30 3340 34-84 1-62 ^  33-22 113-23

Standpunct Nf! XI. Von SCHONHOF nordwestlich. Plateau naehst dem Schloss-
hofe. Seehohe des Oculares aus Nr. 2 und 4 . .  . I37 b2 Wien. Klafter.

1 Dorf Schlidnan, obere Hduser 0” 1 '20' 2860 1 - 1 2 1-06 +  2 1 8 139-70
2 Polu.-Ostrau, Kirche, Basis . 0 18 10 2310 13-26 0-81 — 12-43 134-75Stdp.
3 Alt-Biela, Kirche ani Berge . 0 1  10 4380 1-49 2-48 +  0-99 1.38-51
4 Rattimau, Kirche, Basis . . . . 0 31 30 1910 17-69 0-47 — 17-22 140-29Stdp.
S Hegerei amWaidrande, sudl. ’

voiaWege nach Schonhof 0 48 40 1130 16-00 0-16 — 13-84 12 1-68
6 Meierhof am Plateau' von *

Rzepischt......................... 0  17 20 3610 18-20 1-69 +  19-89 137-41 •
7 Kuppe im Datinka-Wald . . . 0 33 40 3730 38-91 1-82 -f 40-73 178-23
8 Schlosshof, Meiereiv obere

' Gebtiudo......................... 0 22 10 593 3-84 0-03 — '3-79 133-73 ■
9 Wenzlowitz, oberste Hauser. 0 23 30 3003 20-34 1-17 +  21-71 139-23

10 Nieder -  Datin, Hauser am
' ndrdlichen Waldrande.. . 0  9 0 2520 6-60 0-82 +  7-42 144-94

1 1 Waldrucken norddstlieh von
Ober-Sowineez............... 0 14 0 2790 11-36 1 0 0 +  12-36 149'88

12 Sehonhof, Kirche, Basis . . . . 0 33 40 1250 12-97 0 20 — 12-77 124-75
13 Nieder -  Bludowitz, untere

Kirchthurm-Dachkanto.'. 0 8 50 4193 10-80 2-28 4- 13 08 150-60
14 Hauser am Bergplateau vom i

Grodischt! . . .  ................ 0 18 10 7200 38-03 6-71 +  44-76 182-28 ,
13 Allee-Hof bet Schdnbof . . . .  

*
0 3 50 • 1 1010 1-13 0-13 +  1-26 138 78 

 ̂ , «
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Gemesscn: Berecbnete Werthe:

Zi
Visur auf: Vwtical-

Wiokel
Horizon- 

- ul- 
Distaoz

■ Hotten- ; 
nnter- 
sebie^

Cor
rec
tion

corrigirter
Hohenunter-

sciiied
Seehohe in 
W. Klafter

16 Radwanitz, Hiiuser am siidl. 
Waldrande........................ 9° 2'30* 60S 0-44 0-05 — 0-39 137-13

17 Im Ostrauer Walde, Ruppe 
ndrdlich von Radwanitz . 0 14 SO 680 2-93 0-06 +  2-99 140-51

Standpunct Nr. XII. Von ORLAU siidlich. Plateau bei den oberen Hilusern von
Lazy. Seehohe des Oculpres aus Nr. 1 . .  .1 4 7 -2 1  Wien. Klafter.

1 Lissa hora, Berg, hochste 
Kuppe .............................. i^ isM o ’ 16340 514-30 34-57 —548-80 147-21 Stdp.

2 Koblenschacht nordwestlich 
yon Niederhof bei Orlau. 0 32 20 167S 15-73 0-36 — 15-39 131-82

3 Orlau, Thalsoble b. Scblosse 1 21  0 1305 30-75 0-22 _  30-53 116-68
4 Polniscb -  Leuthen, oberste 

Hiiuser.............................. 0  19 SO 2670 15-40 0-92 -  14-48 132-73
5 Am Kohlenberg, Hiiuser, 

nordwesUicb von Karwin 0 3 38 186S 2-13 0-44 + 2-59 149-85
6 Sattel zwiscben Orlau und 

Karwin, Wasserscheide.. 1 0 40 1515 26-74 0-30 -  26-44 120-77
7 Hcinricbsbof, nordl. v. Karwin 0 17 40 2160 1 1 - 1 0 0-60 — 10 50 436-71
8 Scbachtgebdude, nordwestl. 

yon Karwin, am Berge . . 0 19 SO 2124 12-36 ' 0-59 -  11-77 133-44

Standpunct Xlll. Am Berge GRODISCHTZ, bstlich von Ober-Tierliciko. Ocular
0’3 hoher als der Triangulirungspnnet, daher Seebolie . ...222-09 Wien. Klafter.
1 Freistadt, Scbloss, Basis.. . . 0‘’S7’20' 6110 101-91 4-84 — 97-07 125-02
2 Czcrwienky, Hof, norddsti; 

yon Ob.-Tierliczko.......... 2 23 30 1345 56-17 0-23 — 55-94 166-15 ’
3 Unter-Hof, nordl. V. Albers- 

dorf................................... 1 S4 30 2880 93 77 1-07 92-70
i

129*39 ,
4 Steinau, ob. Hiiuser am Bache 1 21 40 399S 94-92 2-07 — 92-89 129-20
5 Steinau, Scbloss............ 1 22 SO 3990 96-15 2-06 — 94-09 128-00
6 Karwin, untere Kirchtburm- 

Oacbkante........................ 1 0  0 5395 94-17 3-77 — 90-40 131-69 ,
7 Kirchlein an der Strasse am 

Plateau ostlicb von Ober- 
Tierliczko........................ 2 17 20 7SS 30 17 0-07 — 30-10 191 99

8 Poln.-Ostrau, Kircbe, Basis . 0 39 40 980S 113-13 12-45 —190-70 121-39 *
9 Gr.-Wirtbshans, am Plateau 

yon Ziwoticz, westl. von 
der Skupinsky-Muble.. . 1 12 ,30 2204 46-49 0 63 —  43-86 176-23

10 Ob.-Tierliczko, Scbloss, Basis 2 S8 40 1470 76-46 0-28 — 76-18 145'»ffll
1 1 Pitrau, Hauser am Plateau . . 0 59 30 2700 46-74 0-94 — 45-80 179-29
12 Bruzowitz, untere Kirch- 

tburmspitze..................... 0 33 40 4810 47-10 2-99 —  44-11
y

177-98 ■
13 Kotzobenz, Scbloss, Basis . . 1 11 30 1710 35-57 0-38 —  35-19 187-90
14 BergrOeken im Walde, nordl. 

von Koniakau................... 1 S3 30 99S 32-86 0-13 -  32-73 189^66

Standpupct Nr. XIV. Von TESCHEN westlich auf der 3cliweden - Schanze.
SeehShe des Oculares aus Nr. 1 und 4 . .  .198-40 AViener Klafter. ,

1 Pogdwisdau, Kircbe, Basis 
fA 1 4 5 -0 )........................ 0®S5'10’ 337S 54-17 1-47 — 52-70 197-70Stdp.

2 Boguschowilz,Hauser a.Flusse 2 2 0 1770 62 <84 0:40 62-44 135-86
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Visur auf:

Zamarsk, Dorf, Kische, Basis 
Tcsclien, evangel. Kirche,

Basis (A 160-21)...........
MSnnichhof, ostl. v. Tesclien
Roppitz, Hauser, Basis.........
Ob.-Zuckau, Hiiuser a. Plateau 
Hochster-Punct d. Teschner 

Strasse bei Ogrodzon. . .

Gemcssen:

Vcrtical-
Winkcl

0° 9'SO’

0 S3 0 
0 28 10 
0 S i 20 
0 33 40

0 7 30

Horizoa-
t« i.

DUUnz

4130

2480
3605
3190
1930

3360

Berechnete Wertbe:

Hvhen->
unter>*
scbicd

Cor-
rec-
tiOQ

corrig^irtcr
lluIicQuoter-

schied

Soehohc in 
 ̂ W. Klafter

11-81 2-21 —  9-60 188-80

39-68 0-79 -  38-89 199-lOStdp.
29-54 1-68 — 27-86 170-54
47-64 1-32 -  46-32 152-08
20-02 0-48 — 20-50 177-90

11-69 3-72 -  7-97 190-43

Standpuiict XV. Bergkuppe BAHIA GORA. nordHch von Wendrin. Seehohe des 
Oculares am Standpunct 25S 40 Wiener Klafter.

6
78
9

10
11
12

»|13
14

15

16

17

IS

19

Teschen, evangel. Kirche, 
Kirclithurm-Dachkante. .  

Juliusberg, sudwestlich von 
der Punzauer Kirche.. . .  

Waidknppe Ussuwka in der
Geincinde Konskau.........

Uforhohe beiTrziniec,Lehm-
abstiirze..........................

Olsa-Niveau bei der Hulte
von Trziniec ; .................

Bruckeiib.d. Olsa beiWendrin
Godula-Berg........ : .............
Kuppe nordostl. v.Javyorowy 

iin Oldrziehowsky-Wald. 
Muble am Tyrra-Bache (Me-

nilitschiefer)............... ...
Gutty, Dorf, hbchste.Hauser. 
rmTyrra-Tliale,oberstesHaus
Do Rzepi-Berg.....................
Bystrzyc, Kirche...................
Praszywa, Kuppe, Karpatlien-

Sandstein.........................
Waldrand auf der Praszywa, 

Granze zwiscii.Neocomien 
und Karpathen-Sandstein 

Waly Ostry-Berg beim Dorfe 
Nidek (die Kuppe etwas
unsichcr).. . . ' .................

Kaikkuppe iin Sattel zwiscb.
Ostry und Praszywa-Berg 

Kalkzug (Kuppe) sudostlich
von Ober-Lischna...........

Beim Kreuz im Saltel in 
demsclben Ziige( Griinze 
zivischen Kalk u. grauein 
Mergcischicfer...............

' 0°b5'30’ 4830 77-99 3-02 — 74-97 180-43

1  14 0 2940 63-30 1 - 1 1 — 62-19 193-21

1  22 40 2220 53-39. 0-64 — 52-75 202-65

1 30 0 2630 84-82 0-91 — 83-91 171-49

2 40 0 
4 30 40 
1  12 30

2200 102-47 0-63 —101-84 153-56
1160 91-69 0-17 — 91-52 162-88
6230 131-83 5-06 + 136-89 392-29

3 4 0 4260 228-22 2-34 +230-56 483-96

1  3 0
0 14 14 
9 43 10
1 46 10 
1  50 20

3480 63-78 1-56 — 62-22 193-18
4930 4-64 3-14 +  7-78 263-18
5810 72-96 4-37 +  77-33 332-73
4230 130-68 -2-32 + 133-00 388-40
2-200 70-64 0 63 — 70-01 -185-39

1  0 10 1460 25-55 0-27 +  23-82 281-22

l  '32 0 1090 29-18 0-13 — 29-03 226:37

4 20 0 1520 115-18 0-30 +  113-48 370-88

1  7 10 1100 21-49 0-16 +  21-65 277-05

4 1  0 610 42-83 0-05 +  4 2 -as 298-28

i  45 40 480 14-76 0-03 +  14-79 270-19

St'andponct Nr. XVI. A m  B e r & e  TUL. ostlich von Ober-Lischna. Seehohe'des 
* Oculares aus Nr. 1 , 2, 12 und 2 1 . . .  317-92 W iener Klafter.,

Teschen, evangel. Kirche,
Thurmkante,...................{, 'cvang.o Kirche, Basis. . . .  

Schafeyei von D i i n g e la u . .

1‘’40'40’ 4790 140-30 2-97 —137-33
1  52 30 4790 156-81 2-97 —133-84

•a 58 - 0 2570

V

133-19 0-85 -1 3 2 -3 4

317-76Stdp. 
314-OSStdp 
185 58
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IZ
Visur auf:

Gemessen: - Bcrechncte Werthe:

Verticftl-
Wiakcl

llort£OD«
tal-

Distonz
H6hea>
nnter-
schi«d'

Cor
rec
tion

corrigirter
Hohenuater-

schied
Seehohe in 
W.

4 fiazanowitz, Hof Gromanowitz 3°17’ 0 ” 2680 153-75 0-92 jH-152-83 165-09
S Dzingeluu, Schloss . . . . . . . . . 6 IG 0 1320 144-95 0-22 —144-73 173-19
6 Ogrodzoa, Steinbriiclie an

der Strasse am Berge . . . 1 54 10 4130 137-21 2-21 —135-00 182-92
7 Machowa gora, Waidkuppe . 3 48 0 1480 98-30 0-28 — 98-02 219-90
8 Uber-Kosakowitz................. 3 11 0 2820 156-84 1-03 -1 5 5 -8 1 162-11
9 Lipowetz, mittlere Hohe.. . . 1 40 50 4600 134-96 2-74 —132-22 185-70

iO Lipowetzer Berg................... i  1  20 4440 79-22 2-55 — 81-77 236-15
H Grodietzer Berg (A 24G‘4) . 0 37 50 7300 80-34 6-90 — 73-44 319-84Stdp.
n Sattel zwiseben Grodietz u. 7540 122-10 7-36 -1 1 4 -7 4 203-18

Rzibrzitka am Waldrande 0 55 40
13 Keisslowitz, Scbolhans......... 5 46 0 1380 139-36 0-28 -1 3 9 -0 8 178-84
14 Erster Bergzug sGdostlich

von Zeisslowitz............... 3 2 0 1030 54-48 0-14 — 54-44 262-48 1
IS Zweiter Bergzug daselbst . . 2 41 0 790 37-02 0-08 — 36-94 280-98
IG Erster Bergzug siidwestlich

von Zeisslowitz (Kalk-
*ug)................................ . 4 28 0 800 62-49 0-08 — 62-41 255-51

17 Zweiter Bergzug daselbst.. . 4 20 0 550 41-68 0-04 — 41-64 276-28 •
18 Klein-Czantory-Bcrg, nord-

osttichcr Abhang , nie- '
drigere Kuppe................. 4 10 0 1620 118-02 0-34 +  118-36 436-28

19 „ Waldcand, Griinze
zwiseben demKarpathen- *
Sandstein und oberen
Neocomien...........' ........... 1 15 10 820 17-93 .0 -0 9 -f 18-02 335-94

20 Maly-Ostry, Bergkuppe . . . . 2 17 0 1270 50-64 0 21 +  50-85 320-03Stdp,
21 Bergzechenhaus unt. Ostry- '

Berg, Eisensteinbergbau. 2 54 0 820 41-54 0-09 -  41-45 276-47
22 Gabelung zweierBachc etwas

untcrhalb Nr. 2 1 ............. 5 5 0 560 49-81 0-04 — 49-77 268-15.

i
Standpimct Nr. XVII. Von USTftON siidwestlich an einer Berglehne bei Kempa.

Seehohe des Oculares aus Nr. 2 . .  .2 2 4 -6 9  Wiener Klafter.
1 GoDeschau, kathol. Kirche . . 0®.51’ 0* 2810 41-69 1-02 —  40-67 184-02
2 Skotschau, Kirchth. (A 1S3-2) 0 49 40 5190 74-98 3-49 — 71-49 224-69Stdp.
3 Weicbsel-Niveau bei Ustron •

unter dem Theresia-
Hammer............................ 3 27 0 730 44-01 0-07 — 43-94 180-75 ■

4 Ustron, Clemenshiilte........... 4 48 0 560 47-03 0-04 — 46-99 177-70
S Jedlenicza-Bcrg, Kuppe etwa

3 Klafter hSher geschStzt 4 31 0 310 , 24-49 0-01 -t- 24-50 249-19
6 Skalica -  Berg, ostlioh von ,

Christina-Hammer.-,. . . . 1 11 50 960 20-06 0 -12 +  20-18 244-87

Standpimct Nr. XVIII. USTRON am Damme hinter der Clemenshiilte im Tliale
• .171-3T Wiener Klafter.

1 Grosser Czantory -  Berg
, (AS2 1 -68) .......................... 8 °32’ 0* 2330 349'61 0-70 + 350-31 171-37Stdp.
2 Sattel Bukowa iwisdhcn *

. Skalica und Kawnica- O
Bergi........... ............... 3  28 0 10 10 61-18 0-13 + '6 1 -3 1 232-68
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Standpunct Nr. XIX. Am WIELKI STOZEK.'die Kuppe (kald) Krkowieca* ♦ 
Seehohe des Oculares aus Nr, 'lO .. .513 57 Wiener Klafter.

Gemessen: Berechnete Werthe:

•<
Visur auf: Vcrtical-

Wiokel
Horizon-

tai-
Distanz

Htihea-
unter-
schied

Cor
rec
tion

corrigirter
lldhenuutcr-

schicd
Seehohe in 
W. Klafter

1 Kobyla-Berg.........................
.4m Sinrkowiec-Berg...........

3”18' 0 ” 1840 106 09 0-44 — 105-65 407-92
2 0 44 0 .4780 61-18 2-94 — 58-24 455-33
3 Nad Rownym, Plateau......... 1 3 0 5390 98-79 3-76 +  102-55 616-12
4 Magurka-Berg................... .... 0 41 20 7330 88-14 6-96 4- 95-10 608-67

. 5 Cienkow-Berg ....................... 0 43 0 7060 88-31 6-46 + 94-77 608-34

. 6 Am Cienkow-Bach, okerste 
Hauser am Waldrande . . 0 43 0 6370 79-68 5-26 — 74-42 439-15

7 Wyschnie konicc amCienkow 0 9 20 6240 16-94 5-04 -  11-90 501-67
8 Haus auf der Waldblosse 

Strazoka......................... 3 1 0 1710 90-12 0-38 — 89-74 423-83
9 Wierch Glebiec..................... 2 38 10 3110 88-83 1-25 — 87-58 425-99

10 Grosse Czantory-Berg......... 0 3 36 4840 5-07 3-01 .+  8 - 1 1 513-57Stdp.
t l Loczka-Berg ......................... 2 23 p 2470 102-80 0-79 — 102  01 411-56
12 Kuppe nSrdlicb von Dziol, 

Hauser unter der Kuppe. 4 25 0 2590 200-05 0-87 — 199-18 314-39
13 Plaski Gron, Berg.................

Mittlerc Kuppe im Nawsyer 
IValde, NNO. von der 
Kirche .............................

4  52 0 1760 149-85 0-40 -1 4 9 -4 5 364-12
14

6 14 0 2070 226-.09 0-55 —223-54 288-03

Standpunct Nr. XX. Bergabhang unter dem Groniczek, nordbstlich von JAB-
LUNKAU. Seehohe des Oeulares aus Nr. 1 und 12. .418-21 Wiener Klafter.
1 Girowa-Berg (A 440'1S) . . . 0°21'40' 3600 22 69 1-68 +  24-37 415-78Stdp.
2 Zielona-Berg, SW. v. Piosck* 2 32 0 2490 110-17 0-80 -1 0 9 -3 7 308-84
3 Hauser am Beginn des Lyska* 

T hales.............................. 6 16 0 1870 205-35 0-45 —204-90 213-31
,4 Mosty, Kirche....................... 2 13 0 4310 166-83 2-40 —164-43 253-78
3 Stadtisches Wsildchen, S. von 

Jablunkau ....................... 4 20 0 2610 197-78 0-88 —196-90 221-31
6 Jablunkau, Mundung des 

Lomnabaches in die 
Olsa.................................. 7 6 0 1830 227-93 0-43 -2 2 7 -5 0 190-71

7 Loninabach ober dem Jager- 
hause unweit der Miihle . 3 16 0 3670 209-47 1-74 —207-73 210-48

8 Kitscherky-Berg bei Mosty . 0 28 40 5250 43-78 3-55 +  47-33 465-54
9' Dorf Botzonowitz................. 2 52 0 2830 141-71 1-04 —140-67 277-54

10 Kuppe im Nawsyer Wald, 
ostlich der Kirche........... 6 44 0 1380 162-93 0-24 -162-69 2.55-52

1 1 Nawsy, Olsalluss................... 7 1 0 1860 228-92 0-45 —228-47 189-74
12 Kossubowa-Berg (A S12’38) 0 58 20 5200 88-24 3-50 +  91-74 420-64Stdp.

Standpunet Nr. XXI. TESCHEN, im Sclilossgarten, Rondel. Seehohe des
Oculares aus Nr. 1 . . • 1S7’68 Wiener Klafter.

1 Teschen, evangel. Kirche 
B a sis ................................ 0®12'30' 680 2-47 0-06 +  2-53 157-68Sdtp.

2 Meierhof am Plateau suddst-, 
lich von Teschen............ 1 29 0 970 25-12 0-12 +  23-14 182-92

3 Waldhdhe ober der dritten 
Webre siidl. von Teschen 0 32 0 2220 20-67 0-64 +  21 31 178-99

4 Holie nordwestlich vom Rop- 
pitzer Schloss................. 0  36 10 2745 28-88 0-97 +  29-85 187-53
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Gemessen: Berechnete Werthe:

u
Z

Visur auf:
1 Vertical-

Winkel

UorizoD~
tat-

DUtanz

llohea-x
unter-
Kcliied

Cor
rec
tion

co^rigirter
Hohonunter-

schied

Seehohe in 
W. K U f l e ^ ’’

s Flacbsbrcch- u.Dorr-Fabrik, 
sudlicli von Teschen, 
B asis................................. 1°29'50' 730 19-08 0-07 +  19*01 138-67

6 Kobe zwisch. Nieder-Zuckau 
und Schibitz...................... 1  6 50 2070 40-25 0-55 +  40-80 198*48

7 Lonkauer Hof, westlich ron 
Pogwisdau........................ 0 30 40 3410 30-42 1-50 -  28*92 128-76

8 Dioritiiohe siidlich von Mark- 
lowitz................. .............. 1 6 30 1450 2-74 0-27 — 2-47 1.55-21

9 Kobe in d. Gemeinde Pastwisk 0 40 40 1045 30-61 0-14 +  30-75 188-43
<0 Plateau von Bobrek............. 1 7 40 1570 30-91 0-31 + 31-22 188*90

Standpunct Nr. XXII. Beim Schlosse OBER-TOSCHANOWITZ, Strassenmiindnng
von Hnojnik. Seehplie de.s Oculares aus Nr. 1 und 3 . . .19218  Wien. Klafter.

i Grodischtz-Berg (A 221-79) 0'’2 6 ’30’ • 3490 27-24 1-57 +  28-81 192-98Stdp.
2 Dorf Grodischtz, Schuibaus. 0 16 0 3380 15-73 1-47 -f 17-20 209*38
3 Hnojnik, Kirche, Basis 

' (A 19 3 1 2 )........................ 0 3 10 1.540 1.42 0-31 +  1-73 191-39Stdp.
4 Godula-Berg, Kuppe............. 3 48 0 2970 197-27 1-14 +198-41 390-59
S Ellgott, siidlich voii Hnojnik. 1  . 2  10 2150 38-88 0-60 +  39-48 231-66
€ Kottarz-Bcrg, siidlich von 

E llg o tt............................ 3 44 0 4190 273-40 2-27 + 275-67 467-85
7 Bergkuppc, 1160 Klaftvr 

siidlicli dcr Kirche von 
Ellgott (Nr. o ) ............... 3 67 0 3200 220-95 1-33 +222-28 414-46

8 Hoebste Bergkuppe zwischen 
Prasziwka und Kottarz- 
Berg.................................. 3 42 0 4040 261-26 2  1 1 + 263-37 455*55

9 Praschiwa, Kirche................. 3 6 0 3250 176*01 1-37 +177-38 369-56
10 Waldhof, siidlich von Ober- 

Tosebanowitz.................. 0 7  40 890 1-99 o-io + 2-09 194-27
1 1 Gutsky Wiersky, Bergkuppe 

siidlich von Gutty........... 2 37 0 4780 218-45 2-95 +  221-40 413-58

Standpunct Nr. XXIIl. Bergplateau, nordlich von JANOWITZ. Seehohe des

1

Oculares aus Nr 
Kniehin-Berg (A 660'30) . .

1, 8 und 
3° 1' 0*

1 0 . . .
8240

218-81
434-24

^Viene
8-79

r Klafter. 
+  443-03 2l7-27Stdj).

2 St. Maria-Kirche bei Friedcck 0 43 20 4190 52-82 2-27 — 50-55 168-26
3 Fricdeck, Schloss................. 0 45 10 3920 51-51 1-99 —  49-52 169-26
4 Misteck, Kirche...................... 1 10 30 3540 72-61 1-62 — 70*99 147-82

•S Berg Hliboky, westlich von 
Mistek.............................. 0 36 0 4310 45-14 2-40 — 42-74 176-07

6 Palkowitz, Kirche................. 1 - 4 20 3070 58-79 1 - 2 1 — 57-58 161-23
7 Kaputitza-Berg...................... 1 20 40 4580 107-49 2-70 +110-19 329-00
8 Kubankow-Berg (A 346‘60). 1 24 0 5150 125-86 3-42 +  129-28 217-32Stdp|
9 Am Kaputitza-Berg, Griinze 

* zwischen weissem Jura 
und Karpathen-Sandstein 0 8 40 4060 10-24 2-13 -  8 - 1 1 210-70 f

10 Czubek-Berg (A 274-63) . •. 1 27 10 2060 52-24 0 55 + 52-79 221-84Stdp.-
1 1 Nordwestliche Kuppe am 

Cziibek.............................. 1 3 50 2520 46-80 0-82 + 47*62
• ̂

266*43
12 Sattel zwischen Czubek und 

■Ondfejnik am P’cldwegc . 0 18 10 2620 13-85 •0-89 — 12-9(i 205-85

h
Miihlc u Poitir bei Friedland. 1 39 40 2020 58-58 0-53 -  58-05 160-76

    
 



BleskidcQ und im westlict"***
Jliihren ausgaWWe lloht^iiicssungen. m

16

17

18

19

20 

21

22

23
24

2326
27

JO

Berg Oiidfejnik.....................
Im Dorfe Pstruxy , obere 

Hauser am Wege zur
Skalka..............................

Friedland, Kirchthurm-Dach-
kante.............................. ..

Kleine Bergkuppe,800 Klftr. 
westlich von der Kirche
von Czeladna...................

Richterswald -  Kuppe, siid-
westlich Janowitz..........

Gemeindewald-Kuppe, slid-
westlich Janowitz...........

Ostra-Berg, nordbstlich der 
Kirche von Ostrawilz •. • 

Haus ndrdlich unterm Ostra-
Berg ..................................

Waidkuppe 840 Klafter sud- 
dstlich von der Ignaz- 
kirclie und sttdwestl. von
Tanecznica.....................

St. Ignazkirche in Mallenowitz 
Hausergruppe na Bistrym, 

1380 Klafter nordostlich 
von der Ignazkirche . . . .  

Janowitzer Hauptschacht . . .  
Kuppe im Sattel von Krasna 
Plateau siidSstlich ober den 

Steinbriichen v. Baschka.

Skalka-Berg (A 506'18) . . .  
Tiefster Punet der Einsatte- 

lung zwischen Skalka und
Ondfejnik.........................

Ondrejnik-Berg.............r . . .
Czeladna, untersie Hauser 

'  an der Mundung in's
Ostrawitza-Thal.............

Friedland, mittlere Hohe des 
Marktes bei der Kirche..  

Baschka, Hochofen, Basis. . .  
St. Ignazkirche in Malleno

witz ..................................
Ostrawitz, Kirche.................
Sattel am Lukschinetz zwi

schen Ostra-Berg u. Lissa
hora..................................

Hochste HSuser am west- 
liehen Abhang der Lissa
hora..................................

Smreezina-Berg...................
Czuppel-Berg........................

gemessen: Berechnete Wertlie;

Verl«c«J"
Horixon-

tal-
Distaux

Hohen-
unter-
schititl

Cor-
rec*'
tioii

corrigirttp
Huhenuiiter-

scliied
Seehdhe >o 

*W. Klafter

3°30’ o' 4170 233 03 2-25 +257-30 476-11

1 16  W 4300 93-91 2-39 + 98-.30 317-11
*

0 39*^0 2480 28-74 0-79 ~ -27-95 190-86

1  7 40 3480 107-88 3-86 +  111-74 330-35

1 10 0 340 11-00 0-03 +  11-03 229-84

1 44 0 830 25-11 0 09 +  23-20 244-01

2 46 0 4100 198-13 2-18 +200-31 419-12

0 S6 0 3780 61-58 1 -8̂ +  63-42 282-23

2 SK 0 3120 158-96 1-26 + 160-22 379-03
6 40 30 2660 31-34 0-91 +  32-‘25 251-06

1 44 0 1400 42-37 0-25 +  42-62 261-43
1 27 0 700 17-72 0-06 -  17-66 201-15
0 48 10 1610, 22-56 0-34 + 22-90 241-71

0 29 40 320 . 2-77 0-01 + 2-77 221 -58

ikuppe siidwestlich der Kirche von OSTRAWITZ.
aus Nr. 1, 3 und 7 - .  .321 98 Wiener Klafter.

4°10’ O' 2360 182-25 0-84 +  183-09 323-09Stdp.

1 29 0 2990 77-42 1-15 +  78-37 400-55
2 37 0 3340 132-65 1-44 + 154-09 322-02 Stdp.

6 27 0 1200 133-66 0-19 -1 3 3 -4 7 186-51

2 34 0 3180 142-54 1-30 -1 4 1 -2 4 180-74
1 34 40 6330 174-36 5-19 -1 6 9 -1 7 152-81

1 27 -30 2780 70-77 0-99 — 69-78 320-84Stdp;
8 6 0 780 1 1 1 - 0 1 0-08 -1 1 0 -0 3 211-05

3 34 0 2420 150-84 0-76 +  151-60 473-58

3 18 0
3 24 0
4 3 0

gang 1SS6. Ih

2460
1880

141-84 
111 69

0-78
0-46

+ 142-62 
+  112-13

464-60
434-13

2440 172-77 0-77 + 173-54 

38

493-52

    
 



292 Karl Koj'islka. 'feeriltht litter eirtige in den Sudeten, in den

Standpundr Nr. XXV. Plateau bei SKALITZ, westliclf von der Kirche, an der 
Kreuzung der Feldvvege. Seehohe des Oeulares aus Nr. 2 u. 3 . .  .196-45 W. Klft.

X
Geinessen: Berechnete Werthe: / ' ' •

Visur auf:
Vertical-
Wiokel

Horizon-
tal-

Dintanz

Hoheii-
unter-
.sc'liioil

Cor-
roc-
tioR

■ corrigirter 
llolicnuiiter- 

svhied
Seohohe in 
W. Klafter

1 Mai-ia-Kirche bei Friedeck . . 0'’2 9 '10 ’ 2900 20 04 1 - 10 — 18-94 177-51
*2 Dobrauer Berg ( i  200-89) . 0 10  0 2000 5-82 0-32 +  6-34 194-5.7Stdp.
:t Dobraiier Kirche, Basis........ 0 49 SO 1400 20-30 0-25 —  20-0.7 176-40

. 4 Kalkkuppe ndrdl. der Kirche 
von S k a litz ...................... 2 24 0 925 38-77 0 - 1 1 +  38-88 235-33

5 Skalitz, Kirche im Sattel, 
Basis (A 2 0 7 - 1 6 ) . . . . . . . 0 33 40 ’ 790 7-74 0-08 +  8-82 19834Stdp.

0 Kaikkuppe siidlich'd. Kirche 
von Skalitz. . .  . . , ............. 1 34 0 930 30-85 0 - 1 1 +  .30 96 227-41

7 Gitschora, Waldplateau . . . . 3 57 0 4010 276-89 2-08 +278-97 475-42

staiidpuuct Nr. XXVI. Beiglehne bei TWORAWKA. siidlich von der Praschiwka
Kirche. Seehohe de§ Oeulares aus Nr. 2, 8 und 9 . . .258-83 Wiener Klafter.

1 Hiiitscr auf dcr Berglehne 
nordlich gegentiher der 
Kirche von Slorawka. . . . 2“17’ 0 ” 790 ,31-50 0-08 +  31-38 290-41

2 Morawka, K.Hrche, Basis der- 
selben (A 2!^4*83)........... 1 37 20 1289 36 25 0-21 — 36-04 260-87Stdp.

3 Hdchste Kuppe imPrasehma- 
Tliiergartcn............. ... 2 51 0 2420 120-47 0-76 + 121-23 380-06

4 Untere Waldgriinzc von Nr. 3, 
siidlich der Kirche von 
Morawka.......................... 0 0 54 1660 0-44 0-36 +  0-80 259-63

S Morawka-Fluss, an der Miin- 
dung der Mohelnica......... 5 10 0 660 59-68 0-03 — .79-63 199-20

6 Mohelniea-Bach, unter dem 
Thiergarten bei der erslen 
Briicke ............................ 0 54 10 2230 35-14 0-64 — 34-50 224-33

7 Einzelnes Hans am Hiigel, 
8.70 Klafler wcstlich dcr 
Kirche von Morawka . . . . 0 35 50 1300 13-55 0-22 —  13-33 245-50

8 Ondfcjoik-Berg (476-11) . . . 1 47 30 - 6840 213-96 6-06 + 220-02 256-09Stdp.
9 Skalitz, Kirche, Basis der- 

selbcn (A 207-16) ............... 1 6 40 2730 53-34 0-98Ik — 52-.36 259-32Stdp.

Slandpunct Nr. XXVII. Rerglehne 1400 Klafter nordostlich der Kirche,von
MOR.AVVKA. Seehohe des Oeulares aus Nr. 1 und 4 . . .304-76 Wiener Kl/t.
t Zlabicz-Bcrg (A S37-16) . . . 3°28’ 0' 3800 . 230-20 1-87 +  232 07 305-09Stdp.

. 2 Hochstc Hauser am AVcge 
iiher den Zlabicz-Berg . . 1 8 30 2980 59-38 1-14 r 60-52 365-28

3 Hochste Hiiuser a. ndrdlichen 
Ahhange des Trawno- 

.  Bergen .............................. 1 14 0 2260 48-66 0-66 -f 49-32

\

354*08
4 Ondfcjnik-Bcrg (A 476-11) . 1 8 30 8180 163-01 8-67 +  171-68 304-43Stdp.
!i Hauser im Morawka-Thale 

unter dcr Vereinigung 
desSkalka- undPolcany- 
Bachcs............................... 0 .46 40 2940 39-91 1 - 1 1 — 38-80 265-96

6 Morawka an der Miindung 
des.Trawao-Baches . . . . 4 3 0 1130 81-42 0-17 — 81-25 223-51

    
 



Bieskidcn und im wcstlichcn Mahrcn ausgefiihrt* lliiknm essungen. 293

Standpunct Nr. XXVIll. Aim»DOBRAU-Berge, A 200’89 +  Hohe des Ocularea 0 65 
gibt Seeliohe des Oculares 201-54 Wiener Klafter.

■> Gemessen: Bcrechnete Werthe:
Visur auf:

Vertical-
Winkcl

llorizoD'-
taU

Distant

Huhen-
uwtor-
scliied

Cor
rec
tion

corrig irler
Doiipiiuiiler-

scliici)

Seehuhe in 
W. Klafter

1 St. Maria -  Kirche bei 
Fried e c k .......................... 0°40' 0” 2590 30-14 0-87 — .29-27 172-27

2 Plateau sudlicli v. Sedliseht, 
mittlere Hauser............... 0 20 20 2440 14-43 0-77 —M 3 -66 187-88

3 Bruzovitz, Kirche, Basis . . . . 1  16 20 2160 47-97 0-60 — 47 37 1.54-17
■4 Domaslowitz, Kirche, Basis . 1 6  0 2340 44-93 0-71 — 44-22 157-32

Standpunct Nr. XXIX. Von WEISSKIRCH nordostliche Felsenkuppe am Hra-
oicky kopec. Seeliohe des Oculares aus Nr. 1 und 4. .187-07 Wiener Klafter.
1 Bditen, Kirche, Basis

(A 162-4"))...................... 0”43 ’30’ 2200 27-84 0-63 - '2 7 -2 1 189-66Stdp.
2 Hochster Punct der Strasse 

zwischen Wcisskirchen 
und Bditen........................ 1  0 10 1040 18-26 0-14 — 18-26 168-95

3 DorfWcssiedel, ohere Hauser 0 34 0 5180 81-37 3-45 •f 84-82 271-89 •
4 Ohrendorfer Berg (A 236-76) 1 3 10 0279 51-27 1-0 1 +  52-28 184-48Stdp
3 OKspitz, Dorf, mittlere Hdhe 0 44 30 2800 36-25 1-02 — 3.")-23 151-84
6 WeissUii-chen, Bahnhof......... 2 IS 0 1220 47-93 0-19 -  47-74 139 33
7 Eisenbahn- Viaduct beiW eiss- 

kirchen............................ 1 43 0 1600 48-88 0-33 -  48-55 138-52
8 Dorf Podborn, Kirche........... 0 4 40 5480 7-44 3-86 — 3-58 183-49
9 Podhorner Berg ................... 1 14 30 5310 115-60 3-65 +  119-25 306-32

to Huine Helfenstein bei Leipnik 2 43 0 5840 27-71 4-40 +  32-11 219-18

B. B'arometrische Hdhenmessangen in den Sudeten und Bieskiden, ausgefdhrt
und berechnet vom Verfasser.

Nr. Name des Ortes:
Hohennnt«>r- 
*chie<l gcgen

Orunn
Seehdhc in 
W. Klafter

1 Von Bahmisch-Trubau sudlich, ausgezeichnete Waldkuppe . . . . 129-9 239-9
2 Dorf Skalicka bei Hobenstadt, mittlere Hdhe des Plateau’s . . . . 64-3 174-3
3 Unterhalb des Bahnbofcs von Hobenstadt am Sazawa-Bache. . . 34-2 144-2
4 Jtahnhof von Hobenstadt.................................................................. 36-9 146-9
5 „Na zadiiicb horach", hochster Punct des Weges von Krumpach 

nach Watzelsdorf....................................................................... 103-7 213-7
6 Einsattlung zwischen Watzelsdorf und Rowenz............................ 98-4 208-4
7 Hajccck-Berg, hochster Punct im Waldcben, Mittel aus zwei 

Beobachtungen ........................................................................... ?00-7 310-7
8 Bei Boliutin an dcr March, etwa 1 Klafter holier als das Niveau 

dea Klusses.......................................... . . ........................ 44-6 ISA-6 
189 19 Einsattelung zwischen Bohutin und Neudorf................................ 79-1

10 ^chdnberg, Gasthof zum Ldwen, in der Vorstadt, im 1. Stoeke 45-3 153*3
1 1 Bcrgkuppe „Dreifaltigkcit“, ndrdlich von Schdnbcrg ............... 109-9 219-9
12 Dorf Neubitusel, nord). von Schonberg, mittlere Kobe des Ortes 84-1 194-1
13 Ueitendorf, Brucke fiber den Tessfluss, etwa 1-8 Klafter fiber

71-4 181-4
14 Zdptau, Gasthaus zum Hutteiimann, 1. Stock, Mittet aus zwei 

BeoBachtungen ........................................................................... 98-9 208-9

3 8  *

    
 



294 Karl Ko'rislka. Beric.hl uhcr »>inig(“ in dm  Sudrlen, in don

Nr. Name des Ortes:
Hjihonunter- 
sebied gegen 

Bruno
Se«bi»he in 
W. Klafter

15 Bergriicken sndosllich von Marscitendorf, zwisclien Zo îlau und
Wiesenberg................................................................. ■............... 38-41 268-4

16 Wiesenberg, Gasikans gcgcniibcr vom Scbtosse, ctwa 3 Klafter 
hbhcr ais die Thalsoble............................................................... 127-4 237-4

17 Vcreinigung der Tess mit der ransehenden Tess, 2'5 Klaflcr 
hbher als die Thalsoble............................................................. 164-0 274-0

18 Schweixerei am AItvater im Sudetengebirge................................. 370 8 680-8
19 Sattel zwischen dem Allvalcr und der hohen Hcide.................... 629-4 739-4
20 Berg Altvate^, am Triangulirungspunct......................................... 663 6 773-6
21 Im Oppafall, verlassene Kohlstalte am Fahrwege........................ 491-1 601-1
22 Karlsbrunn, beim Badhaus............................................................... 292 3 402-3
23 M'aldweg am „langen Kamm“, sudustlich von Karlsbrunn, 

hocbster Punct ............................................................................ 341-8 451-8 ■
24 Wiedergriin, Dorf, bei der K irche......... ......................................... 271-9 381-9
23 Am Wege von ’ Wiedergrun nach Vogelseifen, nahe dem 

letzleren O rte.............................................................................. 226-0 336 0
26 Freudenihal, Gasthaus zum goldenen Stern, im 1. Stock........... 172-8 282-8
27 Jaktar bei Troppau, Einmiindung der Freudenthaler Strasse. . . 20 8 130-8
28 Troppau, Gasthof zur goldenen Krone, 1. Stock........................... 31-7 141-7
29 Troppau, unterer Platz, nabe dem Gymnasium............................. 24-7 134-7
30 Sebonbrunn an der Nordbalm, unter der Oder-Briicke, 1 Klft. 

bober als das Niveau der Oder.................................................. 5-2 104-8
31 Polniscb-Ostrau, Kircbe. Basis......................................................... 9-7 119-7
32 Bei Hraneeznik am Lucina-Bacbe .................................................. 8-0 102-0
33 Bei Bartelsdorf am Plateau, Waidkuppe....................................... 17-9 127-9
34 Sebumbarg, Bach ober der Briicke, etwa 0’6 Klafter libber als 

seift N iveau................................................................................... 4-2 114-2
33 Anbobe am Wege von Mittel-Suebau nach Gazy, nabc bei 

letzterem Dorfe............................................................................ ‘28-3 138-3
36 Miltel-Suehau, nahe der Kircbe, am Bacbe................................... 14-6 124-6
3T Ober-Tierlitzko, Wirtbsliaus im 1. Stocke..................................... 26-0 136-0
38 Ober-Tierlitzko, unter der Briicke am Stanowska-Bache........... 1 1  1 1 2 1 1
39 Berg Grodischtz, am Triangidirungspunct................................... .. 96-2 206-2
40 Die Sdiweden-Scbanze auf der Strasse westlieh von Teschen . 73-7 183-7
41 Teschen, Gasthof zum Hirseben, 1. Stock..................................... 37-8 147-8
42 Von Wendrin nordwestl. am Feldwege, am Fussc der Babia gora 69-9 179-9
43 Berg „Babia gora*' bei Wendrin...................................................... 139-4 149-4
44 Berg Tul, bstlicb von Ober-Lisebna, bSebster P unct.................. 204-3 314-3
43 Quelle am iiordwesflichen Abbange des kleinen „Czantory“. 

Temperatur derselben +6°1  Reaum......................................... 193-6 303-6
46 63-7 173-7
47 Weichsel-Fluss, Niveau an der Miindung des Dichtin-Bacbes . . 117-3 227 3
48 Miindung des Labajow in den Kopidlo-Bach................................. 143-0 233-0
49 Ginsattelong am Stozek-Berge, im Gehege Voitowa.................... 288-7 398-7

1 30 WielkyStozek, Waidkuppe in der Nahe d.Triangulirungspunctes 400-7 310j7
51 Krkowieca-Berg, westlieh vom Vorigen, kable Kuppe.................. 397-8 307-8
32 Terrasse des Groniczek, nordbstlich von Jablunksu.................... 322-7 432 7
S3 Von-Wendrin sudlieh Niveau derOlsa, Granze zwischen.Neo- 

comten and Eocen....................................................................... 30-0 160-0
54 Teschen, Sehlossberg im Park......................................................... 42-4 132-4
33

«
Tiefster Punct der Strasse zwischen Schloss Ober-Tosclionowitz 

und Wirumbaoa W. H.. .  ............................................................ 73-9 165-9
36 Ober-Toschonowilz, Schloss an der Strasse................................ 83-1 193-1
57 Bei Woykowitz unter der Brucke am Holzina-Bache................... 31-8 161-8
38 Brucke an der Miindung der Morawka in.die Ostrawilza........... 41-6 131-6 :
39 Bergrucken nSrdlicb von Janowitz.................................................. 98-7 208-7
60 .lanowliz unterste Hhuser am Bacbe ............................................. 36 0 166-0
61 Ostrawitza-Flussv unter der Briicke von Przno............................ 33 -7 . 163-7
62 Ostrawitza-Fluss,. unter der Brflcke von Ostrawitz...................... 90-3 200-3

    
 



Bicskiden uml iin wpstlichen Miihren ausgeffihrt̂ i llohcBmcssungcn. 295

Nr. Name des Ortes:
U6heDun(er«
scliie^

UruDQ
Seehdhe in 
W. Klafter

63 Bergiclinc sudwestlich der Kirche v. Ostrawitz [.4) Sldp. XXIV.] 211-9 321-9
64 Ostrawitza-Fluss, an der Miinduiig des Rzcziza-Bachcs............. 117-7 227-7

Vcreinignng des Czerna- u. Btla-Baehcs zum Ostrawitza-Plu.sse. 1.74-1 264-1
66 Basclika, Schichtmeisters-Wolmung, im Garten.......................... 39-4 149-4
67 BascBziza-BacIi, dsUich von Basclika, Menililschiercr mitPisch- 

Abdriieken........................................................... ....................... 41-9 lS l-9
68 Berglehne liei Morawka, siidlich von der Prascliiwka-Kirehe . . 130-9 240-9
69 Quelle am siidlichen Abhange des Praschinka-Berges. Tenipe- 

ratur derselben +7°5Reaum................................................... 1 2 0  1 230-1
70 Berglehne nordostl. der Kirche von Morawka |TA) Sldp. XXVII.] -182-0 292-0
71 Briicke fiber den Morawka-Pluss, nordwestl. von Morawka . . . . 87-7 197-7
72 Dobrauer Berg, im M'Sidehen unterm Triangulirungspunct. . . . 78-1 188-1
73 Weisskirchen, Gasthaiis zur goldenen Krone................................ 1 1 - 1 1 2 1 - 1
74 Von Weisskirchen nordostlich isolirte Pelsenkuppe im Walde 

am Hranicky kopec.................................................................... 61-S 171-5

C. Strassen-Nivellem ents in den Sndeten nnd ihren Ansldufern, auf die Seehdhe 
reducirt nach mehreren vom Herrn k. k. Baudirections-Ingenienr Rolzer  ̂

gezeichneten grossen Profilen vom Verfasser.

Bei der Jahresversammiung des Werner-Vereines vom Jalire 1853 hatte 
das wirkliclie Mitglied desselben, Herr Ferdinand Ho l ze r ,  k. k. Baudirections- 
Ingenienr zu Briinn, ein grosses Blatt, entlialtend melirere Profile der sogenannten 
GablerAerarial-Strasse, welclieden nordlichenTheil vonMaliren und dasTroppauer 
Gebiet in zwei Richtiingen, von Westen nach Osten und von Siiden nach Norden, 
durchschneidel, und welche derselbe aus den vorhandenen T\ivellementsproto- 
kollen init vielem Fleisse und grosser Sorgfalt zusammengestellt hatte, vorgelegt. 
Hiehei waren bei den wichtigeren Puncten die Hohendifferenzen gegen einen be- 
stimmten idealen Vergleichs-Horizont, so wie die Seehohen in Zahlen angegeben, 
welche letztere jedoch bloss nach beilaufiger Sch3tzung einzelner sehr nahe bei 
trigonometrischen Puncten befindlicher Orte beigefiigt waren. Herr Hol zer  
selbst ausserte den Wunsch diese letzteren Zahlwertbe durch an Ort und Slelle 
ausgefuhrte Messungen reclificirt zu sehen, und iibergab dem Verfasser dieses, 
als er sich zur Bereisung der iinter A) angefiihrten Gegenden vbrbereitete, mit 
freundlichster Bereitwilligkeit die obengenannten Profile. Verfasser dieses wurde 
dadurch in den Stand gesetzt, einige im Bereiche jener Profile liegende Puncte 
in seine Messungen einzubeziehen, wodurch eine ziemlich genaue Reduction auf 
die Seehohe ermoglicht wurde. Zu benierken ist hiebei nur, dass sammiTcbe 
Zahlen fur den A'ergleicbs-Horizont negativ sind, indem sie die Hohe des Punctes 
e n t e r  diesem Horizont angeben, so dass es darauf ankam; die Seehohe des Ver- 
gleichs-Horizontes zu bestinmien. ?u diesem Belnife Avurden aus A und B  folgende 
Puncte ausgewahlf: i

    
 



296 Karl Kotislka. Bcripht ubcr cinigc in dun Sudutun, in den

Nr. Name des Ortes; Seehohe nach 
meincr Bf^sUiumung;

iloho unlerm 
Vergleichs- 

Horizontc 
nach Holzer

Seehohe tics 
Vcrjfleichs- 
llorizontes

1 Bei Bohiitin, Niveau der S trasse........................ tS4-60 Bar. 8S9-00 513-60
2 Scliloss Blauda...................................................... 154-09 Trig. 3ii6-22 510-31
3 Sclidnbcrg, Strasse in der Vorstadt.................... i;iS-30 Bar. 348-83 .504-13
4 Beitendorf............................................................... 168 02 Trig. 341-90 509-92
5 Tessfliiss................................................................ 182-40 Bar. 327-25 509-65
6 Zuptau bei der Kirche............... ......................... 214 00 Trig. 290-00 504-00
7 Freudentlial, Stadt................................................ 280 00 Bar. 228 03 508-05
8 Freudentlial.Binmund. in die Troppauer Strasse 280-08 Bar. 226-50 .507-30
9 Engelsberg............................................................. 338 67 Trig. 176-60 515-27

to .larkowitz............................................................... 1.36’99 Trig. 351-80 508-79
1 1 Cliaiissee bei .taktar.............................................. 130-80 Bar. 377-93 508-73

Aus dieser Tabelle esgibt sicb die mittlere Hobe des Vergleicdis-Horizontes 
iiber dem Meere zu b09 07 Wiener Klafter, Avorriach aueh die Seehblien der im 
folgenden Verzeiebnisse enthaltenen Puncte abgeleitet Murden. Die Seehbben 
beziehen sicb, wo keine andere Bemerkung steht, auf das Niveau der Strasse, und 
in Orten auf die beiiaufige Mitte der Strasse im Orte.

Nr. Name des Ortes:
Unterm

Vergleicha-
Horizont

Seehuhe in 
W. Klafter

1

1. Strasse vwii der buhiniselien Graiizc liber Sehbnberg, Freiidenthal 
bis Jaklar.

88-81 420-26
2 Rothwasscr, Durchfuhrt.................................................................. 245-12 263-95
3 256-51 252-56
4 257-67 2.51-40
5 244-66 264-41
6
7

265-83 243-24
246-50 262-57

8 333-00 176-04
9 346-16 162-91

10 347-50 161-57
1 1 284-90 224-17
12 357-29 151-78
13 359-05 1.50-07
14 351-83 157-24
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23

356-22 1.5^-85
277-90 231-17
330-33 178-74
348-83 160-24
340-52 168-55
331-83 178-14
339-00 170-07
327-25 181-82
298-68 210-39

‘‘V
24
25
26
27
28

259-57
205-00 304-07

344-07
450-85
446-91
4.59-57

165-00
58-22
62-16

29
30

49-5p
55-00 454' i
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Nr. Name des Orte$:
Untcrm

Hori*o«t
" H IScehShc m '  

W. Fus#

31
32
33
34 
33
36
37

38
39
40
41
42

43
44

43
46
47
48
49
30
31 
52 
33 
54

Brandseifen, obere Hauser..............................................................
Altendorf, obere Hiiuscr.......................................................... •
Altciidorf, Briicke iiber den Podolsky-Bacb................................
Roinerstadl, St. Anna-Kirche..........................................................
Irmsdorf..............................................................................................
KleinstobI, Briicke ubcr den Morafluss...........................................
Hochster Punct der Strasse uiiweit der Granr.e von Mi'ibren

und Schlesien, nordlieb von Kleinstold ..................................
1 Wildgrub, tiefster Punct der S trasse...........................................
Jankusch Busch.................................................................................
Freudcntlial, bcim Sehlosse............................................................
Freudcntbal, Briicke iiber den Scbwarz-Bacb..............................
Hochster Punct der Strasse zwisclien Freudentbal undM''ocken-

d orf..............................................................................................
Wockendorf, tiefster Punct der Strasse......................................
Hochster Punct der Strasse am Beginne des Bennischcr

W aldes........................................................................................
Stadt Bcunisch, tiefster Punct........................................................
Wiiidiniililc oberlialb Bennisch ......................................................
Kicin-Hcrriitz, tiefster Punct..........................................................
Im Horkcnwald, bSchsfer Punct der Strasse................................
Gros.s-Herrlitz, oberste Hauser.......................................................
Gross-Hcrrlitz, unterste Hauser.................................. '..................
Colonie-Niederlage, Strasse ..........................................................
Bei Johannesfeld iin Thale, Strasse........................................... ...
Bei Jarkowitz, Strasse .....................................................................
Einmundiing der Jagerndorfer Cbaussee bei Jaktar....................

2. Strasse von Bcntsch-Lodeiiitz fiber Freiideiilhal, Zuckiuaulel bis 
an die preussisebe Branze,

1 Deutseb-hodenitz im T h ale .............................................
2 Sperberdorf, hochster Punct der Strasse......................
3 Dittersdorf, mittlere Hohe...............................................
4 Im Dittersdorfer Wald, liochsteV Punct..........................
5 Lobnig, Posthaus........................................ .......................
6 Tillendorf an der Strasse.................................................
7 Briicke uber den Mora-Fluss, nordlieb von Tillendorf .
S Briicke zwischen Kriegsdorf und Kotzendorf...............

JbSjS Hochster Punct der Strasse am Kiihlerberg............
1 iUf Freudentbal, Strasse oberdem Schwarzbach...............

.IJ Freudcntbal, EinmOndung'in die Schonberger Strasse.
12 i Altstadt, inrUleite Hiihe.....................................................
13 Hochster Punct der Strasse unter dem Stcinhiibel. . . .
14 Lichtenwerden................... ’......................................... .
15 Engelsbcrg...........................................................................
16 Hochster Punct der Strasse am Annaberge............. ..
17 Wiirbcnthal, S tad t............................................................
18 Wiirbcnthal, Briicke iiber die Oppa................. ..............
19 BinsiedI, Strasse................................................................
20 Hochster Punct der Strasse am Miihtberg......................
21 Hermannstadt, im Thale...................................................
22 Hochster Punct der Strasse in Vorwitz..........................
23 Zuckinantel, S tad t................. ..........................................
24 Tiefster Punct der Strasse sinterhalb Zuckmantel-. . . .
25 Aj^der preussischen Griinze westHeb von Lerchenfeld

122-30 
1.34-66 
180-00 
200-00 
213-50 
220-16

168-88
204-26
193-26
228-05
234-67

192-66
•207-30

169-00 
240-31 
•209-01 
•294-33 
292-31 
316-00 
3‘28-46 
348-66 
362-30 
331-80 
377 93

217-66 
•204-13 
210-00 
192-67 
217-66 
233-23 
258-30 
242-50 
213-30 
232-00 
•226-30 
203-00 
168-83 
181-83 
176-60 

70-16 
‘230-23 
•232-80 
203-00 
133-50 
138-22 
122-43 
303-16 
318-35 
311 36

386-37
344-41
329-07
309-07
293-57
288-91

340-19 
364-81 
313-81 
281 02 
274-40

316-41 
301 37

340-07
268-39
300-00
214-74
216-56
193-07
170-61
160-41
146-67
137-27
131-14

291 41 
304-94 
299-07 
316-40 
291-41 
275-84 
230-77 
266-37 
293-37
277- 07 
282-57 
306-07 
340-24 
327-22 
332-47 
438-91
278- 82 
276»27 
306-07 
363-57 
330-83 
386-64 
203-91 
190-72 
197-57t

    
 



298 Karl Koristka. Bericht iiber eifligu in den Sudeten, in d en -

D. Barom etrische H5henmess"ungen im w estlichen MEhren, ausgeftihrt im 
Jahre 1854 vom (dermaligen k. k. Bergrathe) Fr. F o e t t e r l e  und Heinr. 

 ̂ W o l f ,  und bercchnet vom Verfasser.
Diese ll5heninessungen sind eine Fortsetzung der zweiten Alitheilung meines 

„Bericbtes iiber einige im Zwittawa-Thale und im slid westlichen Mahren ausge- 
fiihrte Hbhenmessungen“ (Jabrb. 8. Jahrg., I. Viertelj., Seite 161 u. s. w .), und 
sie konnten in meinen vurjahrigen Bericht nicht mehr aufgenomnren werden, da 
ich die zur Bereclinung nothigen correspondirenden Beobachtungen zu spat er- 
halten hatte. Die HohendilTerenzen beziehen sich ebenfalls auf das Barometer der
k. k. meteorologischen Centralanstalt in Wien, dessen Seebbhe — 99’67 Toisen 
=  102-4 Wiener Klafter angegeben wurde, und es gelten daher aucU hiei- die 
in obigem Berichte bereits gemacbten Bemerkungen. Jedoch ist bei diesen Mes- 
sungen eine grossere Uebereinstimmung mit jenen von mir bestimmten Puncten, 
die in dasselbeTerrain fallen, zu bemerken (Jahrb. 6. Jahrg., I. Viertelj., Scife 72), 
als dies.s sonst der Fall war, was wohl giinstigeren atmospharischen Eintliissen,, 
namentlich einem mehr. constanten Luftdruck vorzugsweise zuzuschreiben seiu 
diirfte. Die Hblienmessungen lasse ich hier wieder in derselben Ordnung folgen, 

V je  sie vorgenommen wurden, nur wo mehrere Messungen desselben Ortes vor- 
kommen, habe ich sie zusammengezogen.

Nr. Name des Ortes;
Hohenunter* 
schied ĝ egeii 

Wien
Seeholie in 
W. Klafter

I Briinn, Gasthof zum Kaiser von Oesterreich, 2. Stock, Mittel 
aus zwei Beobachtungen............................................................. 19-0 121-4 .

2 Gross-Bittesch, Gastbaus zum Adler, zu ebener Erde.................. 141-3 243-7
3 Gross-Bittescb, Gastbaus zum Kreuz, 1. Stock, etwa urn 3 Klft. 

hbher als die Strasse am Marktplatz. Aus 12 Messungen 
ergaben sich folgende Hohen- Diffcrenzcn: 147-4, 148-1, 
132-0, lS l-0 , 146-8, 149-3, 147-7, 148-3, 146-2, 136-6,
143-4, 130-2; aus alien foigt im Mittel...................................

Gross-Meseritsch, Gastbaus zum Lowen. 1. Stock. Aus 3 Mes
sungen ergaben sich folgende Hohen - DilFerenzen: 113-8, 
114-7, 113-9, 119-0,122-3; aus alien foigt im Mittel...........

149-1 231-5
4

117-1 219-8:
3 Oslawa-Eluss an der Halla-Muhle, suddstl. v. Gross-Meseritsch 113-2 213
6 Oslawa-Eluss beim ^iesmif-Hof, sudlich von Gross-Mcseritsoh

109-1 211-5 • 
204-67 Oslawa-Eluss bei Oslau, westlich von Tassau (Granit)............... 102-2

8 Tassau, Kirehe (Granit)................................................................... 126-3 228-7
9 Oslawa-Fluss bei Wanetz, sudlich von Tassau (Granit)............. 97-9 200-3

10 Oslawa-Fliiss an der Swato-Muhle, nurdlicb von Gross-Mese- 
1 ritsch (Granit).............................................................................. 114-4 216 8

1 1 . Spitze im Banejwald, dstlich votr Gr.oss-Meseritsch (G neiss).. . 194 3 -296-7
<2 Ossoivetz - Teich , nordlich von Eisenberg, nordwestlich von 

Ofechow (G neiss)....................................................................... 187-4 ' 289-8
13 Hobe im Horkawald, nordlich von Eisenberg (G neiss)............... 214-7 317 1
14 Eisenberg, Kirehe (Gneiss). Aus zwei Messungen ergaben sich 

-folgende Hohen-Differenzen: 200-8, 196-2; aus beiden im t -*
1 9 8 -3 . 300-9

Klenowitzhof bei Jahlonau, sudosllieh von Gross-Meseritsch . - .
k

166 1 2 6 S 5
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Nr. Name des Orles: ^  *
llubonunter-
schietf’gogen

Wien
Seehû io io 
W. Kluftor

16 Iglau, Gastliaus zu den drei Furs,ten, 2. Stock. Aus drei Mes- 
sungen ergabeii sich die Holien-Differenzen: 180 4 , 181'9, «

182-3 284.7
17 lii2  1 254-5
18
19
20 
21

Kleiii-Iglaubach bci deV Ranzcr-Miible, sudlich von Igla'u.........
Igl-FIuss bcim Heller-Hof, nordwestlich von Iglaii.....................
Iglawa-Fluss bei der Kcvn-\lulile, nordostt. von Iglau (Gneiss)

175-2
145-1
151-3
186-2

277-6 
247-5 
253-7 

■ 288-6
22

■23
. Iglawa-Fluss bei Klein-Beranau, sudlich von Iglau (Gneiss) . . . 138-9

132-4
241-3
234-8

24 217-9 320 3
25
26

Hochster Fund an der SIrasse, westlicli bei Regens (G neiss).. 
Regensberg bei Regens. Zwei ,\lessungen gaben: 239'8, 244-4;

232 0 

242-1

334-4

344-5
27 Regens, Wii thshaus im 1. Stock. Fiinf Messungen gaben die 

Hohen-Differenzen: 2 321 , 234-8, 233-5, 231-6, 231 2;
232-6 335-0

28 189-4 291-8
29 164-0 266-4
30 202-8 305-2
31 197 0 . 299-4
32 214 6 317-0.
33 271 9 374-3
34 273-5 377-9
35 175-5. 277-9
36 193-0 295-4
37 193-0 295-7
38

,3 9 '
Wolleiner Bach an der Mtihle, unterhalb Neu-Zhof (G neiss)... 144-7

175-1
247-1
277-5

40 190-8 293 2
41 193-9 296 3
42 271-5 373-9
43. 180-1 282-3
44 161-8 264-2

(45 180-5 282*9
46 Hochster Punct der Strasse zwischen Staz und Dcutsch-Rudo-

231-9 354 3
47 223-7 326-1
^ 201-8 304-2
49 244-6' 347-0

*̂ oO 266-6 369-0
ol 183-7 288-1
52 179-6 282-0
53* Oslawa-Fluss bdi Radostin, nordlieh von W ollein........................ 160-7 263-1
o4 Oslawa-Fluss bei Ostr.iu, nordostlich von Radostin................... 165-2 267-6
nS
36

Bochdalow bei der Muhle bei Pottles (Hornblende u. Gnebs) . * 
Bochdalow bei der Miihle boi Pokojow................................ ..

183-2
190-8

285-6
293-2

57 Bochdaloiv, Kircbe im O rte............................................................ 198-5- 300-9
58 Aujezd, siidwestlich von N. W essely............................................. 199-9 302-3
59 Matudow, nordwestlich von Wessely . . .  ........................................ 225-1 327-5
60 St. Johann bei Kloster Saar .......................... ................................. 218-1 320-3
61 199-6 302.0
62 173 3. 277-7
63'

64

Saar, Gasthausim 1. Stock, am Markfplatz. Zwei Messungen er- 
gabch die tidhenditferenzen 196-4, 202-7 woraus im Mittel.. 199-5

241-1
301-9 
343-B 
309-1 
340 5 
417-07

65 •206-7
66 238-1
67 T(gpinoka-Spitzp, nordwestlich von Czikay.............................. .. 314*6

■
K> k. ^vologische ReicbHosUU. 7. Jahrgaag. t876. U. 39

    
 



300 Karl KofiijU^a. ^crich t ubur uiiilgo in Sutlctun, in d«n.

Nr» ' Namd*«lcs Ortes;
Iluhcnu iiter- 
6chieit 
• Wico

Sechohe id
W. KlaAer

68 Gottscida, siidlieti bci Hcraletz.. . . ............. ................................ 245-3 347-7
69 Stdiwarzawa-Fluss bei Ileralctz.......................... ...................... 228-2 330 6
70 Saacmublc von Otrokbi'unri............................................................... 264-3 366-7
71 Schwarzs Sumpl'e sudiistlich bei Seliakowa lioia, Qiicllcn der

Scliwarzawa............................................................................... 305-5 407-9
72 Hohc am Brosiehen-Fcls, nordlich von Sklcnv (ilornhleiidc) , . 301-3 403-7
73 Gross-Skleny, bci Friscliau, am obersten llausc (G neiss)......... 303-1 405-5
74 Lhotka, miltlere Ifohe (Gneiss) . . .  ............................................... 231-5 333-9 ’
7a Radominfeich, siidlich von Saar (L ehm )....................................... 214-1 .316-5
76 Neu-Wesscly, norddstlieh an der Kapcilc (Hornblende)............. 205-2 307-6
77 Bergmaniishiitte am |)i$enber^haii siidlicb von S aar.................... 214-1 316-5 ‘
78 Hauptwasscrscheide o'berhalb Jam y............................................... 223-9 326-3
79 Jamy, nordlich von Ostrau................................................■■............ 206-2 308-6
80 Wessely-Bach bei Sazomin, nordlich. von Ostrau......................... 169-2 271-6
81 Oslawa-Fluss bei Ostrau, siidostlich von Saar........................... .. 164-4 266.8
82 Bory, Kirche, nordlich yon Gross-Meseritseh............................... 160-6 263-0 4
83 Oslawa-Fluss an der Hlaniniihle, nordlich von Wolschi................ 141-2 243-6
84 Oslawa-Fluss bei Mosehtischt, nordlich von Gross-Weseritsch. , 1 2 1 - 1 223-5
85 Oslawa-Fluss an der Swatomiihle.................................................... 114 3 216-7
86 Dorf Kosikow, Kirche, siidostlieh von Gros»-Bi(tcseh............... . . 169-7 272-1
87 Hohe iih Kosikower Walde, siidwestlfch von Gross-Bitteseh . . . 183-5 285-9
88 Krokociin, siidlich von Bittesch am Bache (G neiss).................... 145-2 247 6
89 An der Zezula-Miihle, ostUch von Krsiiitz.................................... • 107-4 200-8
90 Suditz an der grossen Krenziinde (Lehm)................................... .. ,  136-2 238-6
91 Am Chwomeabache, norddstlieh von Koroslep............................... 79-1 181-5
92 Koroslep am Bache................................................................... . . 207-3 309-7
93 Oslawa-Fluss bei der Skripiner Miihle, nordlich von Moheino . . 46-2 148-6
94 Moheliio, Wirthshaus, zu ebener Erde (Serpentin)................. .... 75-6 178-0 ,
95 Iglawa-Fiuss an der Papfermiihle, sudsudwestlich von Molielno.. 39-7 142*-1 ,
.96 Iglawa-Fluss an der unteren Miihle, siiddstlich von .MoheIno . . . 34-5 136-9

*97 Lhanitz, ostsiidostlich von Moheino (Serpentin).......................... 38*0 t 460 4 :
^98 Biskupka, siidwestlich von Oslowan................................................ 49-1 1.51 5 .

99 Senohrad am Bache (Gneiss) ...................................................... .... 68-2 170-6
too Oslawa-Fluss, siidostlich bci Cucitz................................................ 25-3 .127-7
101 Eibenschiitz, Gasthaus, am Marktplatz im l.Stocke. Sechs Mes- V

sungen ergaben die HohendiRerenzen: 9'3,13'6, 12-2,15'5, V
10--3, 9-6; woraus im M ittel............... ............ .......................... , 11-7 114-1

102 Am Vereinigungspunct der IgJawa init der Oslawa..................... 4-8 107-2
103 Iglawa-Fluss bci Hrubsitz, siidlich von Neiidorf........... .............. 12-6 115-0 :
104 Neudorl, siidwestlich von Oslowan beim Meierhof............. ..  ̂ 36 - 7 139-1
105 Oslawan, an der Briicke (W eissstein)............................ -............ 12-6 115 0 ■
106 Hohc im Padielka-lVald, siidlich von Zakfan (G n eiss)............... 106-5 208-9
107 Segen Goites, westlich von Rossitz...................... .......................... 69-3 171-7
108 Vereinigung d. Obrawer- u. Weisswasserbaches oberhalb Rossitz* 71-1 173'5
109 Kanzleigebiiude der Segengottesgrube, im 1. Stocke.................. 66-0 168-9 ,
1 10 Kralitz, Kirche, siidostlich von Namiest......................................... 119-5 221-9
1 1 1 Jenesc^u am Teiehe, norddstlieh von A'amicst............................ 132-6 235 0
1 12 Namie'st, Posthaus, im 1. Stocke, etwa 5 Klft. fiber der Oslawa.

Drci Messungen ergaben 89‘7, 95-9, 93-5, woraus im Mittel. 93-0 . 195-4
113 Natniest, Schloss, im 2. Stocke^......... 1 ........................................... 124-6 227-0
114 .Oslawa-Fluss, an der Kralitzer-bffihle siidlich von Namiest . . . . 7B-6 179-0
115> Oslawa-Fluss bei Heinrichslust, siidlich von Namiest.................. ))6-2 158 6
116 Jagdsphloss bei Namiest . ; ........... ........................................ .. 122-4 224-8
117 Heinrichs-Thurm am „Zeleny kopec"......................i .....................' 153-4 255-4
I t s Iglawa-Fluss an der Skreyer-Miible, siidlich von Namiest......... 53-4 155-8
119 . ion -4 , 202 - 8
120 K m - 1' 223-5'
12 1 Oslawa-Fluss an der Miindung dcs Chwonicabaches bci der •
f ..................................................... ........................................ .. . . . . 35-‘4 s,137-8 >
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Nr.

----------------------- ------------ ----------- i___ 1_____________________

Name des Ortes:
Hohenunter- 
Rchicil gegen 

Wien
Seoh5he in 
W. Kiafter

122 6ucitz, Kirche (Glimmcrsclnefer)................................................... 69-0 171-4
123 Chraustower-Muhle im Obrawabache, sudlich von Domaschow . 113-3 217-7
124 Hohe bei Siano'wiest..................... ... ............................................. 177-9 280-3

Jawurek, nordostlich von Ootnaschow (Lekin) ............................ 150-1 232-3
126 GostPaby, siidwesllich von Gross-Bittesch (Gneiss).................... 147-0 249-4
127 Breska, siidwesUicIi von Gross-Bittescb (Granit)........................ 141-2 243-6
128 Zbor holubv. westlieh von Gross-Bitteseh (G ran it)........... ’. . . . 142-8 245-2
129 Ossowa Bittiscbka (G neiss)........................................................... 169-1 271-3
130 Kobe, siidwestlich von Pribislawitz. v . ..................... ",......... .. 179-9 282-3
131 Im Bittescher Wald, bei ^en neun Kreuzen, Wasserscheide. . . . 167:6 270-0
132 Krowy, nordostlich von Bittesch (Lehm)^................. ................... 137-6 240 0
133 Bittiscbka-Bach an der Bpaleny-Muhle......................................... 114-1 216-5
134 Raduskow, beim Richter.................................................................. 147-2 249-6
13s Bittiscbka-Bach beim Eisenhainmer, nordlich von Hluboky......... 96-6 199-0
136 Bittiscbka-Bach an der Schmelzhiitte, nordlich von Domaschow.

« Zwci Messungen ergaben 66'9, 73‘3, wotaus im M itte l.... 70-1 172-3
, 137 Lazanko,. Dorf, nordostlich voA Domaschow.................................. 130-8 233-2
. 138 Marsow, Dorf, nordlich von Domaschow.........'...........................■. 133-6 , 238-0
* 139 Deblin, Kirche.................................................................................. 137-1 230-5

140 Einsattelung nordlich von Peiskow (Grauwacke)................. . 96-7 199-1
i 141 Cizek, nordostlich bei Deblin.......................................................... 90-2 192-6

142 Ausosi, ndrdlich. von Deblin.............................................................. 139-1 241-3
143 Kawcrdowej-Miihle, nordlich von Deblin'(Quarj). ...................... 50-3 1.52-9

' 144 Lauckabach bei Aujezd.................................... ■............................. 46-7 149-1
. 14s Libochowkabach an der Severa-Miihle bei Rikonin (Granit) . . . 75-0 177-4

146 Ncudorf, nordwestlich von Deblin................................................. 132-0 234-4
147 Swatoslavv, Kirche (Thonscliiefer)................................................. 139-4 241-8

I 148 Panow, nordostlich bei Kfowy (G neiss)....................................... 148-0 230-4,
. 149 Kattow, Dorf, nordlich von Krowy (Lebm)................................... 131-8 »234-2 ‘

laO 134-2 *236 • 6  *
, 131 Rojetein. sudlich von Zdiaretz (Hornblcnde)^............................ 141-3 243-7

132 Rossetsch, Dorf, siidwestlich von Rojetein (G neiss)................... l3 3 '3 237-7
133 Rohy, Meierhof, nordlich von Ossowa Bittischka.......................... 209-3 311-9
I54 Krenarow, Dorf, nordlich von Ossowa Bittischka.......................... 193-1 295-3

t 133 174-2 276 C
136 Breskiho am Bache, Dorf zwischen Brezy und Kfowy (Granit) . 139-0 242-0
137 Radostincr-Muhle, nordlich von Bittesch....................................... 142 3 244-9
1.38 Am Sigmund-Teiehe, nordwestlich von Gross-Bittesch............. 160-5 262-9

' I 39 Verwaltungsgebs3ude des Neudorfcr-Kohicnhaucs..................■ • 33-0 133-4
160' Hrottowitz, Wirthshaus, im 1. S tocke........................................... 112-6 213-0

, 161 Dalleschitz, Schlosskirche.............,.................................................. 101-4 203-8
162 Iglawafliiss an der Dallescbitzcr-Miihle..................................... .-. 52-7 133-1
163 Stropsin am Wege nacli Hartikowitz............................................. 120-6 223-0

; 164 Iglawallnss. sfldwestl. von Kozhin, westsfidwcstl. v. Hartikowitz . 82-8 183-2
.163 Pleschnitz, nordlich von Waltsch................. .................................. 144-3 246-9
166 Iglawalliiss an der Strebenitzmiihle................................................ lOO-O 202-4
167 Iglawafluss am Ostende von Wladislau........................................... 10.3<2 207-6
168 Biitzow am Bache............................................................................. 137-9 240-3
169 Kromau, Wirthshans sm Platze...................................................... 24-3 126-9
170 Jarineritzkafluss bei Uoschitz......................................................... 46-2 148-6

E. Bafometriscbe Hdhenmessnngen im w estlich en  Mbhren, ansgefbhrt im 
tJahre 1855 vom  (dermaligen k. k. Bergrathe) Fr. Foetterle and Heinr. W o l f  

 ̂ mid kerecbnet vom Verfasser. ‘ '
* ,Diese’ Messungen warden vort dem oben genannten Herrn geologiscben 

Xlommis^ir des Werner-Vereinfes, und seinem Herrn Hilfsgeologen im Jalire 18b5

    
 



302 Karl KoHJtkA. Baric.ht fiber fiihige in Sudbfien, ifi den

in den Monaten August, September und October ausgefubit, und sebliessen sich 
ijnmittelbar an die Torbergebenden an. Als ebrrespondirende Beobaebtungen babe 
ich jene von Herrn Dr. O l e x i k ' a n  seinem Norinalbarometer in Brtinn verge*-, 
nommen benutzt, und zwar befand sich das Normalbarometer laut Angabe des 
Herrn Dr. 01 exile bis Ende August in seiner friiberen Wobnung im St. Ann? 
Spitale, wo ich die Seehbbe der untei en Quecksilberflache (Jahrb. 4. Jabrg., 
I. Yiertelj., Seite 12 etc.) zu 110*02 Wiener Klafter bestimrat batte. Vom 1.. Sep
tember an aber bing dasselbe in seiner neuen gegenwartigen Wobnung. Den 
Hohenunterschied zwischen beiden Aufhangepuncten des Barometers bestimmte 
Herr Dr. T r e v i r a n u s  zu 10 00 K)afler, also die Seebohe des Barometers aip 
neuen Standpuncte 120 02. Am 8. September 1855 bestimmte icb die Seebohe 
dieses Piinctes durch drei Vi-suren aus der Wobnung der Herrn Dr. Ol ex i k  nacb 
drei bereits in friiberen Jahren gemessenen Puncten, namlich: Raigern, untere 
Kircbthurmdacbkante; Franzensberg, Obelisk, Basis; Altbrunn, Barmberziged- 
•Kloster, Axe der Thurmubr, auf trigonometrischem W'ege, und fand im Mittel die 
Seebohe 119-27 Wiener Klafter. Diese letztere mit der friiberen combinirt, gib^ 
die Seebohe des correspondirenden Barometers am nmien Standorte zu 119-63 
Wiener Klafter, welcbe ich vorlaufig zur Reduction der Hobenuntersebiede auf 
das Meeresniveau beniitzen zu sollen geglaubt babe. In den nacbfolgenden Mes? 
■sungsresultaten bezieben sich die Nummern 1 bis 66 auf den alien Standort des 
correspondirenden Barometers zu 110 02 Wiener Klafter Seebohe, die Nummei'W 
(|7 bis ^58  jedoch auf den neuen Standort zu 119-63 Wiener Klafter Seehbbe!;

Nr. Name des Ortes:
Huh^nunter* 
schieil g<*g:on 

Brtinu

Seelidlie in 
W. Klafter

2
3
4
5
6

7
8
9

10 
11 
12
13
14
15
16
17
18 
19

20

Gross-Mcseritsch, Gasthaus zum Lowen, 1. Slock. Aus 4 Mes- 
siingen ergaben sich folgende Hohen-DIfferenzon: 106-4,
110-6, 111-1, 100-8; woraus im Mittel....................................

Moschtiscbt^ Doi'f, nui-dlich von Gross-Meseritsch, Kirche -------
Martinitz, bcim Kreuze, am oberen Ende- des Orfis.....................
Koztau, beim Kreuze, westlich davon an der KfizanauerSlrasse
Ki-izanau, bei der Kirche.........................: ......................................
Bcrgriicken am Wege von KFizanau nacb Hermannschlag, unmit-

telbar bei letzterem.....................................................................
Kundratitz, Dorf, nordostlieh von Krizanaii, am siidsvestl. Ende
Wien, Dorf, nbrdlicb von Meseritseb, am ostlicben Ende...........
Naniwabei-g bei Radenitz, nordwestlich von Krizanau.................
Radenifz, Dorf, beim Kreuz an der Strasse..................................
Jiigerhaus „Brcyle“, nordwestl. vom Dorfe Sklenny^u. Radenitz
Strassenhohe zwisclien Rauzmirow und Schuralbenfeld'...............
Jagerhaus, dstlich von Ostrau her Suk...........................................
Bocbdaletz, am ostlicben Ende des Dorfes................................ ....
Radesebin, unweit dem Schlosse am T eicbe................................
Bobruwka, Dorf, siidlich von Bobrau, Kircbe...............................
Pikaretz, Dorf, nSrdlicb von Krizanau, mittlere Kobe.................
Ratkow, Dorf, stidlich von Strasebkan, am T eicbe......................
Bobrau, Wirtbsbaus bcim Adler, im 1. Stock. Aus drei Messun- 

gen ergaben sich die Hoben -  Differenzen: 149.-5, 149-3,
145-3; woraus im Mittel.........................'.................................

Morawetzberg. unweit von Morawetz.............“. . .  a. s .

«

107-2
115-7

.133-8
160-2
149-6

•235 5 
146-1 
144-5 
223-8 
187-4 
159-6 
185-1 
158-5 
164-6 
153-7 
1.55-7 
166-9 
148-3

148-0

217-3
-225-7
‘243-8
270-2
259-6

245-5  
^6 * 1
,  t-5 
333-8 
•297 4 
269 6 
295-1 
268-5 
274-6 
263-7 
265-7 
276-9 
238-3

‘.‘258 0 
299 S
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Nr. NameOes Ortcs:
IfdhenuDtor-
schitMl

Brunn
Seebfihe ia 
W. KUfler

2 1  , Straschkau an der BrScke .............................................................. 113-3 223-3
22 Bobruwkabarli an der Ka êk-IUiihle in Bobrau.............................. 138-8 248-8
23 Bobruvrkabach an der Maucka-Muble, wesUicli von Blaacbkow. . 132-7 242-7
24 Blaschkow, Dorf, noidnordwc-stlieh von Straselikau................... 133 6 263-6
23 Straschkau, Kirche iin Orte (Serpentinhiigel).............................. 118-8 228-8
26 Unter-i.ibochau, norddstlich von Krizanau, am T ciclic............... 128-1 2.38-1
27 Herrmansehlag. Uorf, bstlicb von Krizanau, Kirche..................... 187-4 297-4
28 Widonin, Dorf, nstlicli vom vorigen, an der Kapelle................... 139-1 269-1
29 Mezibof, sudostlich von Straschkau, am T eiche.......................... 122-9 232-9
30 Bukorv, Dorf, norddstlich von Straschkau, an der Kapelle......... 137-6 267 6
31 Ilozinka, unweit dem Schlosse am Teiche..................................... 143-4 235-4
32 Swolla, norddstlich von Bobrau, Kirche......................................... 1(11 3 271-3
33 Racitz, ndrdlich von Bobrau, siidliches Ende des OoiTes........... 169 0 279-0
34 Bobruwkabach, Schabart-Miihle, hordwesllich von Bobrau......... 146 9 236 9
33 Hodischkau, nordwcstlich von Bobrau........................................... 192 9 302-9
36

■

Neustadll, Wirthshaus beim Lowen, zu obencr Erde. Aus zcbn 
Messungen ergabcn sleh folgendellShen-DIfl'crenzen: 189’6, 
188-6, 183 7, 199-8, 201-9, 191-8, 190-2, 191 8 . 189 6,

• 193-2; woraiis im Mittcl........................................................... 192-2 .302-2
*37 Gneiss-Granlt-Kuppe sudwestlich von Neustadtl.......................

Slawfco'vitz, am Teiche....................................................................
212-7 322-7

38 192-0 302-0
39 Gif-ikowitz, Dorf, nordwestlich von Neustadtl.............................. 2,33-7 343-7
40 Bobraiwkabach, an der Miihle inPetrowitz.................................... 171-8 281 8
41 Bobruwkabach, am Nordende des Dorfes Swratka . . .  ............. 134-3 264-3

! 42 Dlauhy, Dorf, ndrdlich von Bobrau, am Teiche............................ 176-9 286-9
43 Kfidia, Dorf, ndrdlich vom Vorigen, am suddstlichen Ende . . . . 183-3 293-5
44 Bei Pohicdetz, sudwestlich an der Miihle....................................... 213-6 323-6

 ̂ 43 Mafowitz, Dorf, ndrdlich von Neustadtl, an der Strasse............. 231 1 341-1
46 Olesnabach an der Bransower-Muhle............................................. 149-1 « 5 9 - l

373-447 Wasserscheide bei Wlachowitz, ndrdlich vom Dorfe................... 263-4
48 Rokitno, Dorf, ndrdlich von Neustadtl, siidl. Ende der Strasse.. 283-3 393-3

. 49 Wlachowitz, ndrdliches Ende am Wege nach Dreibrunn............. 278-3 388-3
30 Medlauer Teich, siidlich Von Frischau........................................... 247-7 337-7
31 Ncmecky, westlich von Ingrowitz, Gasthans des Engelhard!, zu 

ehener Erde................................................................................. 233-7 343-7
32 Wfi^{, sudlich von Nemecky, im Schichtamte.............................. 218-3 328-3
S3 Strassenhohe nordnordwestlich von Studnitz................................ 306-7 416-7
34 Frischau, im Wirthshause, zu ehener Erde.................................... 2.37-7 367-7

Samotinberg, Kuppe, norddstlich von Frischau............................ 296-1 406-1
36 Nemecky, Kirche.................................. ......................................... 241-1 3.31-1
37 Ldwenberg, ndrdlicli von Nemeeky, hdchste Spitze..................... 307-0 417-0
38 Krasna, ndrdlich von Nemecky, am Schwarzawa-Flusse............. 106 1 276-1
59 Borownitz, Dorf am Schwarzawa-Flusse............. ......................... 130 1 260-1
60 Ingrowitz, an der siidlichen Briicke fiber die Sehwarzawa......... 133-7 243-7
61 Gross-Ubtsin, sudosilich von IngrOwifz, am ndrdlichen Ende. . . 232-3 342-3
62 Sulkowitz, siiddstlich von Ingrowitz, Kirche................................. 238-2 348-2
63 Sulkowitz. Pfarrerswohnung............................................................ 243-7 333-7
64 Chlum, Dorf, siiddstlich von Dalleschin......................................... 166-4 276-4

' 63 Korowitz, westKch vom Vorigen, am Miihlteiche.......................... 121-7 231-7
66 Hluboky, Dorf, dstlich von Daletschin, ndrdliches E nde............. 179 1 289-1
67 Klein-Janowitz, Dorf, siidlich von Daletschin, siidliches Ende . . 212 3 332-1

: 68 Pisecny, Dorf, bei Janowitz am T eiche......................................... 234-6 334-2
69 Gross-.lanowitz, sudwestlich von Daletschin, beim Mcierhofe. . . 197-2 316-8
70 Daletschin  ̂ an der Briicke ubcr die Sehwarzawa.......................... 131-2 2.30-8
71 Strahojow, siidlich von Ingrowitz. an der Sehwarzawa............... 142-3 261-9
72 Pawlowitz, sudwestlich von Ingrowitz. Mcierhof.......................... 176-7 296 3'
73 Michow, sudwestlich von Ingrowitz, wcstliches Ende................. 238-1
74, Konikaii, antler Ingrowitz-Neustadller Strasse.. . ; ................... 277-0 396-6
73 ^Zuhfi, Dorf, ostnorddstlich von Neustadtl.....................................

«

243 S
' k

, 363-1
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Nr. Name des Ortes: I UuhcQUQter- 
schied ^e^en

I BruDQ

Seebdhe in 
W. KUfter

76
77

78
79
80 
81 
82
83
84 
83 
86
87
88 
89

90
91
92
93
94

9»

96
97
98
99 

100 
101 
102
103
104

10.3
106
107
108
109
110

H I

112
113
114 
113 
116
117

118 
119

Rzikabach, an dcr Mulile bei Klein-Domanin...............................
Bystfilz, Gasthaus beim Rossi, im 1. Stock. Aus 17 Messungen 

ergaben sich folgende Hoheii-Differenzcn: 177'2, 173'6, 
171-2, 176 2 , 177-6, 173-6, 170-9, 173 1, 171-6, 173-4, 
173-3,173-6,173-3, 171-2, 170 7, 170-0, 170-2; woraus im
Mittel...........................................................................................

Bystritz, nordwestlich Friedhof......................................................
Am Gross-Domanier-Teich, sudlich voni Dorfe Bohunow...........
Skala-Teich an der Miible, sudlich von Lhota..............................
Wojtccliow, Dorf, siidwcstlich von Lhota, nordliches Ende . . . .
An der Rowhy-Muhle, beim Dorfe Rowny.............................. ......
Kundratice, westnordvvestlich von Bystritz..................................
Neuhof, sudwestlich bet Bystritz.....................................................
Am Bache zwischen Blaskowilz und Rosoch................................
Olesna an der Brticke uber den Bach.. . . ' ....................................
Radkow, sudwestlich von Bystritz.................................................
Rozna, Dorf, sudlich von Bystritz, an der unteren Briicke.........
Nedweditz, Wirthshaus zur Post, im 1. Stock. Aus zwei Mes

sungen ergaben sich die Hohen-DilTerenzen; 38-6, 71-9,
woraus im M ittel.........................................................................

Nedweditz, an der Briicke fiber die Schwarzawa........................
Daubrawnik, an d. Mundungd.Rakowy-Baches in d. Scliwarzawa
Strassenhohe, sfidostlich bei Stritef........................................... ....
Spaleny, Muhle im Tepla-Thale, westlich von Nedweditz...........
Pernstein, altes Schloss bei Nedweditz. Aus zwei Metssungen 

ergaben sich die Hohen-Differenzen: 105-3, 107-3, woraus
im M ittel......................................................................................

Strassenhohe zwischen Wiechnow und Bisowitz, nordwestlich
* von NcdwJditz.............................................................................
Dorf Bohunow, nordwestlich von Bystritz, nordliches Ende . . . .
Lhota, Kirche, nordostlicb von Neustadtl .....................................
Bystritz am Rzika-Bache, uordl. vom Galgenbcrge bei dcr MUhle
^danitz, Dorf, nordlich von Bystritz, am T eiche..........................
Chudobin, Dorf, sfidlich von Daletschin, am ndrdlichen Stege . .  
Schwai'zawa-Fliiss beim Dorfe Wflbr, nordostlicb von Bystl-itz..
Bergkuppe Zubstein, sudlich von Wfihr.........................................
Zlalkow, Dorf, sfidlich von Bystritz, am nordlichen Ende...........
Dwofist, Dorf, nordostlicb von Bystritz, am nordwcstlichen Ende

beim Kreuze............................................................ ............ ' . . . .
Gross-Wiestin, nordostlicb von Wfibr...........................................
Rowe în,- Kirche................. ...................■.........................................
Dels, Kirche......................................... ..............................................
Straschkau, Wirthshaus............... •....................................................
Bratriisin, Dorf, sfidlich von Bystritz, sudliches Ende..................
Hochofen in Olesnicka, an der Schwarzawa; aus zwei Messungen

im Mittel........... i .......................'..................................................
Hodonin, Dorf, ostlich von Stepanau, am sudostlichen Ende dcr

Hauser..........................................................................................
Wiechnow, Dorf, sfidostlich von Bystritz am Teiche...................
IVrtiefitz, Dorf, westlich von Stepanau, am wcstlichen Ende . . .
Schwarzawa-Fluss, an dcr Uitschowcr-Muhle..............................
Kasan, Dorf, nordlich von Nedweditz (T egel)..............................
Kowai-ow, sfidlich von Stepanau.................................. ...................
Leskowitz, Dorf nordlich von Nedweditz, ostliches Ende der

Hauser . . . . . ’ ...............................................................................
Rutka (Quadersandslein)................. ) ............................................
Kunstadt, Gasthaus zur Post, im ersten Stock. Aus 22 Messun

gen ergaben sich folgende Hohendilferenzen: 126-7, 130-6, 
127-2,127-1,127-3,122-4,129-3,123-2,124-3,1281,1261,

167-2

173-1
177-0
183-7
197-4
2-29-1
191- 5 
194-9 
214-6 
130-6
192- 0 
134 8 
124-2

63-3
34-6
46-9

199-6
94-1

106-3

219-2
213-2
236-4
133-8
224-3
124-8

87-4
249-6
188-3

177-9
177-5
198-1
174-4
119-7
198-8

67-4

147-5
190-1
123-3
64-3
87-8

137-9

149-8
168-7

286-8

292-7  
296-6  
303-3 
317-0 
348-7 
311 1 
314-3 
334-2 
270-2  
311-6 
234-4  
243-8

184-9'
174-2
166-3
319-2
213-7

223-9

338-8
332-8
336-0
273-4
344-1
244- 4 
207-0  
369-2 
307-9

297-3
297-1
317- 7 
294-0  
239-3
318- 4

187-0

267-1
309-7
245- 1 
183-9 
207-4  
277-3

269-4
288-8
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Nr. Name des Ortes:
Hdh«nnnter> 
schied gegea 

Briinn
Seehohe in 
W. Klafter

123-8,121-8,1291.125-9,127 8,124-9,115-7,130-5,133-3, 
127-0, woraus im M ittel............................................................. 125-9 245-5

120 Kunstadt. Scliloss............................................................................. 134-5 254-1
12 1 Zwittawka, am Zwittawa-Flussc......................................., ............. 51 6 171-2
122 Sichotin, siidwestlich von Kunstadt, am Baclie............................ 102 -1 221-7
1 2 S Hiuboky, Dorf siidwesUich von Kunstadt........... ........................... 165-5 285 1
124 Bcrgkuppe zwischen Hiuboky und Tassowitz.............................. 2.52-0 371-6
125 Rossetsch, nordwcsHich von Kunstadt, an dei- Kapcile............... 218-8’ 338-4
126 Meierhof bei Lauka, sfidiicli von Oels...........................'................. 166-8 286-4
127 Prosetin, nordostlich von Stepanau...................................• .......... 195-0 314-6
128 Oels, an der Czecmuhle. .................................................... 172-1 291-7
129 Wcsela, Dorf nordostlich von Oels.................................................. 227-7 347-3
130 Austrup, Dorf nordostlich von Oels, am norddstliehcn Kiide . .  . 230-2 349-8
131 Windiniihlenherg bei Sulikow, siiddstlich von Oels...................... 207-0 326-6
132 Sulikow, siidSsUich von Oels, Kirche.......................... .................. 194-3 313-9

. 133 Kfetin, ostlieh von Oels, Kirche...................................................... 99-1 2(8-7
134 Unter-Poric, Dorf bei Kfetin.............................. .'........................... 80-7 200-3
135 Negrower Meierhof, nordSstlich von Kunstadt . .  .* .................... 154-2 273-8

4 136 Zabludow, Dorf, wcstsiidwestlich von Le.ttowiU................. ' . . .  . 124-4 244-0
137 Lassinow bei Kfetin, Dorf, am Bache. ........................................... 96-2 215-8

1 13$ Ober-Pofic, an der Briicke tiher den Kfetinka-Baeh................... 84-4 204-0
139 Bogenau, nordwestlich von Kfetin, Kirche.................................... 100-2 219-8
140 Studlow, Dorf, ostlieh. von Bogenau, Meierhof.............................. 158-5 278-1
141 Zwittawa-Fluss bei Rossrein oberhalb Bradleny.......................... 72-5 192-1
142 Mezericko, nordnordwestlieh von Lettowitz (Griinsand)........... 95 i 214-7
143 Zwittawa-Fluss bei Lettowitz.......................................................... 58-1 177-7
144 Einsattelung zwischen deni Milenky- und dem Skfip -’Bcrge, 

nordlich von Kunstadt................................................................ 171-4 291-0
145 Am Skvip-Berge (obere Grsinze des Griinsandes)............. 181-0 300-6
146 Untere GrSnze des Quadersandstcines am Ostabhange des Skfip 146-9 266-5
147 „ „ „ „ bei Bfezitz, sudl.v.Kfetin 132-3 251-9
148 „Na Harraeh", nordostlich von Kfetin........................................... 171-6 291-2
149 Untere GrSnze des Quadersandsteines, nordwestl. von Kunstadt 138-0 257-6
150 Obere Grunze des Quadersandsteines am Siidabhange des 

Milenky-Berges . . . , ................................................................. 165 6 285-2
151 Sebranitz, dstlich von Kunstadt. Kirche......................................... 177-0 296-6
152 Obere Grunze des Quadersandsteines am Smolsky kopec........... 171-4< 291-0
153 „Smolsky kopec", sudlieh von Kfetin........................................... 80-0 199-6
1*54 KreuZi ostnordostlieh vom Schlosse von Kunstadt............. .. 116-8 236-4
153 Hohe westlic.h von Sebranitz. n5rdlich von Braslawetz............... 133-9 253-5
156 Untere GrSnze des Quadersandsteines an der Nordseite des 

Chlum-Berges --------.-................................................................ 96-1 215-7
157 Einsattelung zwischen der Hohe Nr. 155 und Chlum-Berg......... 138-6 258-2
158- Obere Granze des Quadersandsteines an der Nordseite des 

Chlum-Berges............................................... .............................. 132-7 252-3
159 •Chlum-Berg, hochsle Kuppe 1400 Klafter siidostlich v. Kunstadt 1 5 3 0 272 6
160 An der Muhle oberhalb Braslawetz. ............................................. '. 86-1 205-7
161 Dirnowitz, siidusilich von Kunstadt, am B aclie ............................ 73-2 19’J 8
162 Wodierad, Dorf, siidlieh von Sebranitz. am westtichen Ende.. . 90-1 209-7
163 Untere Granze des Quadersandsteines am Ostabhange des 

Chlum-Berges............................................. .. ............................. 115-8 235-4
164 Aujezd, Dorf, ostlieh von Kunstadt, nordlielic Hiinser............... 128-7 • -248-3
165 An der Miihle in Jablonian, sudlieh voii Zwittawka...................... 50-8 170-4
166 Hohe des Tegels am Uebergange von Jablonian naeh Lbota-

83-8 203-4
167 Einsattelung, sudlieh von Jabfonian, sildwestl. v, Lhola-rapotina 93-6 * 213-?
168 Obora, Dorf, nordnordwestl. v. Daubratvitz, wcstl. Ende (Lchm) 117-3 236-9
169 Aatoitihiitte {Alaun), wesUich von Obora........... .......................'. 120-3 239; 9
170 .jQbfum-Berg bei Obora, hoeliste Kuppe . . . . . . . 1 .................. 149-6 , 269'2  ,
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Nr. Name des Orles: ’
Hdhvnuntor-
schieil

Briinn
Seehdhtf in 
W. KlafUr

171 Dorf Krhow, nordlich vom Chlum-Berge....................................... 83-2 202-8
172 S&dwestlicher Abhang des Chlum-Berges (Nr. 170), dstlich ron 

Lissitz (Planer)........................................................................... i0 7 - 0 226-6
173 Lissitzer Bach am Teicbe beitn Pernauer Wirthshause an der

64-7
84-0

184-3
203-6174 Begkowifz, Dorf sudiich von Lissitz................................................

17S Obere Grtiuze des Quadersandsteines, nordnorddstlicli von
83-8
83-7

203-4 ' 
203-3176 Lissitz, Brauhaus am B acbe.................................... .......................

177 Bejkowkabach, nordostlich bei Lang-Lhota .............................. 91-7 211-3 ‘
178 Bejkonrkabach bei Lacnow, oberes Ende der Hiiuser......... ........ 136 1 233-7
179 Knnitz, rvestliches Ende der Hauser............. .................................. 178-4 298-0
180 Bedrichow, Kirche.................................. .......................................... 212-5 332 1
181 Kunzinow, Dorf, sudiich von Bedrichow, Meierhof........................ 205-7 323 3
182 Kraju'Berg, dslliche Kuppe desselben........................................... 160-1 279-7
183 Lang-Ldiota, Dorf, sudiich von L issitz............. ....................... . 138-9 238-3
184 Bergkuppe bei Jentsch........... ; ....................................................... 142-2 261-8
18S Bukowitz, Dorf, dstlich von Lomnitz, beim Kreuz........................ 146-2 203-8
186 Rohozdctz, Dorf, sudiich von Bukowitz, mittlere Hdhe............... 127 3 246-9
187 Jamny, Dorf, suddstlich von Lomnitz............. .'.............................. 77-'7 197-3
188 Tischnowitz, zur „Burg Perustein". Aus 8 Messungen ergabcn 

sich (zu ebcner Erde) foigende Hohendifferenzen: 23'2, 
23 0. 19-9, 19-9, 20-9, 18-8. 23-3, 201, woraus im Mittel . . 21-4 141-0

189 Zelezny, Dorf, nordostlich von Tischnowitz, westliehes Ende . . 30-4 170-0 '
190 Baschau, Dorf, ostnorddstlich von Lomnitz, Meierhof................. 171-8 291-4
191 Lomnitz, Mtihle am Schella-Bache......................................... .... 71-2 190-8
192 Scherkowitz, Mtihle am Schella-Bache......................................... 49-0

' 193 Lpmnicka, Dorf bei der Miilile................................ ; ................. 30-4
194 Repka, Dorf, sudiich von Lomnitz (Lcithakalk)........... .............. • 76-3 196-1
19.? Brusny, Dorf, siidwestlich von Lomnitz............. ........................... 86-9
496 Lomnitz bei dcr Kirche..................................................................... 79-2 19^*8
197 Sinalow, Dorf, nordlich von Lomnitz, am westlichen Ende......... 161-3 - • i
198 Wochoz, Dorf, nordwcstlich von Lomnitz....................................... 122-8
199 Wesely, Dorf, westlieh von Lomnitz................................................ 169-5 2R9 * 1 a
200 Schwarzawa-Fluss bei Tischnowitz nordlich............................ .... 16-6
201 Sohwarzawa-Fluss an der Briicke in Stepanowitz. ...................... 21 9 141-8
202 Schwarzawa-Fluss an der Mtihle in Podoly............. •................... 31-4 131-0
203 Schwarzawa-Fluss an der Miindung des Belcer Baches............. 4o*B
204 Biile (Bieltsch), Dorf, nordostlich von Daubrawnik ........... ....... 96-0 213-6*
203 Kfeptow, Dorf, niirdlich vom Vorigen, nordwestlichcs Ende . . . 130-7 230-3
206 Waldkiippe, 600 Klafter westlieh vom Dorfe O ssek.................... 235-0 334-6
207 Ossek, Dorf, nordlich von Lomnitz, .Meierhof........... ..................... 190-4 310-0
208 Brumow, Dorf, norddstUch vom Vorigen^ am B ache.................... 174-5 294-1
209 Sattel im Brumover Gehege, westlieh von Brumow..................... 238-0 337-6
210 Skorotitz bei Nedweditz, dstlichcs Ende in der Schlucht........... 113-7 233-3
2 11 Krizowitz, sudiich vom Vorigen, beim Kreuz................................. 149-1 268-7'
212 Schwarzawa-Fluss, an der Miindung des Rakowy-Baches, bei

Daubrawnik............................................. ............ ....................... 48-7 168-3
213 Hochster Punct des Sattels auf der Strasse von duQln*dwnik

87-0
145-3

206-6
264-9214 Hiisle, Dorf, siidstidwesflich von Daubrawnik, westliehes Ende .

2 1 .'! Gallv, Dorf, sfidlich von Daubrawnik, siidliches Ende.................. 1-26-7 246-3
216 Untcre Laucka, Kireh'e..................................................................... 38-2 137,-8
217 Obere Laucka, Dorf, nordwestlich von Ooter-Lanck?, am siid- 

dstlichen Ende............................................................................. 60-1 179-7 .
218 Straschkauer Bach an der Mtihle zu S k rec .................................. 32-1 171-7
219 Neudorf, ostlich von Zdiaretz, am westlichen Ende ................... 118-6 238-2
220 Straschkauer Bach, nordlich von der Ruine »Hrad“ .................... .7 4 -D V 193-7
221 Witzkow, Dorf nordlich von Zdiaretz, am westlichen Ende •-142-0 ‘ 261-6

41 v-3 *
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Nr. Name des Ortes:
Hdhenanter- 
schied gegeo 

Briion
Seehohe Id 
W. KUfter

222 Wratislawka, Dorf, sudwestlich vom Vorigen, am west!. Ende.. 161-4 . 281-0
223 LibochauerBach an der Pospefil Miihle.......................................

Rojetein, siidlich von ^diarefz, mittlere Hohe ...............................
118-8 238-4

224 147-0 266-6
223 Libocliauer Bach an der Mulile, westlich von Ostrau.................. 104-7 224-3
226 Ostraii, Dorf, suddsilich von ^IdiareU . . ..................................... T17-1 236-7
227 Hradcan, Dorf, siidostlich von Tisehnowitz................................... 16-3 133-9
228 Schwarzawa an der Jarosch-Muble bci Bfezina............................ . 1 1 - 8 131-4
229 Herotitz, Dorf, stidlieh von Tisehnowitz......................................... 48-0 167-6
230 Schwarzawa an der Miindung des Bitischka-Baches b. Bitischka 16-1 133-7
231 Schwarzawa an der Briicke bei Schloss Eichhorn........................ 10-1 129-7
232 Burg Eichhorn bei Bitischka. . .  *.................................................... 36-2 133-8
233 Hoschtetz, Dorf, siidlich von Bitischka, obersteJiSuser westlich. 55-5 173-1
234 Bitisclika-Bach an der Chialoupka-Muhle ....................................... 49-2 168-8
233 Schellenberg, siidwestlich bei Tisehnowitz................................... 89-7 209-3
236 Traobnekberg, siidwestlich vom Vorkloster.................................. 133-1 234-7
237 Nelepec, Dorf, westsiidwestlich von Tisehnowitz ........................ 119-0 238-6
238 ^ernuwka, Dorf, siidwestlich von Tisehnowitz ............................. 62-8 182-4
239 Wohancice, Dorf, siidlich'vou Tisehnowitz ........................ ■......... 68-5 188-1
240 Trinowa-Berg, nordwestlieh von Tisehnowitz.............................. "84-0 203 6
241 Lubina-Baeh bei Drasow an der Briicke......................................... 2 1-0 140-6
242 Zwittawa-Fluss an der Miindung des Punkwa-Baches............... 25*4 145-0
243 Punkwa-Bach an der Ober-Miihle, ostsiidostlich von Blansko. . . - 42-4 162-0
244
245

Lazanek, Dorf, ostlich von Klepacow.............................................
Hdchster Punct des Sattels auf der Strasse von Konradshof

83-3 204-9

nach Jedownitz........................................................................... 141-9 261-3
246 Zwittawa-Fluss an der Zuckerfabrik bei Raitz . .  ........................ 39-1 158-7
247 Zwittawa-Fluss bei Klenow niichst Daubrawitz............................ 43-4 163-0
248 Porstendorf an der obereu Miihle................................................... 31 9 171 3
249 Cernahora, Kalvariehbcrg............................................................... 88-0 207-6
230 Cernahora-Berg, hochste K uppe................................................... 147-7 267-3
231 79-7 199-3
232 Nofizow, Dorf, ostlich von Tisehnowitz................................ 36-6 176-2
233 Malostowitz, Dorf, ostlich von Drasow, Kirche................. . 27-6 147-2
254 Drasow, Dorf, ostlich von Tisehnowitz, Kirche............................ 28-9 148-3
233 Strassberg bei Drasow.................................................................... 62-6 182-2
236 Kluzaina-Berg, ostlich von Tisehnowitz, iinfere Kuppe............. 82-0 201-6
237 Kluzaina-Berg, oberste Kuppe................... ................................... 103-2 224-8

’Kwietnica-Berg, nordtich von Tisehnowitz ..................................

IV.

133-5 533-1

Del* neue Quellenstolleii in Wildbad-Gasteiii iin Jahre 1836.
Von Karl R e is s a c h e r ,

k. k. Bergverivalter in Biickstein.

Unter den b^kannten und vielfacli beschriebenen sieben Heilquellen zu Wild- 
bad Gastein, sind nur vier, deren Heilwasser unmittelbar aus anstehenden Felsen 
quillt. Die iibrigen drei Quellen. dringen aus aufgescbwemmtem Schutte vor, und 
geben somit keinenAufschluss fiber deneigentliehenUrsprung und das Vorkoinnien 
der Heilquellen, obgleich sie verinbge der ReichhaltigkeU an Heilwasser im All- 
gemeinen die uberwiegende Auff^erksaink«it auf sieh lenken.

H. k. geologUche Reicli:ian<tuU. 7. Jabrguug H, 4 0
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Nach Messungen liefert binnen 24 Stunden: Wsrme
1. Die Fflrstenquelle, rund , . , . , . 13.000 Kub.-F. m i t - | - 3 7  50“ R.
2.. Die Wasserfallquelle, rund . . . .  4.300 „ ., 28-SO® „
3. Die Chirurgenquelle, rund . . . .  3.000 „ » 37 00® „
4. Die Doctorquelle, ru n d .........................  5.400 „ ., 36 00® „
5. Die Hauptquelle, r u n d .......................  98.880 „ 38*25® „
6. Die Fledermausquelle(nachSchatzung) 1.000 „ ., 28*00® ^
7. Die Grabenbackerquelle, rund . . . 3.550 „ „ 29*75® «
Die Messungen bei der Furstenquelle und Hauptquelle babe ich im October

1854 in grossen Kiihl-Reservoirs vorgenommen, es buben also die Resultate 
dieser Messungen eine grossere Verlasslichkeit als die frfiheren Erhebungen> 
die in kleinen Messgefassen vorgenommen wurden.

Ausser den angefuhrten Quellen tritt Heilwasser nach an verschiedenen 
Puncten des aus Sehutt und Gerolle bestehenden Gehangqg zuTage, in sebr ver- 
schiedenartiger Reichbaltigkeit der Wassermengen und bei Temperaturs-Graden 
von 20 bis 33® R., doch ist ihr Wasserabfluss veranderlich, und mancbe der 
friiber bcachteten Quellen sind versiegt, indem sie einen Verbindungsweg zp 
einer machtigeren sich bahnten. Namentlich ist diess bei der Franzeqsquelle der 
Fall. Die Ferdinandquelle, welche in inanchen Abhandlungen fiber den Curort 
Wildbad genannt wird, ist ein Seitenabfluss des Heilwassers der Hauptquelle, und 
wurde bei neueren Bauten von Curhausern mit Scbutt fibersturzt.

Die Hohenlage der einzelnen Quellen ubt wesentlichen Einfluss auf ihre Be- 
nfitzungsfahigkeit, und es ist ein Uebelstand, dass die Curbauser nach dem 
flachen nordlichen Gebange sicb zumeist aneinander reibten, ffir welche nur das 
Wasser der Furstenquelle bei natiirlicbemGetalle zugeleitetwerdenkann, wahrend 
sammtiicbe fibrigen Quellen vermoge der tieferen Lage im Graben, trotz be* 
trfichtlichem Wasserreicbthum, doch nur eine beschranktere Benfitzungsfahigkeit 
bieten, insqferne das Geftille ihre Anieitung nur zu den wenigen tiefer gelegenen 
Curhausern gestattet, abgesehen von der Wasserfallquelle, deren Heilwasser tnit 
dem Wasser des Wildbaches vermischt ist, wesshalb ihre Benfitzung nur fur die 
Pferdeschwemme stattflndet.

Das Nivellement zeigt, dass die Fttr,stenquelie die hochst gelegene sei und 
in der Reibenfolge liegt die

Wasserfallquelle u r n ....................................................... 3 Klafter 4f Fuss,
Chirurgenquelle u m ........................................................... 6 „ 1 „
Doctorquelle u m ....................................................................9 „ — „

* Hauptquelle u m ..................................................................12 „ 2 „
Fledermausquelle u m ..................................................  . J 8l „ 1 „
Grabenbackerquelle u m ....................................................26 „ 3 *

Wiener Mass unter dem Niveau der Pfirstenquelle.
Das Bedurfriiss eines* verinebrten Heilwasser-Aufschlusses im Allgemeinen, 

insbcsondere aber in einer Hfibe, welche den freien Abfluss zu den holier gelegenen 
gegenwfiriig'bestehenden und kfinftig ellenfalls^in Bau kommenden Cprhausern
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gestaltet, dei* Wunsch'; endlich die kostspielige Hobemascbine entbehrlich zu 
macberi, welche aus der Haupt- uiid Doctorquelle den Bedavf an HeiUvasser zu 
den Badern im k. k. Badeschiosse emporhebt^ veranlasste midi nun, neben dem 
besonderen Inlesresse in naturwissenschaftlicber Beziehung, mein Aiigenmerk auf 
das Vorkommen dies Heilwassers selbst zu ricliten, urn durch loealc Beobaclitungen 
einen Schurfpunct auf Heilwasser anzugeben, der geeignet ist, alle .VorUieile 
^iner hoheren Lage mit neuem Heilquellen-Erscbluss zu vereinigen.

 ̂ Als Gegenstand der Beobacbtung boten sidi aber vornehmiich die vier aus 
Felsen entspringenden Quellen.
r , Das Hervortfringen dieser Qupllen erfolgt im Gneisse, welcher der Tauern- 
kelte zwisdien Salzburg und Karnten zum Grundgebirge dient, und welcher bis 
Wildbad vorreicht, siehaber durch mehrfache Varietaten unterscheidet, bedingt 
durch das Vorwalten einzelner Gemengtheile und das Zwischentreten von Ueber- 
gemengtheilen. Die Gneiss-Varielat in derUmgebung der Heilquelfen zu Wildbad 
im anstehenden Felsen ist grobflaserig, feldspaUireich, und das Vorkommen von 
Glimmer im Gneisse ist insoferne beachtenswertb, als eine geringere Beimen- 
gung von Chlorit stattfindet, als diess im Gneisse vonBockstein und am Rathhaus- 
berge der Fall ist. . '
» Dieser Gneiss,hat eine regelmassigePlatten-Structur mit einer uberraschend 
gleichfdrmigen Theilbarkeit in cuboidische Stiicke und liegt bei einem Streicben 
aus'Ost in West gegen Nord unter einem Winkel von 15® geneigt und gegen 
Osten unter 10® anschwingend.

Nach einer derartigen, der Structur der Gebirgsmasse angehbrenden Fliiche 
entspringt die Doctorquelle., Das Streichen der Flache ist Stunde 8 und 5® des 
Compasses, das Fallen in Nord 15®„ das Anschwingen ostlich 10®.
I Im Fledermausstollen entspringt die warme Quelle nach einem Gangstreichen 
in Richtung Stunde 14 und 2* mit nordwestlichem Fallen von 40®. Das Streichen 
•ist,yon einem 3 Fuss mSchtigen Quarze begleitet, der mit Eisenkies eingesprengt 
ist. Derartige Streichen unterscheiden sich wesentlicb voti den goldt'Uhrenden 
Gangstreichen der hiesigen Central-Kette durch das diesen entgegengesetzte 
westliche Fallen, sowie die abweichende Streicbuhgs-Riclitung.

. In ahniicher Weise entquilit auch die Grabenbackerqueile dem Felsen nach 
einem Gangstreichen in Richtung Stunde 23, allein bei ostlichem Fallen von 60® 
von diesem Gangstreichen gabelt ein zweites uomittelbar am Austritt der Quelle 
nach Stunde 1 und 2® ah, welches nordwestlich unter einem Winkel von 68* 
einfsllt.
1  ■ Die Wasserfallquelle endlich entspringt in einem Gneisse, der steilc, bstlieh 
uiid westlich einfalleiide Gangstreichen erkenneii lasst, bei einem Hauptstreichen 
nach Stunde 1 und 6*.

Bei sammttichen Vorkommen bleibt aber die Lage des Gneisses bestandig in 
Bezug auf die Richtung und Neigung des Fallens und Anschwingens.

Aus diesen Brhebungen geht hervor, dass das Heilwasser sowohl nach den 
' Structursflacben des Ggeisses, d. i. nach den Lagerflachen, als auch nach Gsmg-

‘40®
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streichen hervordringe, welchc letzteren sich tm Streicben uiid Fallen unter sich 
wesentlich von einaiider unterscbeiden. «

Es scbeinen daber weder die Lager noch die Gangstreicben ftir sicb in Riick- 
sicbt einerScblussfabigkeit auf die Lage des natiirlicben Hcilwasser-Reservoirs 
von ausschliesslicbem Belange zu sein, soferne nicbt dieselbe# eben durcb das 
Vorhandensein oflTener Spaltungen und Trennungen einen natiirlicben Abfluss des 
bober angestauten, und durcb seine Druckbohe zur Anbabnung eines Ausweges 
disponirten Heilwassers bedingen.

Ich halte daber das Ausdringen der Quellennach Gangstreicben nur fiir zu- 
fallige Erscheinuiigen, obgleichdas Heilwasseir an dieNahe von westlicb falleiiden 
Gangstreicben gebunden zn sein scheint. Am nieisten massgebend erachte ich din 
Trennungsflachen des Gneisses selbst, der durcb seine Tbeilbarkeit regelmbssige 
cuboidische Stiicke bildet. und dessen Streicben, nordlicbes Fallen und ostlicfaes 
Anschwingen die Lagerung in einer plattenformigen Anreihung von gleicbfdr- 
migen Gneisskorpern erkennen lasst.

Von wesentlicbem Belange ist aucb die Geschwindigkeit, mit welcber das 
jleilwasser aus dem Gesteine vorquillt. Diese ist olTenbar zunScbst abhangig von 
der Druckbohe und gibt daber Aufschluss iiber eine relative' Rohe des Heilwas- 
serstandes in seinera idealen Sammlungsbecken, Da das Heilwasser jedenfalls 
gezwungen ist, nach dem steilsten Winkel der Spaltenbffnung, die im festen Ge
steine demselben zu Geboteuteht, abzulaufen, so ist es leicht erklarlieh, dass’die 
Richtung der Quellensfromung in der diagonalen Resultirenden zwiscben dem 
Fall-und Anschwingungswinkel liegt, was insbesondere bei der Doctorquelle 
beobachtet werden kann.

Aus diesen Erbebungea babe ich nun abgeleitet, dass jedenfalls in einer 
Robe von zehn Klaftern dber dem Fiirstenstollen durcb einen Einbau bis auf deo 
anstebenden Felsen Heilwasser in Rticksicht der Hobenlage erschrotet werden 
mOsse und dass fiir die Wahl eines Aufschlagpunctes nicbt bloss das Fallen 
Gneissflachen ms^ssgebend sei, sondern dass eine freiere Wahl zu Gebote stebe, 
weil das ostliche Anscbwingen des Gneisses einem Quellen-Aufscbluss zu Hilfe 
kommt, und bloss eine Vermebrung oder Abkiirzung der StollenlSnge bedingt.

Da es sich zunachst darum handelte, Rir die neuen dermalen im Bau stehenden 
SchlossbUder Heilwasser aufzuscbliessen und die Hebemaschine entbehrlich zu 
machen, so wShIte ich daber als Aufschlagpunct meines neuen Stollens den gele-' 
gensten Platz fiir die nachste Ableitung des zu eroffnenden Heilwassers, wobei 
nebenzu auch insbesondere die rechtlichen und Eigenthumsverbaltnisse in RQck- 
sicht zu zieben kamen, die mich ndthigten, minder auf die Kiirze des Stollens und 
die GesteinsverhSltoisse der Umgebung zu seben, als mir wiinschenswerth war>* 
Doch stand meine>4Jeberzeugung fiber die Ausffihrbarkeit der ErolTnung eines 
vcrmebrten Heilwasi&er-Aufschlusses in einer hfihern Lage als die Fiirstenquelle * 
fest, und es konnle mich die spatere AuHindung eipes in fimflicheii Acten ver> 
wahrten Gutachtens fiber neue Quellen-Aufschlfisse nicbt zweifelhatl machen, 
welches von einem unserer yorziiglichsteq bergmfinuispheii ^tabilitiiten im<*
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Jahre 1830 abgegeben wurde, imgiinstig lauterid rUr die Walil eiiies Anscblage- 
piHictes in Hohe und Nahe meines StoUenbetriebes, weil ich fand, dass nur der 
nordostliche Falhvinkel des Gneisses beriicksichtigt ward, ohne Riicksicht auf das 
ostliehe Anschwingenl '

Im Auftrag^ des hohen k. k. Finanzniinisteriums arbeitete ich nun meinen 
Antrag auf ErdAnung eines neuen Quellenstollens, in hoherer Lage, und entfernt 
Iron denjcnigen Puncten, wo ein Austritt von Heilwasser zu Tagebekannt war, 
in* FrQhlinge 1854 aus, und erhielt die hohe Genehmigung fiir den vorgeschla- 
gehen Betrieb, der nach Schluss der Saison am 18. December 1854 in Belegung 
genommen wurde. Theils Personalmangel, tlieils Riicksicht auf ungestorte Be- 
hiitzung des HeHwassers aus den iibrigen StoIIen, niUhigte mich, den StoHenbetrieb 
mir in den Wintermonaten fortzufuhren, bis endlich am 14. April dieses Jahres 
ein machtiger Heilwasser-Erscbfuss erzielf wurde, wahrend der Stollen in der 
Mulde von Schutt- und Triimmer.-Gestein eine Lange von 29*/^ Klafter erreichte.

Bis fiinf Klafier Lange zeigte sich bloss gewohnlicher Schutt, wie alleiit- 
halben zunachst dem bewaclisenen Taggebange getrolTen wird. Der Driick auf 
die Zimmerung war ausserordentlich heftig, bedingtdurchdas Zusitzen von Tage- 
wassern. Die Luftternperatur im Stollen betrug damals am 31. Janner 1855 

15^2 Grad Reaura., wAhrend von der Stollenfirst auf zwei Schuh nieder sich 
ein feiner Dunstnebel bildete. Bei weiterem Yordringen liess der heftige Druck 
und das Zusitzen von Tagewasser allmalig nach, im Schutte aber zeigte sich fiir 
die Gneisstriimmer ein lehmiges Bindemittel, wplches dieselben umhiillte. Die 
Gneisstrummer selbst nahmen an Grosse zu. Bei ausgefahrener Lange von neun 
Klafitern fiihlte sich das lehmige Bindemittel warm an, das Thermometer zeigte 
aber vor Ort am 2. Marz 1855 nur eine Steigerung bis zu -j- Grad Reaum. 
Hier wurde zuerst beobachtet, dass Gneissplatteh, welche nicht vollstandig vom 
Schlamme und lehmigen Bindemittel umhullt waren, mit einer Kruste von Kalk- 
sinter (Eisenbliithe} Qberzogen waren. AuAaliend war mir, dass sich das blendende 
Weiss dieses Ueberzuges, und zumal in einem dem Lichte unzuganglichen Raume 
in ein rdthliches Weiss nach und nach verwandelte, was mir wahrscheinlich 
macht, dass dieser Kalksinter manganlialtig sei. Es ist bemerkenswerth, dass nach' 
Aussage alter Knappen', die bei der Verfolgung und Fassung des Heilwassers im 
Haupt- und Fiirsten-Stollen verwendet wurden, auch in diesem Stollen ein ahn- 
liches Vorkommen von Kalksinter getroffen wurde. '

Bei einer Stollenlange von 12 Klaftern fand am 10. Marz 1855 der erste 
Heilwasser-Erguss Statt. Es scheint, dass dieses Wasser in einem Hohlraume 
aus Lehm gebildet eingescblossen war, wesshalb nach Entleerung des Raumes 
ein fernerer ZuAuss nothwendiger Weise aufhoren musste. Von dort an bemerkte 
man den warraen Dunst aus dem Stollen beim Mundjoche ausziehen.

Durch das Vorkommen von FelstrQmmern anstatt den friiheren betrachtlich 
kleineren GneissstQcken wurde nun die Sprengarbeit bedingt, welche nur ein 
langsames Vdrriicken gestattete. Diese Gneisstriimmer batten eine sehr veru'dr- 
rene L'age, so "wie sie ebeit die 2erst6rung des Felsens fiber einander warf; ihre
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Grosse wurde oft so betrachtlich, dass es schwer wui de zu iinterseheidetn *ob 
man es mU Trdmmer-Gesteine oddr Gauze zu thun babe. Das Anwaclisen der 
Felstrummer an Grosse, so wie das warme Anfublen derselben und die Steigerimg ■ 
der Lufttemperatur im Stollen nahm zu, uiid am 27. Marz*'185o iiach Erreichung 
einer StbllenlSnge von 17 Klaftern zeigte das Thermometer*-!^ 2l®/4 Grade 
licaum. » ^

Damals del niir auf, dass die Warme der Luft im Stollen keineswegs stSti^ 
bleibe, und auch das Thermometer besttitigte meine durch blosses Gefiihl gemacUte 
Bcmerkung. Ich konnte mir das Intermittiren in der Temperatur, und gleichzeitig 
der Dunstentwickelung nur dadurch erklaren, dass die Lage des lehmigen Bihde'^ 
mittels zwischen den Gneisstriimmern nun diinner werde, und dass ein liinter-' 
liegender Raum mit gepresstem Dampf von Heilwasser erfullt sei, der bei hi'n̂  ̂
reichender Spannung feine Spaltungen im Lehm bffne, um durch diese in den 
Stollenraum auszudringen. Durch das Ausdringen in dieser Weise musste aber 
uothwendig die Spannung des hinterliegenden Dampfes allmalig sinken, daher der 
Druck sich abmindern, und ein Schliessen der feinen Spaltenoffnungen im zahen 
Lehme erfolgen, bis sich nach wiederhergestellter urspriinglicher Spannung das 
Spiel erneuert.

Bei einer StollenlRnge von 19 Klaftern, die am 10. April 18S5 err,eicht 
wurde, steigerte sich die Temperatur auf -j- 24 Grad Reaum., jedoch deutlicher 
intermittirend als vorher.'

Schon mit der 17. Klafter wurde eine braune, im nassen Zustande fast kohl- 
schwarze weiche Masse in Machtigkeit von einem bis drei Zoll angefahren, welch e 
eiiiem feinen Schlamme Shiilich, zwischen Gneissplatten sich anstaute, und nur 
dadurch von einem Schlamme sich unterscheidet, dass sie ein sehr geringes Ge** 
wicht und lose Gonsistenz zeigt *). ■ "

Wahrscheinlich in Polge der lockeren Zwischenlagen dieses schwarzen 
Schlammes rdhlten sich dieGneisstriimmer jetzt kiihleran. Der schwarze Schlamm 
zog slich sanft unter einem Winkel' von 27 Gradeh ansteigend nun auch in did 
Stollenfirst, und erreichte eine Machtigkeit von einem bis zwei Fuss. Das Inter- 
'mittiren der Warme und des Dampfes wurde immer aulTallender.

^ndlich, am 14. April 18SS, nach einer Stollen-Vororterung 'bis zu nahe 
20 Klaftern, wurde am sudiichen Ulm ein schwacher Strahl von Heilwasser mit

*) Herr I t e is s a c b e r  sandte von cliesem braunen Korper Proben an die k. k. geoto^ische 
Reicbsanstalt ein, so wie sputer eine grossere Menge desselben, von'weicber^h MU-> 
gliedern der geologischen Section in der diessjSbrigen 32. Naturforscber-Versdfnmiung 
fixemplare zum Andenken mitgetheilf warden. Eine Analyse, von Herrn Profe.ss6r Emil 
H or n ig  an einer Partie des Pulvers ausgefubrt, ergab folgende Bestandtlieile:

Mang^anoxyd . . . . . . . . .  34'lSS ^
EiseDOxyd.................................14*16$
'Kobleasaure Kalkerde . • • • 7*K90
S and...........................................127*273
W a sB c r............................. ... • 16-90(i ^
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+  31 Gi'ad Reaum. aus der Sohle aufquellend angefahren, der statig anhielt, all- 
roalig sich verstarkte, «nd mil dem vorgetriebenen Orte ziiruckwich.

Am 26. April 1855 wurde in einer StoHenlange von 24 Klaft«rn ein gewal- 
tiges Felstrumm von Gneiss angefahren, das in der Richtung nach Norden (St. 24) 
und bei w estlich^ Neigungswinkel von 60 Grad ganz das Ansehen gewahrte, 
als.ob Giinze und ein Gangstreichen angefahren worden sei. Nur die Lage der 
Gesteinsstructur stand nicht mit dieser Ansicht im Einklang, und an der Sohle 
trat ahnlicher Schlamm und Schutt tiber das zweifcIhaRe Streichen vor, wie 
dersclbe bisher>die Ansfiillung der Zwisebenrhume zwischen den Gneisstrhmmern 
bildete. Diess vei’anlasste mich ungehindert die gerade Stollenlinie fortzutreiben, 
dbgleidi in sudlicher Richtung, also fast in der Kreuzstunde des Stolicnhiebes, 
nach dem fi*aglichen Streichen ein lautes Gemurmel von zudringendem Wasser 
gehort wurde, dessen Dampf keinen Zweifel Hess, dass Heilwasser vorquelle.

Aber auch am Hauptfeldort mehrte sich der Zufluss von Heilwasser. In zwei 
kleinen Strahlen quoll dork am 3. Mai 1855 aus der Sohle Heilwasser auf, und 
J?war der eine Strahl mit -J- 31 Grad Reaum., der andere mit -f- 28 Grad. Das 
Aufsprudein des Wassers aus der Sohle Hess mich nach statischen Grundsatzen 
eine Druckhohe voraussetzen, vermoge deren ich mich zur Holfnung berechfigt 
glaubtc, dass nun auch der Zufluss fiber das Niveau der Sohle sich heben wird, 
in ahnlicher Weise, wie diess beim schwarzen Schlamme der Fall war, dessen 
Entstehung ich an die Richtung des Heilwasser-Zuflusses gebunden glaube.

Erst am 14. Mai 1855 gewann ich Zeit und Raum, die vorerwahnte mur- 
melnde Quelle durch ein ^fidliches FIfigelort zu losen, nachdem ich heim Fort- 
betriebe des Hauptfeldortes die siehere Ueberzeugung gewonnen, dass der Stollen- 
betrieb noch keineswegs die Ganze erreicht babe. Es wurde dort auf 4 Fuss 
ausgeraumt, und die Quelle mit -j- 28 Grad Reaum. gefasst, die circa 300—400 
Kubikfuss Heilwasser lieferfe, allmalig aber bei weilerem Aufschluss des Haupt- 
ortes wieder an Wasser einbusste.

Am Rauptfeldorte, nach Durchsprengung einer Gneisswand von 33 Fuss 
Dicke, quoll am 14. Mai 1855 das Heilwasser 2 Fuss oher der Stollensohle 
aus lehmigem Schutt. Aufiallend war hier die Epscheinung, dass anstatt des« 
bisherigen lehmigen Bindemittels die Gneisstrfimmer nun von ausgewaschenem 
Rsicbsand umbfillt wurden, und dass bei betrachtlicher Abnahme des Vorkoibmens 
von Lehm, nun Bachgeschiebe, und abgerundete Kugelsteine von Gneiss in 
grossereh KSrpern von 2 bis 4 Schuh Durchmesscr, so wie auch in kleineren 
Kugeln sum Vorseheia kamen, und die scharfkantigen Gneisstrfimmer in ihrem 
Vorkommen ersetzten.

Nach Erreichung von 23 KlaRer und 2 Fuss Lange des Stollens am 29.‘ Mai 
1855 wurde auch an der nordlichen Ulm ein neuer Heilwasser-Zufluss frei ge- 
macht, upd nach erfolgter Sammlung, die freilich auf Vollslandigkeit keinen An- 
spruch machen konnte, ergab die Messung des gesammten am Hauptorte und dem 
nordlichen imd sudliehen FIfigelorle ersehroteten Heilwassers eine Menge von 
fund Kuhikfuss.in 24 Stunden. ‘
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Bei foi'tgesetzter Arbeit erfolgten nun vortibergehende TrQbungen der Fttr- 
stenquelle, was einen Zusammenhang mindestens im theilweisen Zuflim fiir die 
neu erscblossene i:nd die FUrstenquelle anzunehmen berechtigte. llm  daher die 
Beniitzungsfahigkeit der Furstenquelle wahrend der Daner der Saison nicht in 
Frage zu stellen, sab icb mich nun genothiget, am S. Juni 185? den Fortbetrieb 
des Stollens ftir die Dauer der Curzeit einzustellen. *

Erst am 18. Februar 1856 konnte icb wieder den Fortbetrieb aufnebmen/ 
der bei statiger Steigerung der LufUemperatur im Stollcn bis 7, Marz so ziemlich' 
unter Verbaifnissen stattfand, wie icb von der letzten Zeit der vorjabrigen Bele- 
guug bescbrieben babe. •

Das Heilwasser traufelte nun aueb durcli die Gesteins-Abldsungen der Giieiss- 
triimmer von First und Orts-Mitte, quoll an der Soble im scbwacben Strable auf, 
und verbreitete sich zusehends zwiscben den Kugelsteinen- und Bacbsand-Anbau- 
fungen, wabrend sicb die Luntemperatur auf 27 Ĝ rad Reaum. steigerte. <

Am 7. Marz 1856 gewann das Ort bei einer StoUenlange von 26 Klaftern 
ein Ansehen, das neben^tebende Figur versinniicbt. An der Soble lagerte siciS 
feiner Scbutt mit Bachgeschieben und Kugelsteinen, .fiber welche bankartig 
eine Gneissplatte von 2 Fuss Dicke sich mit 
sfidlicher Neigung iiberlegte. Darflber beleuch- 
tete'man eine Schicht einen Fuss macbtig mit 
rein ausgewaschenem Quarzsand, wie ein aim -/ 
licher alsHerdafter aus denBocksteinerWascb- 
werken abRillt, bedeckt von einer drei- bis- 
vierzolligen Schichte des feinsten zahen Lehmes, 
ober .welchem der Rauin mit schwarzem 
Schlamme erfullt war, der ein Vorgreifen auf 
eine Klafter Lange in Richtung des Stollen- 
hiebcs gesfattete. An der First endlich bildete eine Gneissplatte die Decke. Das 
zudringende Heilwasser zeigte -f- 30 Grad Rdaum., dicLufl aber batte -|- 28Va Grad 
WarnJe.
• Am 28. M3rz bemerkte man den meisten Heilwasser-Andrang an der First 
gegen die sfidliche Ulm. Grosse Kugelsteine zu betden Ubnen scblossew bef 
2 Schuh mScbtig sandiges Geschiebe ein. Die TrQbungen bei der Ffirstenquelle 
wurden bedeutend, und das Unter dem Schlosswfirterhause unbeniitzt abfliessende 
Heilwasser zeigte sich versiegt, weil es ohne Zweifel mit dem Stollen abge- 
baut war. . -v

Bei einer Stollenifinge von 29 Klaftern fand icb wieder dine Lehmscbiehi 
zwiscben demSande urtddemBachgescbiebe, doch mit bifiulicher Farbung, wShrerid 
die der fruheren ahnlichenVorkommnissegrfinlichwaren. VorOrt zeigte sich e in ^  
grosse Gneisskugel, die fiber, die Orts-Dimensionen in Hohe nnd Breite,hinaus- 
ragte, aber an den Flaehen wohl abgerundet war; ibre Structur erscliien granit- 
artig massig. An der Soble lag diese Kugel auf kletneren Gescbieben auf, welche 
eine ziemliche Zfistroniung von Heilwasser' aus den kwlschertraumen gestatleten,'

GaeUt.

Schlamin.
Lehm 4 Zoll. 

MiihUand 1 Fu«i.

Goeiss 2 Zoll. 

Saiul qd4 Gordllo.
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das itn intermittirenden SU'ome mit .34,Grad Reautn. zuqAoll.* Auch von der 
First fand* ein schwacher Zufluss der Therme in zwei, 12 Zoll von einander 
entfernten Stralilen Start, von denen sich die Tenjperatur deS nordlichen mit 
~f- 30 Grad, des sudlicheren aber rait -|- 33 Grad Reaum. messen Hess. Die 
Lurttemperatur stteg auf -|- 30'/4 Grad Reaum., wahrend sie im Fiirstenstollen, 
trofz dem Vorquellen von 13,000 Kubikfuss Heilwasser ebenfalls nicbt mehr als 
+  31 Grade betragt. ,

Endlicb, am 14. April 1856, nach einem Vortriebe des Stollens von 
29'/jKlaftern Lange, und gerade am Jabrestage der ersten Heilwasser-EroHhung 
indiesem Stolleii, brach nach einem Sprengsclnisse mitGewalt ein mauhtiger Strom 
von Heilwasser vor, dessen Menge icb ungeacbtet der nocb nicbt bewerkstelllgten 
Fassung der Quelle vorlauflg mit rund 4200 Kubikfuss in 24 Stunden gemessen. 
Die Zustromnug erfolgt in zwei Armen, von denen der eine +  33 Grad Reaum., 
der andere +  35 Grad Warme zeigt. In der Vereinigung beider Strome ist die 
Temperatur +  35 Grad. Die Lufltemperatur im Stollen erreichte +  32 Grad 
Reaum. Auch diese Zustrbmnng des Heilwassers ist intermittirend, und zeigt 
absetzende Anscbwellupgen.

Durch die Eriiffnung dieses macbtigen Zuflusses versiegten nun die friiher 
in diesem Stollen erSffneten Heilwasserstrablen; es ist aber bemerkenswerth, dass 
seit Ende Marz, also seit Abbauung des unter dem Schlosswarterhause zu Tage 
getr?tenen Heilwasser-Abflusses, keine weitere Triibung’bei der Fiirstenquelle 
Start fand, trotz Arbeit im Lehm, Schotter oder Gescbiebe-Gneiss, welch’ letzterer 
nur mittelst Spreng-Arbeit gewaltiget werden konnte.

Da die begiunende Saison mich drangte, und ich folglich eine weitere Ver- 
folgung des Heilwassers bis zum anstehenden Felsen nicbt mebr wagen wollte, 
so habe ich nun vorlauflg mich mit dem Resultate begniigt, einen neuen Aufschluss 
von ungefahr 5000 Kubikfuss Heilwasser in 24 Stunden erzielt zu haben, wodiirch 
bereits auch fUr heuer die kostspielige Hebmaschine entbehrlich wird, und ohne 
Beeintrachtigung einer der beniitzten Quellen eine reine Vermehrung von circa 
5000 Kubikfuss Heilwasser disponibel wurde. ,

Ich boife nach Schluss der Curzeit im Jahre 1856 den Bau ganz zu Ende zq 
fiihren, d. h. unmittelbar bis zum anstehenden Felsen vorzudringen, und dort die 
Quelle zu fassen, was unerlSsslich ist, wenn man sich gegen eine von der^Quelle 
selbst bewerkstelligte ErolFnung eines anderweitigen Heilwasser-Abflusses im 
Schuttgebirge, also gegen ein allfalliges Versiegen der Quelle sicher stellen will, 
und ich erwarte nocb eine namhaRe Heilwasser-Vermehrung, indem ich mich 
durch diegeringe DifTerenz im Temperatursgrade des Heilwassers und der Stollen 
luft, so wie die Art und Geschwindigkeit der Quellenstromung und andereq. Com 
binationen zu dieser HoITiiung berechtigt halte.

K. k. g«ologr!«eh« ReichctnstaU. 7. Jahrgaog 1856. II. 41
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| } e b « r s i e h t
fiber Heilwasser-Mengen, Temperatur und Hbhenlagen der Heilquellen in Gastein.

Po»t-
Nr. B e z e i c h n u n g *

H eilw asser Tiefe outer 
dem Ntreau des 
Fiirateastoileot * AnmerkungMeoge in 

34 Stunden
Terope-

ratur
Grad

Reaura.Kubtk-Fusi Kiaft. Fuss

1 Fiirsten-Quelle..................... 13,000 37-5

2 Wasserfall-Quelle................. 4,300 28-5 3 4
3 Chirurgen-Quelle................. , 3,000 370 6 1
4 D oetor-Q uelle..................... 5,400 360 9
5 Haupt-Quelle......................... 98,800 38-25 12 2

6 Fledermaus-Quelle . . . . 1,000 28 0 18 1 Menge nach Al^cehatzuag.

7 Grabenbacker-Quelle . . . 3,550 29-75 26 3

* U e b e r s i c h t
der Temperatnrs-Zunabme beim Quellenstollen-Betrieb.

Zeit der Beobaehtung Ueber Taga Ira Stollen

ADmerkungOD
Jahr Monat Tas

Baro
meter
Stand

Thermometer Reauin.

«s =  l•-2.S

Liift
Tempe

ratur
Reaum.

am
Baro
meter

trocken feuebt

Zoll Lio. ' G r a d e K m . Grad

1854 December 18 23 9-0 -1- 2-0 +  5-0 —5-5 — 8
1855 JiioMr 31 24 7*0 — 3 0 - f  5 0 —5-0 5 + 1S-5 Dunatoebel an der Firat.

n Marx 2 24 8'0 +  4-0 +  8-0 4-4-0 9 4-16-0
n » 10 24 6-0 -f- 3-0 +  i-9 4-3-9 12* 4-16-0 Duntt beim Mundlocb autxieheod.
n n 29 24 iO-0 - f  5-0 +  3-J -f-3*0 17 4-21-75 Warme interroittirend.
» April 10 24 3-0 - f  6-0 + 12-6 + 6-1 19 -t-24-0
n it 14 24 9-0 -f 130 4-14-3 + 7 -8 20 4-24-25 Heilwaaser 31*̂  Reaum.

185C Marx ' 7 25 0-6 -f-10'2 +  2-* + 2 1 26 4-28-0 „ 3 S lro m ,+ ,2 7 V ,“ +  30« +  3|l>-

« 29 25 11 4-16-4 +  4-6 + 4 -3 29 4-30-25 „ 2 „ +30»-ond 33».
April 14 24 10-6 +10-1 4- 5-6 4-5-6 29V, 4-32-0 „ 2   ̂ 4 - 3 3 0  und 35»

V.Allgemeiner Bericht fiber die geolog. Anfnahme der I. Section der.k. k. geolog. Reichsanstalt in Bdhmen im Sommer 1855. Von Dr. Ferdinand Hochstetter,
Anschliessend an die vorjahrigen Arbeiten erbielt die L Section ais Auf- 

gabe fur den Sommer 1855 die geologische AusfOhrung der BlStter Nf. 11 (Um -̂ 
gebungen von Eger end Karlsbad), Nr. 12 (Umgebungen von Lubenz) und
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N r.^ (Umgebungen von Neudeck) der Specialkarte des K5nigreichs Bohmen, im 
Ganzen einen FlSchenraum umfassend von ungefdhr 76 Q  Meilen mit Theilen 
des Egerer, Pilsner und Saazer Kreises., ^

Mit der Leitung der I. Section als Chef-Geologe war Herr Bergrath
J. C z j z e k  betraut, mit den Detailaufnabmen die Herren J. J o k d l y ,  F. v. Li dl  
und ich. Die Vertheilung des Terrains gescliah in der Weise, dass Herrn J o k e l y  
der westliche und nordliche Theil (das Egerer Land und Aschen Gebiet, so 
wie der betreffende Theil des Erzgebirges), mir die mittlere Partie (Karls- 
badergebirge mit dem Elbogener Braunkohlenbecken bis zum Fusse des Erz
gebirges und das Duppauer Basaltgebirge), Herrn v. L i d l  aber der dstliche 
Theil (das Hiigelland der Steinkohlenformation und des Rothliegenden in der Ge- 
gend von Luditz, Lubeuz, Horosedl, Podersam, Tschistay u. s. w.) zur speciellen 
Aufnahrne zufiel. Durch diese Vertheilung war wenlgstens nach Mbglichkeit jedem 
von uns ein zusammengehSriges Ganze zur Untersuchung zu Theil geworden.

Die Arbeiten wurden Mitte Mai begonnen und Mitte October vollendet. Herr 
Bergrath Cz j zek  warKrankheit halber in Wien zuriickgeblieben, und schon Ende 
Juli traf uns die tief betriibende Nachricht seines unerwartet schnellen Todes. 
So war ihm nicht mebr vergonnt, was er noch in seiijen letzten Briefen so 
sehniichst gewQnscht, an den Arbeiten dieses Sommers Theil zu nehmen, iind die 
geognostische Untersuchung Bbhmens weiter zu leiten und zu vollenden. Gewiss 
aber werden wie wir, so Alle, die ihn in Bohmen kennen lernten, die den unermu- 
deten Eifer kannten, mit dem er sich der grossen Aufgabe widmete, seinen Ver- 
lust tief betrauern, und dem freundlichen Wohlwollen, mit dem er iiberall entge- 
gen kam, ein ebenso freundliches, wohlwollendes Andenken bewabren. —

Mit den Arbeiten des Sommers 18SS sind nun die Arbeiten der k. k. geolo- 
gisehen Reichsanstalt in Bohmen so weit vorgeruckt, dass s/s des ganzen Konig- 
reiches vollendet sind, namlich der ganze sildwestliche Theil Bbhmens von der 
mahrischen und. osterreichischen Landesgranze langs der bayerischen bis zur 
sachsischen Granze, auf 18 Blattern der Specialkarte des General-Quartiermeister- 
stabes mit einem Flachenraiime von ungefahr 373 Q  Meilen.

Mit wahrer Befriedigung sage ich, dass das diessjahrige Aufnahmsgebiet in 
geologischer Beziehung zu den interessantesten, lehrreichsten Gegenden Bbhmens 
gebbrt, aber freilich auch zu den schwierigsten. Ein Stiick Landes, auf dem vier 
Gebirge zusammenstossen (Bbhmerwald, Karlsbadergebirge, Fiehtelgebirge und 
Erzgebirge), unterbrochen von ausgedehnten Braunkohlenbecken, in alien Theilen 
durchbrochen von gewaltigen Basaltmassen, reich an den mannigfaltigsten Erzla- 
gerstatten, an kalten und warmen Mineralquellen, auf dem iiberbaupt alleForma- 
tionen, aus denen Bohmen zusammengesetzt ist, auftreten, mu.sste der Aufgaben, 
die zu Ibsen waren, Viele bieten.

Vortreffliche Vorarbeiten erleichterten Vieles, vor Allem die geognostische 
Karte des Kbnigreichs Sachsen, die in den Sectionen XX und XVI bis zur 
Wondreb und Eger ausgefuhrt ist, also noch einen grossen Theil Bbhmens ent- 
bait, dann zahlreiche Arbeiten von Leopold v. Buch ,  Cot t a ,  Raidinger i '

4 1 *
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V. K l i p s t e i n ,  Reu s s ,  V. W a r n s d o r f f ,  Z i p p e ,  deren specielle Anfiihrung 
den Oetail-Ausarbeitungen vorbehalten bleiben muss.

Die einzelnen Formatioosglieder, welche auf den Karten durch verschiedene 
Parben wiedergegeben sind, smd folgende:

Granit, Gneiss, Glimmersehiefer, Cbloritschiefer, Hornblendegesteine, 
Serpentin, Greisen, krystallinischer KaIk, Porphyr, Diorit, Quarz- und Hornstein- 
gange, Urthonschiefer, die untersten Glieder des siluriscben Systemes, Stein- 
kohlenformation, Rothliegendes, Quadersandstein, Planersandstein. Sand, Sand- 
stein und Susswasserquarz der Rraunkohlenformation, plastischer Then und Letten, 
Schieferthone der Rraunkohlenformation, Erdbrandgesteine, Gerdlle, Rasait, 
Phonolith, Trachyt, Basalt-Tuff und Basalt-Conglomerat, ausgebrannte Vulcane, 
Torfmoore.

Ausserdem sind durch besoindere Zeichen angegeben die Stein- und Braun- 
kohlengruben, Kaolinlager und EisenerzlagerstUtten^

Hobenbestimmungen mittelst des Barometers warden gegen SOO gemacht.
Indem mir nach dem Ableben des Herrn Bergrathes C z j z e k  von der Di

rection der k. k. geologischen Reichsanstalt die Leitung der 1. Section iiber- 
tragen wurde, bekam ich Gelegenheit, ausser dem von mir speciell aufgenom- 
menen Terrain auch das (ibrigeGebiet der diessjiihrigenAufnahmen auf einzelnen 
Touren wenigstens an den wichtigsten Puncten kennen zn lernen, und eineUeber- 
sicht des Ganzen zu gewinnen. Die folgende k u r z e  U e b e r s i c h t  u n s e r e r  
d i e s s j a h r i g e o  R e s u l t a t e  gebe ich daher theils nach meinen eigenen Beob- 
achtungen, theils nach den Mittheilungen der H erren.Jokely  und v. Lidl .

Zuror aber sei mir erlaubt, meinen Dank noch auszusprechen fiir die kraf- 
tige Unterstutzung, die mir bei den Arbeiten zu Theil wurde von den Herren;

Dr. V. He i d l e r ,  Dr. K r a t z r a a n n ,  Dr. D a n z e r  in Marienbad, Hochw. 
PrSlat M. He in i im Stifte Tepl, W a l l a c h ,  Bergmeister in Schlaggenwald, 
GebrOdern Ha i d i n g e r ,  Porzellanfabriksbesitzern in Elbogen, Dr. G liick- 
s e l i g .  Ma r i a n  und S c h m i t t ,  Professoren in Elbogen, Director R e i c h e l t  
und Hiittenmeister W e n i g e r  in Neudeck, Apotheker Got t i ,  Dr. Mannl  und 
Dr. Hl awacz ek  in Karlsbad, Baron v. N e u b e r g i n  Giesshubl, Professor 
H a c k e n b e r g e r  in Rakonitz, Rergrath W a l t h e r  und Berggeschworuen Vogl
in Joachimsthal. *

*

1. K rystallinisches Gebirge.
Die Urgebirgstheile, welche wohl die Halfte des ganzen Gebietes ausmachen, 

gehoren 4 vcrschiedenen Gebirgen an, dem B o h m e r w a l d e  in seinen nord- 
lichen Auslaufern, dem F i c h t e l g e b i r g e  in seinen ostlichen Auslaufern, dem 
E r z g e b i r g e ,  dessen eine westliche Halfte, und dem K a r l s b a d e r g e b i r g e ,  
das in seinem ganzen Umfange in den Bereich der heurigen Aufnahmen fallt.

Diese 4 Gebirge sind wohl o r o g r a p h i s c b  zum Theile sehr scharf von 
einander gesehieden, z. B. Erzgebirge und Karlsbadergebirge, nichth desto we- 

'niger gehoren sie E i n e m g e o g n o s t i s c h e n  G a n z e n  an,  dessen gemein-
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schaftiicher Typus in der Architectur der, Gebirge als ein von krystallinischen 
Scliiefern, hauptsachlich Glimmer- und Tbonschiefer, umhuHtes System mehrerer 
Kerne von feldspathigen, insbesoodere granitischen Gesteinen hervortritt.

G r a n i t  mit entscbieden eruptiver Natur un8 ausgezeicbnet durch Zinnerz- 
fubrung bildet die Ce n t r a l  mas s e  des Karlsbader- und des Ficlitelgebirges und 
als Neudek-Eibenstocker Granitmasse die Hauptmasse des Ober-Erzgebirges, d. i. der 
westlichen Erzgebirgshalfle. Die ganze innere Architectur dieser Gebirge, zum 
grossen Theil auch die aussere orograpbische Form ist von ihm abhRngig. Ein- 
zelne isolirte Granitpartien fmden sich im Erzgebirge nordlich; von Flatten. In 
den Auslaufern des Bbhmerwaldes spielt er eine unbedeutende Rolle, bricht 
dagegen in einzelnen Partien auch ausserbalb dieser Gebirge in der Gegend von 
Lubenz, Alberitz, Petersburg und Chmeleschen aus Tbonschiefer bervor.

Die versebiedenen Varietaten, welcbe sich unterscheiden lassen, konnen 
etwa in folgendes Scbemq gebracbt werden.

I. H auptgranite , grbssere Gebirgstheile zusammensetzend.
A. debirgsgranite, grobkbrnig,

1. g l e i c h m a s s i g  g r o b k o r n i g e  Var i e t a t ,  im Kaiserwalde, bei
‘ Petschau; dann bei Wildstein, Steingrfin, Lindau und Hirschfeld im

Fichtelgebirgs-Antbeile;
2. p o r p h y r a r t i g e .  V a r i e t a t ,  im Karlsbadergebirge weit verbreitet, 

besonders in der Gegend von Elbogen, bei Neudeck im lErzgebirge, bei 
Haslau, Liebenstein irn Fichtelgebirgs-Antbeile, bei Petersburg.

B. Zinngranite, feinkdrnig,
3. g l e i c h m b s s i g  - f e i n k o r n i g e  V a r i e t a t ,  Zinnstockwerksgranit 

bei Schlaggenwald und Schonfeid, bei Flatten, Hengstererben, Seifen, 
Hirscbenstand im Erzgebirge, Dreikreuzberg bei Karlsbad, auf den 
Zinnstockwerken von Schlaggenwald und Schonfeid mit Uebergangen 
in Greisen;

4. p o r p h y r a r t i g . e  Va r i e t a t ,  im Teplthale bei Karlsbad, am Roda- 
bache bei Einsiedel zwiscben dem oberen und unteren Hammer, Flatten 

„im Erzgebirge u. s. w. Geht bei Flatten in Granitporpbyr fiber.
II. Dntergeordnete Granite.

C. Nestergranite.
R. g r a u e r  G r a n i t ,  bei Marienbad und Elbogen;
6. g l i m m e r d i o r i t a r t i g e r  G r a n i t ,  Hornblende und tombakbraunen 

Glimmer iuhrend, im Kaiserwalde, besonders nfirdlicli von Marienbad.
D. fianggranite, theils im Granit, theils in den krystallinischen Scliiefern,

7. k l e i n k o r n i g e r  Ga n g g r a n i t ,  bei Marienbad im Mfiblberg'e, im
, Erzgebirge bei Aberthara, Flatten und Johanngeorgenstadt;

8. g r o s s k o r n i g e r  G a n g g r a n i t ,  Pegmatit, hauptsachlich im Karls
badergebirge in der Umgegend yon Elbogen (Rirndorf *u. s. w.) und 
'Karlsbad (Dallwitz, Engelhaus). Zahlreiche „Spathgruben“ beuten 
den Feldspath dieses Granits fur die Porzellanfabriken aus.
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Nach dieser Reihenfolge im Allgemeinen nimmt zugleicli der Antheil, den 
jede der 8 Granitvarietaten nach Masse und Ausdehnung an derZusammensetzung 
der Gebirgstheile hat, ab. ! '

Alle Varietaten, mit Ausnalime der wirklichen Ganggranite, erscheinen als 
gleichzeitige Bildungen neben einander. Die Erscheinungen, welche die eruptive 
Entstehung der grossen Granituiassive beweisen, sind bochst aiisgezeichnet im 
Karlsbadergebirge nbrdlich von Marienbad und bei Sangerberg auf der Granzlinie 
von Granit und krystallinischen Schiefern, da diese in vielen Bruchstiicken im 
Granite eingeschlossen erscheinen und in unzahligen Schollen zertriimmert und 
lose auf dem Granitplateau des Kaiserjvaldes zerstreut liegen. Im Erzgebirge 
aber durchschneidet der Granit die Hauptgebirgsaxe nahezu senkrecht und hat 
an seinen Granzen die Lagerungsyerhaltnisse der krystallinischen Schiefervielfach 
gestort.

G n e i s s  tritt in dem untersuchten Gebiete nur in wenig ausgedehnten 
Partien auf. Aus dem Bohraerwalde zieht sich der Gneiss bei Neumetternich, 
Schanz und Altwasser mit vielen Einlagerungen von Q u a r z i t -  und G r a p h i t -  
s c h i e f e r  bis an den Fuss des Kaiservvaldes und lasst sich von da in einzelnen 
abgerissenen Partien bei Amonsgrun und Schdnficht fiber das Plateau des Kaisef^ 
waldes verfolgen bis Gchonlinde und Frohnau. Von hier bildet er einen schmalen 
zusammenhangenden Zug an der westlicben Seite des Lobsthales bis zum Falken- 
auer Tertifirbecken. Einzelne in diesem Tertiarbecken auftauchende Gneisspar- 
tien bei Teschwitz, am Hochtannenberg stellen die Verbindung.her mit der 
schmalen Gneisszone, welche im Erzgebirge an der westlichen Granitgranze bei 
Rossmeisl und Heinrichsgrt^ auftritt. Eine fihnliche, scbmale Gneisszonie be- 
gleitet bei PfalTengrun, Mariasorg und Abertham die dstliche Granitgrfinze. Das 
ausgedehntere Gneissgebiet von L a u t e r b a c b ,  Schf infe ld  und S c h l a g g e n -  
w a 1 d erscbeint als eine mit senkrechter Schiclitenstellung mitten im Granit ein- 
gebettete riesige Gneissscbolle. Audi der Fichtelgebirgsgranit ist sfidlich bei 
Seeberg, nordlich bei Nassengrub und Fleissen begleitet von schmalen Gneiss- 
zonen. Endlieh bildet Gneiss bei Einsiedel, Tepl und Theusing an der Sfidost- 
abdachung des Karlsbadergebirges zahlreiche Zwischenlager zwischen Amphibol' 
schiefern, und verdrangt diese in dec Gegend von Buchau endlieh ganz.

H o r n b l e n d e g e s t e i n e  (Amphibolschiefer und Amphibolit) bilden als 
Fortsetzung der Formation der Hornblendegesteine in der nfirdlichen Bohmer- 
waldhfilfte den Haupttheil des Teplergebirges, d. i. die sttdostliche Abdachung 
des Karlsbadergebirges in der Gegend von Einsiedel, Tepl und Theusing. Vielfach,** 
zerbrochen und zerstuckt lagern sie am Granit des Karlsbadergebirges mit nord- 
ostlicliem Streichen und sQdostlichem Verflachen.

Bei Marienbad und Tepl treten in ihnen ausgezeicbnete Ekiogite auf, am 
Hamelicaberge bei Marienbad v. K l i p s t e i n ’s Hamelicit, zwischen Grfin undNeu- 
dorf Strahlsteinschiefer und grossblattriger Strahlstein mit Oligoklas.
^ , Untergeordnete Einlagerungen von Hornblendeschiefer treten auf im Gneiss
bei^chlaggenwald und im Glimmerschiefer bei Joachimsthal und Bahringen.
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Gl i mmer  sc hiefer . .  An der sQdostlichen Abdachung des Kaiserwaldes, 
bstlicb von Theusing und in der Gegend von Maria-Stock und Luditz bildet er 
ein machtiges Zwischenglied zwischen Hornblendeg^steinen, beziehungsweise 
Gneiss im Liegenden und Urthonschiefer im Hangenden. In den Ausltiufern des 
Bohmerwaldes tritt er im Gebirgsstock des Dillen ebenfalls als Mittelglied zwi
schen Gneiss und Urthonscbiefer auf. Mit dieser Partie ehemals wohl im Zusam- 
menhange, jetzt aber unterbrocben durch den Granit des Kaiserwaldes tritt Glim- 
merschiefer zum dritten Male am nordwesllichen Gehange des Kaiserwaldes auf, 
ostlich von Konigsberg in der Gegend vonSchiinbrunn, Kircbenbirg, Prosau, theils 
steil aufgerichtet am Granit, theils in zerstuckten Partien auf dem Granitplateau. 
Eine kleine Glimmerschieferpartie westlich von Maria- Kulm vermittelt den Zu- 
summenhang mit dem erzgebirgischen Glimmerschieferterrain in der Gegend von 
Gossengriin und Bleistadt im Westen des Neudeck-Eibenstocker Granitmassivs. 
Das Gegenstiick im Osten dieser Granitpartie bildet der Glimmerscbiefer bei 
Joachimsthal, der von da iiber die hochsten Erzgebirgstbeile (Sonnenwirbel und 
Fichtelberg) fortzieht

Eodlich tritt sQdlich vom Fichtelgebirgsgranit ein schmaler Glimmerscbiefer- 
zug auf in der Gegend von Schlada bei Franzensbad und bei Seeberg, ein ausge- 
dehnteres Gebiet aber nordlich bei Asch, das Sstlich fiber Ober- und Unter-Bram- 
hach durch Sachsen fortsetzt bis in die Gegend nordlich von Fleissen und nur 
durch die Tertiarablagerungen deg Egerer Beckens gefrennt ist von dem Gossen- 
grOn-Bleistadter Glimmerschiefergebiet.

U r t h o n s c h i e f e r .  Theils die petrographische Beschafl’enheit derGesteine. 
theils auch Lagerupgsverliiiltnisse haben uns- bestimmt gegenuber den friiheren 
Aufnahmen der sachsischen Geologen das Verbreitungsgebiet des Urthonschiefers 
auf Kosten des Glimmerschiefers bedeutend zu vergrbssern. So erscheinen die 
muldenfOrmig zwiscben Bbhmerwald und Fichtelgebirge gelagerten Schiefer aiis 
der Gegend von Albenreut und Palitz siidostlich, bis Eger, Pirk und Miihlbach 
nordwestlich als Urthonschiefer, und als deren Fortsetzung am westlichen Fusse 
des Kaiserwaldes bei Krottensee, Ebersfeld» Konig.sberg und weiter bei Maria- 
Kulm ein schmales Urthonschiefergebiet.

. Im Fichtelgebirge beginnt Urthonscbiefer nordlich von Asch bei Angern, 
Nepberg undGrtin und setzt die ganze nordwestliche Ecke von Bohmen zusammen. 
Die Fortsetzung davon bildet das Urthonschiefergebiet im Westen der Neudeck- 
Eibenstocker Granitpartie in der Gegend von Schbnbach, Frankenhammer, Kirch- 
berg, Graslitz u.*s. w. Charakteristisch fur dieses Urthonschiefergebiet ist das 
Auftreten von Q u a r z i t s c h i e f e r ,  S c h o r  Is c h i e f  e r ,  Kno t en -  und F l e c k -  
8ch i e f e r^  zumal an der Granitgranze. Im Osten des erzgebirgischen Granites 
setzt dieses Urthonschiefergebiet weiter fort in der Gegend von Johanngeorgen- 
stadt. Flatten, Goldenliohe. In alien genannten Theilen uberlagert der Urthon
schiefer ganz regelmassig den Glimmerscbiefer und unter ahnlichen Verhalt- 
nissen bildet nun Urthonscbiefer auch noch an der siidostlicben Abdachungl 
des Karlsbadergebirges in der Gegend von Netschetin, Manetin, R abenst^r
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Chiesch eine breite Uebergangszone aus Glimmerschiefer in die siluriscben. 
Thonscbiefer.

Vntergeordnete Bcstandmassen des krystallinisehen Gebirgcs.

S e r p e n t i n  tritt niir im Karlsbadergebirge avif in der Formation der Horn- 
blendegesteine. Er bildet zwischen Einsiedel, Gross-Sangerberg uiid Neudorf 
eine miichtige Lagermasse (Wolfsteinberg, Haidberg u. s. w.), wohl die grosste 
Serpentinmasse Bobmens. Der Serpentin am Filzhiibel bei Marienbad, so wie die 
einzelnen Serpentinkuppen nordlich von Sangerberg, bei Lauterbach und Neudorf 
erscheinen nur als durch die Graniteruption von der Hauptlagermasse losgerissene 
Theile, iihnlich den uber das Granitplateau zerstreuten Ampliibolsehieferschollen.

G l i m m e r d i o r i t  tritt in ausgezeichneten Varietaten auf zwischen Schon- 
fetd und Sehlaggehwald recbts an der Strasse.

Gr i i n s t e i n  erzfuhrend und erzleer bei Neudeck, Flatten, Bahringen, Aber- 
tbam, Joachimsthal und Goldenhbhe im Erzgebirge.

P o r p h y r  fehlt den Auslaufern des Bohmerwaldes und Fichtelgebirges ganz, 
im Karlsbadergebirge tritt er nur sehr untergeordnet und vereinzelt auf, bei 
Landek nordlich von Tepl und bei Theusing im Gebiete der Hornblendegesteine, 
bei Karlsbad (Belle vne) im Granit. Eine grossere Bolle spielt Porphyr im Erz
gebirge an der ostlichen Granze der Neudeck-Eibenstocker Granitpartie im 
Glimmerschiefer und Urthonschiefer, haiiptsachlich im Joachimsthaler Erzdistrict, 
we die Porphyrgange in Bezug auf die Veredlung der Silber-, Kobalt-, Nickel- 
und Uranerzgange eine wicbtige Rolle zu spielen scheinen, dann bei Breitenbach 
unweit Johanngeorgenstadt. Auch bei Bieistadt und Silbersgrfin an der westlicben 
Granitgranze kommen einzelne Porphyrgange vor.
. E g e r a n s c h i e f e r b e i  Haslau im Fichtelgebirgsgranit.

K r y s t a l l i n i s c h e r  Ka lkbe i  Grafengriin im Glimmerschiefer des Bohraer- 
waldes, bei Beichenbach im Gneiss des Kaiserwaldes, zwischen Eichelberg und 
Fischern im Glimmerschiefer siidlich vom Fichtelgebirgsgranit, sfldwestlich von 
Oberreuth im Glimmerschiefer bei Asch, bei Unter-Rothau unweit Heinrichsgriin 
und bei Joachimsthal im Glimmerschiefer des Erzgebirges.

Eine hochst merkwUrdige Erscheinung im Gebiete der diessjahrig^n Auf- 
nahmen sind zahlreiche ..

Qu a r z -  und H o r n s t e i n g a n g e ,  welche mit meilenweiter Erstreckung 
von SOdosten nach Nordwesten den Granit sowohl wie die krystallinischen Schiefer 
durchsetzen. *

Schon frOher bekannt durch die sachsischen Aufnahmen uhd von Pnofessor 
Dr. Reuss  beschrieben ist der grosse Quarzfelszug. der sudlich bei Altwasser 
am Fosse des Kaiserwaldes beginnt und von da, nur unterbrdchen durch das 
Egerer Becken, sich verfolgen lasst durch den Granit des Fichtelgebirges bis fiber 
Asch hinaiis. Parallel mit diesem Quarzfelszug streicht ein zweiter, W'elcher im 

I^Granit des Krudumberges westlich von Schlaggenwald beginnt und von da ostlich 
\n„Falkenau vorbei, auf eine Strecke unterbrochen durch das Falkenauer Tertiar-

    
 



(ler I. Sectfon der k. k. geologischen Reichsanstalt in BOhmen im Sommer 1855.̂  323,
* I I

becken,?sich verfolgen lasst bis ins Erzgebirge in die Gegend vpn Silbergriin'. 
Tm Neudeck-Eibenstocker Granitmassiv* und an seiner ostlichen Granze folgen 
danii mit vorb'errschend sfldnordlicher Richtung die zahlreichen Quarz- und Horn- 
steingange, welche durch ihre Erzfubrung, hauptsachlich Rotheisenstein, Eisen- 
glanz und Pyrolusit, von bergmanniscber Redeutung sind. Mebrere solcher Gange 
vereinigen sich zu Gatigziigen, worunter bobmischerseits die wichtigsten sind; 
der Irrgangerzug, derflenneberg-Plattener und der Buchschateler Zug. Sie setzen 
noch weiterbin in Sachsen fort, und erreichen eine Langenerstreckung von 4*/, 
bis B Meilen.

Unbedeutendere Quarz- und Hornsteiugange treten im Granit bei Marienbad 
und karlsbad auf.

Erzlagerstiitten im Itrjstallinischen (iebirge.

Dem B d h m e r w a l d e  gehbren an die^Kupferkiesbergbaue bei Dreihacken, 
ein Bau auf Bleiglanz und Zinkblende bei Neumetternich und zahlreiche Braun- 
eisensteingruben bei Schanz, so wie siidlich von Marienbad.

Im bbhmischen Antheile des F i c h t e l g e b i r g e s  ist die ErzfQhrung nur von 
geringer Bedeutung. Fruher wurde aufZinnerz, Silber und Zinnober gebaut. 
Jetzt werden nur Brauneisensteine bei Wies und Unter-Pilmersreufh gewonnen.

I n r K a r l s b a d e r g e b i r g e  ist die Zinnerz-Formation von grosser geologi- 
schel* Bedeutung. Die Mutter des Zinnerzes ist Granit, und zwar tritt Zinnstein 
tbeils als Uebergemengtheil in den Zinngraniten (Zinnstockwerke von Schlaggen- 
wald, Schbnfeld und Lauterbach, dann am Glatzeberg bei Komgswart) auf, theils 
auf Quarzgangen im Granit un^im Gneiss, wo er mit Granit in Contact steht. 
Aus dem Stockwerksgranit entwickelt sich dabei durch Verschwinden des Feld- 
spathes und Ueberliandnehmen des Quarzes ebensb ein G r a n i t g r e i ' s e n ,  wie 
ausidem Gneiss in scbmalen Bandern unmittelbar am Zinnerzgang ein Gne i s s -  
g r e i s e n .  Die fruhere bergmanniscbe Bedeutung haben jedoch die beruhmten 
Bergwerksorte Schlaggenwald und Schonfeld fast vollstandig .verloren. Dagegen 
sind die ungeheuren Berghalden bei Schlaggenwald heute noch ergiebige Fund- 
6rter fur die grosse Menge seltener und schoner Mineralien, welche von dort 
bekannt sind. — Die friiheren Baue auf Silbererze bei Schonficht und Sangerberg 
sind ganz aufgelassen, ebenso die Baue auf Bleierze bei Schonlinde und Steinbach, 
so wie die Kobalt- und Manganerzbaue bei Konigswart. Gegenwartig besteht nur 
ein wenig ausgedehnter Bau auf Bleiglanz, der mit Pyrit und Zinkblende auf 
Quarzgbngen einbricht, bei Reichenbacb, ein Bau auf Rotheisenstein bei Schon
ficht, und zahlreiche Baue auf Brauncisenstein, als Zersetzungsproduct der Horn- 
blendegesteine, bei Sangerberg.

Ira E r z g e b i r g e  besitzt die Zinnerz-Formation unter ganz bhnlichen Ver 
haltnissen wie im Karlsbadergebirge ebenfalls eine bedeutende Verbreitung in 
Gebiete des Granites und der krystallinischen Schiefer, wo diese mit dem Grani 
in Contact sind. Gegenw3rtig sind nur noch bei Hengstererben, Neohammer 
Sauersack und Hirschenstand Zinnzechen im Betriebe. Von grosserer Bedeutung

K. k .  gvologiiche ReichsanaUU. 7. Jahrgang i856. II. 42
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fiir den erzgebirgischen Bergbau sind die combinirten Silber-, Nickel-, Wjsmuth-, 
Kobalt- und Uranerzgange, namentlich des Joachimsthaler Bergrevieres, welche 
im Glimmerschiefei* und Urthonschiefer als altere Mitternachts- und jungere 
Morgengange aufsetzen. — Im Glimmerscbiefer westiieh von der erzgebiig’scben 
Granitpartie setzen G3nge auf, welche Bleiglanz fiihren mil Pyrit, Zinkblende, 
Weiss- und Braunbleierz; Bergbaue besteben bei Bleistadt, Hartenberg, HoVn, 

'  Piehelberg, Liebenau und Berg.
Mit Grunsteinen und kbrnigen Kalksteinen treten bei Goldenhohe im Urthon

schiefer bis iiber eine Klafter machtige sogenannte „Lager“ von Zinkblende mit 
Magneteisen, Zinnstein, Eisenkies und Kupferkies auf, die jedoch, ,wie die ahn- 
lichen Vorkommen bei Breitenbrunn und Rittersgriin in Sachsen, nicht eigehtliche 
Lager zn bilden scheinen, sondern wirkliche Gange sind, die mit den krystal- 
linischcn Scbiefern gieiches Streichen und nur um wenige Grade verschiedenes 
Verfliichen besitzen. Das Vorkommen von Magneteisenerz bei Neudeck, das im 
Bereiche des Granites in einer eklogitartigen Gangma$se einbricht, hat damit 
einige Analogic. — Zahlreiche Bergbaue auf Rotheisenstein und Manganerze 
bestehen auf den oben (Seite 323) angefuhrten Quarz- und Hornsteingangen.

2 . Silnrische Formation.

B a r r a n d e ' s  Etage A rechnen \^ r  als Urthonschiefer noch zum krystallini- 
schen Gebirge, utid beginiien daher die siluriscbe Formation erst mit der Etage B. 
Da jedoch diese Etage noch keinerlei organische Reste enthalt, und zum grossten 
Theile ebenfalls aus Thonscbiefern besteht, so k^mmt man in Verlegenheit, wo 
man die Gr3nze zwischen Urthonschiefer und den untersten silurischen^Thon? 
scbiefern ziehen soil. Und dqch verlangt das Colorirungssystem der Karte die 
Feststellung einer solchen Granze. Wollte man aber, um sich dieser Verlegenheit 
zu entziehen, das ganze bohmische Thonschieferterruin zur silurischen Formation 
rechnen, oder umgqkehrt mit der silurischen Formation erst da beginnen, wo daS 
Auftreten von entschieden klastischen Gesteinen, von Conglomeraten und Sand- 
steinen, oder das Auftreten organiseher Ueberreste entschiedene Kriterien abgibt, 
so wiirde man im ersteren Falle einen sehr bezeichnenden geologiscben Horizont 
verlieren, und miisste den nattirlichen Verbaltnissen, indem man Gesteine, die 
noch dcutlich das Geprage krystallinischer Ausbildung tragen, zum Theile auch 
noch wechsellagern mit einzelnen Gneiss-, Granulit- und Glimmerschieferschichten, 
zu einer FIbtzformation rechnet, eben so einen unnattirlichen Zwang antbun, wie 
im zweiten Falle, wo man sich bereden miisste, ein System voni Thonschieferiif 
das keinerlei krystalliniscbes Gepr3ge mehr tragt, sondern in alien EigenthOm- 
lichkeitcn der Farbe, Textur und Structur vollkommen Qberehistimmt mi t ' den 
veisteinerungsfuhrenden Thonschiefern, zum krystallinischen Gebirge zn rechnen. 
Daher bleibt es bei den ganz allmaligen Uebergangen beider Arten vom Thon- 

'?schiefer in einander, und bei den vollkommen conformen Lagerungsverhaltnissen 
•Immer der subjectiven Anschauung des Jeweilig aufnehmenden Geologen iiber-
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lasseii, wo er am passendsten die Granze zu ziefaen glaubte. Wir haben nun die 
G r^ ze  derai-t gezogen, dass nur^^ein ganz kleiner Theil des'Generalstabs-BlatteS 
Nr. 12, und zwar die siidSstliche Ecke ostlich von Kozlsm und Tsehistay als unterste 
Etag^der Siluiformation, Etage S voit B a r r a n d e ,  erscheint. Somit fallen die 
Granitgebiete bei Alberitz, Petersburg, Climeleschen u. s. w. noch ganz in das 
Gebiet des Urthonschiefers, auch die Dachschiefer von Manetin und von Raben- 
stein gehbren den alteren Thonscliiefern an, wahrend das Auftreten von Porphyren 
bei der WocekrMiihle ostlicli von Kozlan, bei Krakow und Petrowitz und an vielen 
anderen Puncten dieser Gegend bezeichnend sein diirfte fiirdie silurischen Thon- 
schiefer. Nordlich von Tsebistay und Rousinow ist die Granze des Thonschiefer- 
gebietes gegen Steinkohlenformation und Rothliegendes schon durch die Ober- 
flachenverhaltnisse seharf bezeichnet. Das Thonschieferplateau fallt sehr markirt 
ab gegen das niederige iliigelland der Steinkohlenformation und des Rothlie- 
genden. ,

*
3. Steinkohleoformation und Rothliegendes.

Ganz ahnliche Schwierigkeiten wie die Trennung des Urthonschiefers und 
der silurisehen Thonschiefer macht in unserem diessjahrigen Aufnahmsgebiete 
die Trennung der Steinkohlenformation vom Rothliegenden; Beide Formationen 
sind ausgezeichnete Sandsteinformationen mit untergeordneten Conglomeraten 
und Schieferthonen. Beide Formationen liegen horizontal auf dem alteren Gebirge 
jm AlJgemeinen mit verschiedenen Verbreitungsgebieten, aber in grossen Theilen 
jiegt das Rothliegende concordant tiber der Steinkohlenformation, so dass sich 
die beiderseitigen Verbreitungsgebiete zum Theile decken, und dann die Bestim- 
mung der Granzen ausserst schwierig ist. Man hat zumeist fceine anderen Anhalt- 
puncte fur die Trennung beider Formationen als das Auftreten von Kohlenflbtzen, 
wo soldie durch Bergbau aufgeschlossen sind, bezeichnend fiir die Steinkohlen
formation, die rothe Farbung des Bodens aber fiir das Rothliegende. Mdglicher 
Weise aber gehoren von den Kohlenflotzen selbst manche dem Rothliegenden an. 
Erst die Bestimmung der Pflanzenreste, so wie genauere Untersuchungen in der 
Umgegend von Rakonitz, wo durch Bergbau bessere Aufschliisse als im heurigen 
Aufnahmsgebiete gegeben sind, werden zu sicheren Resultaten fuhren.

Siidlich erscheint auf dem Generalstabs-Blatte Nr. 12 .noch ein Theil des 
Steinkohlenbeckens von Netschetin und Manetin, dann die nordlichsten Theile 
des Pilsenerbeckens, nordlich von Plass, ostlich aber bei Petrowitz, Senomat, 
Konowa, der westlichste Theil jener grossen Kohlenmulde, welche sich fast von 

kjler Moldau angefangen, namlich von Wotwowitz fiber Buschtiehrad, Brandeisl, 
Kladiio, Rakonitz bis in das-^heurige Aufnahmsgebiet erstreckt. Dieser westJiche 
Theil des Kohleubassins ist aber noch wenig aufgeschlossen. Kohlenbergbaue 
bestehen bis jetzt bei Lubna, Petrowitz, Herrendorf, Hollesehowitz, Wetzla'u und
Konowa. , . ’ ^*

Wo die Steinkohlenformation unbedeekt vom Rothliegenden unmittelbar zu> 
Tage tritt, da nimmt sie dem Rothliegenden gegeniiber das hohere Niveau ein,^
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N«r »n wenigen Punctenj wie in der Gegend yon Jechnitz und bei Wille.nz scheint 
sie in tiefen Wassereinschnitten auch unter dein Rothliegenden zu Tage zu treten.

‘ Das R o t h l i e g e n d e  dagegen erfiillt sammtliche Einsclinitte und Niede- 
rUngen des Terrains und biJdet ein vielfach durch Wasserrisse (sog. RaphelnJ 
zerrissenes und tief ausgefiirchtes Hiigelland. Seine machtigste Entwickelung 
erreicht es bei Lubenz, Rudig, Kriegern, FJbhau und bildet bier ganz ansehnliche, 
mit schroffeii Felswanden gegen die tief eingeschnittenen Bachthaler abfallende 
HQge), iiber und iiber roth durch eisenoxydisch rothen Letten, der in schmalen 
Sdhiehten zwischen weissen Sandsteinen und Congloraeraten lagert, aber voin 
Regenwasser aufgelbst, das ganze Gestein roth iibermalt. Von bier zieht es sieh 
nach alien Richtungen buch'tenfdrmig in die Niederungen des Glimmerschiefers. 
Urthonschiefers und der silurischen Thonschiefer gegen Siidwest und Slid bis in 
die Gegend von Manetin und Plass. Selbst die machtigeh, kopfgrossen Geschiebe, 
welcbe man in den Niederungen am Fusse des Czebonberges bei Branischau findet, 
dflrften vieHeicht noch Reste des Rothliegenden sein. Nordlich von Lubenz wird 
das Rothliegende Qberlagert von Basalt und Basaltconglomerat oder Tuff, bei 
Podersam von den Braunkohlenablagerungen des Saazerbeckens, nordlich von 
Konowa endlich vom unteren Quadersandsteine.

Die Gesteine des Rothliegenden bieten in unserem Terrain sehr wenig Ab- 
wechslung. Nur Conglomerate, weisser glimmerreicher Sandstein, bisweilen 
auch rbthlich gefarbt und von sehr gleichmassig feinem Kdrn und Rothelschiefer,, 
d. h. feinkdrnige, zum Theile sandige Lettensehiefer von intensiv eisenrother^^ 
zutn Theile grOngefleekter Farbe wechsellagern mit einander in verschieden mach- 
tigen B'anken ohne alle bestimmte Reihenfolge. Dig Sandsteine enthalten haufig 
verkieselte Holzer, z. 3 - bei Seltsch nordbstlich von Flohau. Malachitanfluge an 
diesen Hdizern sind die einzige Spur von Kupfergehalt auch in dem Rothliegenden 
unseres Terrains.- Von Melaphyren und Porphyren, wie sie das Rothliegende des 
nordwestlichen. Bbhmens begleiten, ist in unserehi Gebiete keine Spur, dagegen 
tritt, wie in der Gegend von Trautenau und Braunau, ein schwaches KalksteinlageP, 
auf bei Chrasstian bstlich von Horosedj. Auch die Brandschiefer mit Fischschuppen 
bei Milostin siidlich von Konowa gehoren dem Rothliegenden an.

Bemerkenswerth sihd noeh die grossen Sandsteinbriiche zwischen Kriegern 
und Wohlau (ein Sandstein, feinkornig, zum Theil roth gefarbt), welche ein vor- 
treffliches Material selbst fOr feinere Steinmetzarbeiten liefern.

4 . Kreideformation.
**•

Steinkohlenformation und Rothliegendes uberlagend, tritt sie mit 
Hauptgiiedern: u n t e r e r  Qu ade r s a n  d s t e i n  und daruber P l Sne r s a j pd -  
s t e i n '  mit E xogyren ' sands  t e i n  als Fortsetzung der Kreidegebilde des, 
Sbanwaldes noch auf die nordSstlichste Eeke unserer Karte herein. Beide Glieder 
sind unzertrenniiche Begleiter. Das untere petrefactenleere Glied tritt nur in 
Schlucbten und an den Abhiingen sichtbar bervor, z. B. nSrdlich von Konowa an¥•• fi*
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der Adalbertkapelle, dann wieder nordlich von Netschenitsf, das obere Glied aber 
bedeck! weithin. die. Hochflachen der Auslaufer des Sbaiiwaldes nbrdlich von̂  
Netschenitz. Die tiefen Scbluchten bei Lietscbau und Liebeschitz sind bis auf 
das ^thliegende eingerissen. Weiter nordlich und westlich sind die Kreide- 
glieder von den Braunkohlengebilden des Saazerbeckens bedeck! und trelen nur 
in. den tiefen BacheinschnUten des Goldbaches von Ziirau an flber Lieboritz bis 
Micholup wieder Itervor und am weftesfen wes!lich am rechten Gehange des 
Dollankabaches von Dollanka bis Knbscbitz.

Der in zahireicben Steinbriichen go! aufgeschlossene Exogyren- und Plsiner- 
sandstein bei Lieboritz und Micholup is! reich an Petrefacten (meist nur Stein- 
kerne). Die haufigsten darunter sind :

Exogyra columha Goldf. 
Ex. haliotoidea Sow. 
Cardium hillanum Sow. 
Lima imlticostata Gein. 
Pectuaculus sublqxvis Sow.

Spondylus striatus Soio. 
Lucina lenticularis Goldf. 
Terebratula alata Lam. 
Amm. Rholomagensis Defr. 
Oxyrrhyna Mantelli Ag.

5. Braankoblenforinatioii.

Die Braunkohleiiformation tritt im nordwestlichen Bohmen in drei abgeson- 
derten Becken auf: 
j  1. das obere Egerbecken,

2. das mittlere „
3. das untere „
Die beiden ersteren fallen ganz in das Gebiet der diessjahrigen Aufnahmen, 

von dem letzteren aber nur der siidwestlichste Theil in der Gegend von Gross- 
und Klein-Holletitz, Weitentrebetitsch und Poders.am.

1. Das o b e r e  E g e r b e c k e n  oder E g e r e r b e c k e n .  Die Gliederuug 
dieses Beckens hat schon Dr. Reuss  kennen gelehrt. Als unterstes Glied treten 
an den Randern Sandsteine und eisenscbiissige Conglomerate zu Tag, meist nur 
in vielen losen Blocken. Dariiber lagern plastische Tbone, haufig wechselnd mit 
Sand und cyprisfiihrenden Schieferthonen, welche meist nur an Thalgehangen 
oder Graben zubeobachten sind bei Oberndorf, Trebendorf, Sebenbach, Reichers- 
dorf, Treujiitz, Krottensee u. s. w. Diesem mittleren Gliede gehoren Lignitflbtze 
an, die an zahireicben Puncten durch Versuchsbaue aufgeschlossen, aber nur ,an 
wenigen Puncten wicklich bauwQrdig sind, bauptsachlich bei Konigsberg, Neu- 
kirchen (Fundort des Melanchym) und'Tannenberg. Auch Lagen und Putzen von 
thonigem Brauneisenstein kommen in diesem mittleren Gliede vor, sowie Kalk- 
steinflbtzQ bei Tulm, Lapitzfeld, Gassnitz. Das oberste Glied bildet ein gelber 
Lehm^oder Sand und Scbotter, von dom es jedoch zweifelhaft ist, ob es noch 
wirklich al|^Tertiarbildung zu. betrachten ist, oder nicht vielmehr als Diluvialbildungiy.

,  Gutd^pferthone linden sicb bei Wildstein, aus dehen die Mineralwasser- c 
kruge,/(ir Franzensbad, Karlsbad, und Marienbad gemacht werden. ‘
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, Em ungleicb grosseres geologisches Interesse nimmt in Ansprucb:
2. Das m i t t l e r e  E g e r b e c k e n  oder das F a J k e n a i ^ - E l b o g e n e r -

Keckeii. Es lasst sich in diesem tief zwischen den SteilabfaUen des Erzgebirges*■ *
und des Karlsbadergebirges liegenden Becken eine a l t e r e  v o r b a s a i t i ^ c h f  
Braunkoblenformation unterscheiden von einer j i i n g e r e n  n a c h b a s a l t i s c b e m  

Der alteren Braunkoblenformation gehoren als unterstes Glied die bei Alt- 
sattel unweit Elbogen bis zu 100 Fuss Machtigkeit entwickelten Conglomerate 
und Sandsteine mit vielen Pflanzenresten an, weniger machtig treten diese Sand- 
steine allenthalben am Beckenrande hervor. Ueber den Sandsteinen liegt ein 
System von Thonen, bald mehr plastische, bald melir Schieferthone, im alien 

Tarben, weiss, bfau, gelb, schwarz, braun, grbnlich in einer Machtigkeit von- 10 
bis 20 Klaftern, zumTheile ausserordentlich schwefelkiesreich (sogen. Kiesflotze 
bei Littmitz, Altsattel, Miinchhof, wo der Schwefelkies zur Fabrication von Stan- 
genschwefel, Eisen-, Kupfervitriol und Alaun gewonnen w ird), bald reiner bald 
sandiger und glimmei’ig, aueb sebr bituminos und kohlig, sogenannte „Kohlen- 
letten", der, wenn er noch schwefelkiesfiihrend ist, an der Luft sich von selbst 
entziindet und als „Alaunminera“ zur Alaunfabrication verwendet wird. In diesem 
Systeme von Thonen liegen auch die zahlreichen Flbtzc einer besseren Braun- 
kohle, zum Theile sogar einer sehr guten Glanzkohle mit muscheligem Bauche, 
Flotze von 1 bis 10 Klafter Machtigkeit mit kleineren Zwischenmitteln wie sie in 
bester Qualitat im westlichen Theile des Beckens bei Reichenau und Davidstbaf 
unweit Falkenau, dann bei Griinlas, Granesau, Chodau, Neusattel, Janessen,, 
Putschirn, u. s, w. abgebaut werden.

. Einen wesentlich verschiedenen Charakter hat die jungere obere Abtheilung 
der Braunkoblenformation. Sie besteht zu unterst aus Sand und Thon mit Flotzen 
einer Lignitkohle von geringer Qualitat, dariiber lagern im westlichen Theile 
des Beckens bei Grasseth, Falkenau, Haberspirk u. s. w. ausgezeichnet diinn- 
schieferige, lederartige, gelbiichgraue Schieferthone mit vielen Pflanzen- und 
Insecten-Resten. Diese Schieferthone entsprechen den cyprisfuhrenden Schiefer- 
thonen des Egererbeckens und enthalten wie im , Egererbecken schwache Kalk- 
steinflbtze. Ueber den Schieferthonen als das oberste Glied folgen endlich eisen- 
schussige Letten mit Sand und Schotter. Dieses oberste Glied ist reich an Geoden 
von' Brauneisenstein und an kugelibrraigen Concretionen von Thoneisenstein, 
welche fiir die Hochbfen der Gegend gewonnen werden.

Als trennende Schicht zwischen beiden Abtheiliingen der Braunkohlenfor- 
mation kann man an einzelnen Puncten Basalttutf uud Basaltconglomerat beob- 
achten, z. B. bei Kdnigswerth unweit Falkenau am linken Egerufer, bei Griinlas 
unweit Elbogen und bei Fischern unweit Karlsbad. Dieses Vorkommen von Basalt- 
tuff darf wohl als director Beweis angenommen werden fiir dieEpoche der Basalt- 
eruption naeh Biidung der Siteren und vor Bildung der jiingeren Abtheilung.

 ̂ Dazu kommen nun noch weitere eigenthiimliche Verhaltnisse. Die Glieder 
der alteren Abtheilung liegen vielfach verworfen und zerbrocben u n ^ |p  i^olge 
desseh in den mannigfaltigsten schiefen Schiclitenstellungen, in der Tiefe des
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Elbognerbeckens; in einzdnen ^bgerissenen Partien und Ueberreaten aber^ be- 
sonders da, wo Basalt als schiitzende Decke wirktc, auch hocb oben auf den 
Scbultern der das Beckon einschliessenden Gebirge auf der Wasserscheide des • 
Erzgebii-ges .und des Karlsbadergebirges. Die Qlieder der jungeren Abtheilung 
dagegen linden sich durchaus nur im Beckeii selbst und liberlagern mit borizon- 
talen ungestorten Schichten die altere Abtheilung. Zwischen beide Abtheiliingen 
der Braunkohienformation falit also eine gewaltige, durch die Eruption der B»- 
salte bedingte Revolution der ganzen Gebirgsoberflaehe, nach meiner Ansielit 
jedoch keineswegs eine letzte Hebung des Erzgebirges und Karlsbadergebirges, 
sondem ein gewaltiger Einsturz des einstigen Mittelstiickes beider Gebirge, ein 
Einsturz, durch welchen das Falkenau-Elbognerbecken, so wie es sich uns jetzt 
darsteilt, erst gebildet wurde.

Kohlenbrandgesteine linden sich im Falkenau-Elbogenerbecken bei Ho- 
hendorf nnd Lessau, bei Kbnigswerth, bei Zieditz und bei Haberspirk.

. Ka o l i n  wird nordlich von Karlsbad, hauptsaclilich bei Zettlitz, gewonnen.
3. D as u n t e r e  E g e r b e c k e n ,  d. h. die siidwestlichsten Tbeile des 

Saazerbeekens zeigen an der Oberflache meist losen Sand (Gegend von Poder- 
sam) und machtige Schotterablagerungen. Der Teskabach bei Mohr entblosst sehr 
pltanzenreiche Sehieferthone. Braunkohlenbergbaue bestehen bei Weitentrebitsch, 
Michelsdorf, Prbllas und Niemetschau. Auf dem Kreideplateaii bei Tuchorzitz 
kommt ein Siisswasserkalk vor, reich an Siisswasserconchylien, welche von Prof. 
Re u s s  beschrieben wurden.

6. Basalt.
Der grosste Theil der gewaltigen Basaltmasse im Siidwesten des eigcnt- 

lichen bohmischen Mittelgebirges, welche wie eine machtige Mauer, nur von der 
Eger in einer schmalen Felsschlucht durchbrocheh, das Karlsbader- und Erzge
birge mit einander verbindet, lallt in das Gebiet der diessjahrigen Auf- 
hahmen.

Alle die vereinzelten Basaltkuppen aber, die in zablloser Menge iiber das 
ganze Karlsbadergebirge, ebenso iiber das Erzgebirge, ja selbst bis ins Fichtel- 
gebirge zerstreut liegen, und die verschiedensten Glieder der alteren Formationen 
durchbrochen haben, sind nur die Vorposten dieser grossen centralen Basaltmasse, 
die ostlich von Karlsbad bei Schlackenwerth, Rodisfort, Giesshiibl, Buchau li.^. w. 
beginnt, und die wir nach der Stadt, die in ihrer IVlitte liegt, das D u p p a u e r  ' 
B a s a l t g e b i r g e  nennen.

Das Centrum des Gebirges bildet bei Duppau ein Complex machtiger breiter 
Bergriicken, die im Oedschlossbergeund in der Burgstadtler Hohe sudwestlich von 
Duppau eine.Meereshohe von beinahe 3000 Fuss erreichen. Von diesem Central- 
stock laufen fast radial nach alien Himmelsgegenden, geschieden durch tief ein- 
geschnittene Bachthaler, Bergketten, denen einzelne kegelformige Spitzen aiif- 
gesetzt sind. J^entferuter vom Centrum, um so niedriger werden diese BergzUge 
und fosen sich endlich in 2 bis 3 Stunden Entfernung in einzelne Kuppen auf,.<Pie
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ia det Gegend Von fllaschau, Waltsch, Buchau, Eiigelhaiis, Radisfort mit den pr£ig- 
nanten Formen der Basaltberge, als regelmassige Kegel oder langgezogend,’ oben 
horizontal abgeschnittene Biieken (die ^orrtr der Strassenschotterhaufen) dastehen 
Aber selbst bis auf eine Entfernmig von vielen Meilen vom Centrum treten ' in d«(r 
Aneinanderreihung dieser einzelnen Kuppen, tvenn man sie auf einer guten topo- 
grapbischen Karte genau verzeielinet, jene radialen Richtungen noch deutlich 
hervor, wie wenn das Grundgebirge vom Centrum der Eruption aus radial nach 
alien Richtungen, ahiilich wieeine Glasscheibe.gesprungen, und aus diesen SprQngen 
und Spalten iiberall die heissflussige Basaltraasse der Tiefe emporgedrungen 
ware. Das krystallinische Grundgebirge tritt, tief hinein sich ziehend zwischen 
die auslaufenden Basaltketten, zu Tage und ist in dem tiefen Durchriss der Eger 
aucb mehr im Innern des Basaitgebirges, beim Gieshiibler Sauerbrunn als Granit, 
zwischen Warta und Wotsch als Granulit, durchsetzt von zahlreichen Basattgangen, 
aufgeschlossen.

Im Centrum des Gebirges, am Oedschloss, an der Burgstadtier Hohe, am 
Ehackerberg und der hohen Egge, sind hauptsachlich zweierlei Basalte hetr- 
schend:

1. T h o n i g e  Gl i mme r b a s a i t e ,  ausserordentlich augitreich, roth, braun- 
roth, grunlicbgrau, grau und grauschwarz, sie werden haufig porbs und zu wahrcn 
B a s a l t - M a n d e l s t e i n e n ,  die erbsengrossen Poren mit Kalkspath theiis gan;; 
ausgefiillt, theiis nur iiberzogen; bisweilen haben sich darin auch Zeolitlikrystalle

*gebildet.
2. A u s s e r o r d e n t l i c h  f e s t e  O l i v i n b a s a l t e  mit dichtergrauschwarzer 

Grundr^asse, die aber durch Olivin und Augit fast ganz verdrangt erscbeint.
Die thonigen Basalte und Basaltmandelsteibe. bilden nur die bochsten Ge- 

birgsriicken im Centrum selbst, die Olivinbasalte treten dagegen hauptsachlich 
an tiefer gelegenen Puncten im Centrum auf, und setzen (iberdiess einen grossen 
Theil der einzelnen Basaltkuppen zusammen.

Ganz dichte grauscbwarze Basalte mit wenig oder gar keineti Krystallen 
treten im Centrum in beiden gangformig auf mit saulenformiger Absondernng 
senkrecht auf die Gaugwande, und bilden die meisten der einzelnen Basaltkuppen 
im Umkreise des Gebirges. Daher dienurdieser letzten Basaltvarietat eigenth'ini- 
liche saulenfbrmige Absonderung im zusammenhangenden Basaltgebirge fast 
nirgends oder wenigstcns nur sehr unvollkommen zu linden ist, dagegen'selir 
scbbn an den einzeln stehenden Basaltkuppen, besenders schbn am Ohrbil bei 
Buchau und am unteren Hurkaberg bei Tescheditz, am Hollberg bei Netschetin,' 
in der kolossalsten Entwicklung aber, als Sbulen von 1 Klafter und mehr Mach- 
tigkeit, an den am weitesten gegen Stiden vorgeschobenen Basaltpuncten, am 
Schwammberg bei VVeserkz und am Dobrawitzer Berg bei Netschetin.

P h 0 n 01 i th spielt im Duppauer Basaltgebirge eine weit geringere Rolte als 
im lilittelgebirge. Man kann im Ganzen ungefahr 12 Phonolithkuppen zahlen, sie 
gehbren fast alle den einzeln, stehepden Vorbergen an. Die grosste’Phbriolithmasse 
ist die des B r a n i s c h a u e r  R e r g e s  und des T s c h e b o n  sildlich von Theusing.
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Durch ihre Fbrnii am aus'^eitemhnetsten aber sind die in sebrW  aaifsteigenden 
Felsen ttirmiUelbar aus^Granit auftauclienden Phonolitlimassen des £  ng elli a u $er 
S c h l f l s s b e r g e s  und des S c h S mi t z ^ t e i n e s  ber Karlsbad. Das Altbr des 
Phoneliths sebeiiit jiinger zu sein als das der Basalte, indeni man bei Masehau 
Phonnlitbgiinge in Basalt und in BasaKtufT beobacliten kaiin. Aus T r a c b y t  
bestehen der S p i t z b e r g  und der P r o h o m u t h b e r g  bei Tepl.

Ueber Granit im westlichen Tbeile, liber Gneiss und Hornblendegesteinen im 
estlicben Theile scheinen Braunkohlengebilde die eigentlicbe Unterlage des ganzen 
Basaitgebirges zu bilden, da sie iiberall am Rande und am Fusse dcsselben zii 
Tage treten, und auch an und unter vielen der einzeln stehenden Basaltkuppen des 
Karfsbadergebirges durch die schiitzende Decke des Basaltes erhalten wurden. 
Durch das krystallinische Grundgebirge und die Schichten der Brauiikohlen- 
formtition sind also die Basalte hindurchgebrochen und haben weit iiberfliessend 
letztere zugedeckt. Die Epoche der Basalleruption fallt in die Tertiarzeit.

Dass der Hauptdurchbruch unter Wasser staltfand, das beweisen ungeheure 
Massen ifon ziisammengeschweramtem Schlamm, Schutt und hasalfischem Trum- 
mergestein. Mit einer Machtigkeit von 600 Fuss an einzelnen Stellen umgeben 
sift in Form von groben knollig aufgehauften B a s a l t c o n g l o m e r a t e n ,  die in 
eckigen und abgerundeten Brocken alle Basaltvarietaten, vorherrschend aber die 
bj^andelstcine des Basaltcentrums in sich schliessen, mantelformig das ganze Basalt- 
gebirge, in horizontaler Auflagerung auf Grundgebirge, Braunkohlenformation 
und Basalt bis zu 2100 Fuss Meereshohe, selbst bis an die Centralmassen auf- 
^teigend, bier oftmals auch mit jiingercnbasaltischen Ergiessungen wechsellagernd. 
Als fein abgescblammte Tuffe aber breiten sich basaltische Schlammmasseif selbst 
bis auf weite Entfernung von den Centralmassen bin aus fast (iber das ganze Gebiet 
des Elbogener Braunkohlenbeckens.

Da diese Tuffe und Conglomerate wechsellagern mit den Gliedern der Braun- 
kcblenformation, .so kann es nicht wundern, dass man in ihnen auch Pflanzen- 
reste. Blatter, Stamme und Aeste eingebettet findet. Die in den Conglomeraten 
etngeschlossenen Baumstamme geben aber noch zu einer hochst merkwiirdigen 
Erscheinung Veranlassung, zu den sogenannten „ Z w e r g l b c b e r n “, wie sie sich 
am Oedschlossberge bei Duppau, am schonsten aber bei Zwetbau ostlich bei Karls
bad linden.

Diese Zwerglocher (der Sage nach Wobnungen von Znergen), hohle rbhren- 
formige Lbcher von */s—4 Fuss Durchmesser, oft viele Klafter lang, sind nichts 
anderes, als die Lagerstatten von Baumstammen, deren Masse spurlos ver- 
schwunden; )

Dem Basalftuff gehoren aucb zwei Vorkommnisse von S i i s s wa s s e r k a l k  
ah , bei Satteles untveit Karlsbad und bei W a l t s c h  am Galgenberge, letzteres 
Vorkommen bekannt durch die von Hermann v. Maye r  beschriebenen Fischreste.

E e h l  v u l c a n i s c h e  P u n c t e  sind der Eisenbuhl bei Boden unweit Alben- 
reuttan der ilayerischen Gi'Snze und der Kainmerbiilil bei Franzensbad umveit 
Eger, i  ’ •

K. k. gcologische Reichst^nsUlt. 7. Jabrgang 181>6. II. .
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7. Claart3.re Bildnngen.
{ * I

Hieher gehoreu:
1) vlelleicht S and-, S c h o t t e r -  und L e h m - A b l a g e r u n g e n ,  welche 

sicli langs des Laufes der Eger lind der Wondreb finden auf einem Niveau, welches 
dieseFliisse jetzt selbst beim bdcbsten Wasserstande nicht mehr erreichen, Abla- 
gerungen, welcbe jedocb von den Gebilden der Braunkoblenformation schwef 
ztt trennen sind.

2) Eine zwei Klafter macbtige Lebmablagerung zwiscben Tuchorzitz und 
Trzeskowitz ist als L iiss  cbarakterisirt durcb Succineen.

3) Das Z i n n s e i f e n g e b i r g e  im Karlsbadergebirge und Erzgebirge.
4) To r f moor e .  Sie begleiten das Alluvium des Eger- und Wondrebtbales 

und vieier kleinerer Bacbe im Egerland, zum Tbeil als ausgezeichnete Mineral- 
moore (zwiscben Seblada und Franzensbad, zwiscben Sorgen und Katharinendorf, 
und ahnlicb bei Marienbad) mit Einschltissen von Stammen, Friicbten, mil Sinnpf- 
crzen und Eisenocher, Ausscheidungen von Pyrit, Vivianit und Infusorienlagcrn:

Wie in den Niederungen des Egerlandes, so bedecken macbtige Torfmoore 
aucb auf dem Plateau des Karlsbadergobirges (am nordostlichen Fusse der Glatze 
bei Lauterbacb) und des Erzgebirges (bei Huttenbrand, Seliieferhiitten, Hermanns- 
griin, Babringen, Gottesgab u. s. w.) weite Strecken und werden in zablreichen 
Torfstiehen ausgebeutet. ' ^

b) Ka l t e  und wa r m e  Mi n e r a l q u e i l e n .  Diese geboren ebenfalls zu 
den Quartarbildungen, sofern sich mit Bestimnitheit sagen liisst, dass sie jiinger 
sind als die Basalte, denen sie zum gi'ossen Tbeil ibre Entstebung verdankeu. 
Es wird kaum ein zweites Gebiet geben, in dem so viele Mineralqueilen aus dem 
Boden bervorbrechen, wie in dem dieses Jabr untersuchten Terrain. Ausser den 
weit und breit beruhmtcn Sauerbrunnen vgn Marienbad, Franzensbad, GiesshiiBl 
(eigentlicb bei Radisfort an der Eger) und den beissen Quellen von Karlsbad 1st 
das Karlsbadergebirge, das Egerland, das Aschergebiet, so wie das Duppauer 
Basaltgebirge noch reicli an einer grossen Menge von Saucrlingen, deren die 
Herrschaft Tepl allein gegen 90 zahlt. ^

.  V I
E r la u te r im g ’ g e o l o g i s c h e r  D u r c h s c h n i t t e  a u s  d e m  o s t l i e h e aKarnten.

Von M. V. L ip o i d .
(^Mit cincr lithograpbirten Tafcl.)

Die in der Taf. I verzeiebneten geologischen Durchschnitte babe ich iiber 
jenen Tbeil von Ost-Kiimten verfertiget, w^lchen ich in den Sqmmei^monateh der 
Jahre 1834 und 1835 geologisch aufnabm, und fiber welcben die geologischen 
Karten bereits vollendet vorliegpn. Die Durchschnitte, zu einander parallel, laufen
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von der nordiichen zun siidliclien GrSnze KSrntens. Der Durchschnitt I 1st dcr 
Sstiichsto; die ttbrigen rOeken immer mebr nach Wesfen vor, dergestalt, dass dic- 
selben —  nebst den eigentlichen geologiscben Verhaltnissen — zugleich die 
Vei'breitung der Gesteinsarten und die Oberflachen-Gestaltung des Terrains 
zwischen der Ost-Grdnze K9rntens bis zu dem Krnppfelde und dem (Mnr-Gebirge 
zur Darstellung bringen.

Ich babe im Folgenden flicht die Absicht, eine erscliupfende geologische 
Beschreibung von Ost-Karnten z« geben, ich muss mich vielmehr damit begnQgen, 
das Wesentlichste von dem Beobachteten und nur dasjenige mitzutheilen, was 
zum Verstandniss der Durehschnitte dienen kann, wobei ich mich der Kurze 
wegen auf die bereits in den Sitzungen der k. k. geologiscben Reichsanstalt ge- 
machten Mittheilungen berufen werde. Auch liegt bereits eine sehr werthvolle 
Abbandhmg iiber dieGeognosie Karntens von den Herren Franz v. Ro s t h o r n  und 
J* ki. Canava l  unter dem Titel „Bcitrage zur Mineralogie und Geognosie von 
Karnten" im „Jahrbuche des naturhistorischen Landesmuseums von Karnten",
2.r Jahrgang 18S3, Seite 113 vor, welehe mich der Bechreibung der Gesteins
arten, die nur Wiederholungen entliielte, fast ganzlich enthebt.

Das den Durchschnitten beigefiigte Schema enthalt das Verzeichniss der in 
Ost-Karnten auftretenden Gebirgsartcn. Ich will zu den einzelnen derselben 
im Nachfolgenden in der namlichen Reihenfolge, wie sie dort verzeichnet sind, 
die erforderlichen Bemerkungen beifiigen.

Beziiglich der Oberflachen-Gestaltung ist im Allgemcinen zu bemerken, dass 
der Draufluss, von Westen nach Osfen fliessend, das ostliche Karnten in zwei 
ungleiche Theile theilt. Die Gesteinsarten des nordiichen grbsseren Theiles sind 
zum Theil wesentlich verschieden von jenen des sudlichen Theiles. Im nordiichen 
Theile bilden das Gurk- und Giirschitzthal und das Lavantthal zwei ausgodehnte, 
von Norden nach Suden verlaufende Querthiiler, welehe von den ebenfalls von 
Norden nach Siiden aoslaufenden Gebirgsstocken der Sau- und der Kor-Alpe, die 
sich von dem an der steiermarkischen Griinze befindlichen, von Westen nach 
Osten ziehenden Hauptzuge der Alpen abzweigen, begianzt werden. Die Quer- 
thaler des siidlichen Theiles sind viel kiirzer als die benannten Thaler des nord
iichen Theiles, und nur das Vellach- und das Miesthal sjnd von grosserer Bedeu- 
tnng. Sie verlanfen in der Regel von Siiden nach Norden, den Thulern des 
hbrdlichen Theiles entgegengesetzt, und es ist hemerkenswerth, dass dieselben 
den siidlichen Zug der Kalkalpen allenthalben durchbrechen und durchqueren.

Atlavium and Oiluviam <).

Eine aussergewbhniich grosse Verbreitung und Machtigkeit besitzt in Ost- 
Kgrnten das Terrassen-Diluvium, indem es die weiten Ebenen des Krappfeldes, 
von Klagenfurt und Volkermarkt, des Drau- und Jaunthales bedeckt. Die Schotter
;-------- -------t_______
‘3 Siehe: S i t z u n g e n  d e r  k. k. g e o l o g i s c h e n  R e i c h s a n s t a l t  vom 12. December 

1854 und vora 29. Jaftner 18S6, Jahrb. 18S4, V, Seite 891, und dalirb. 18S6, VR, 1. Heft.
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and Conglomerate dessctben fuhren in den Haupt-Ebenen und an der Drau auch 
Gescbiebe von Gesteinsarten, die nur aus Ober-Karnten bekunnt sind, z. B. Ser
pentine iind Cidoritscbiefer der Centralkette. Je mehr man sicb aber von der 
Drau ehtfernt, desto mebr walten Gescbiebe von Gesteinsarten vor, welche in den 
nachsten Gebirgen und Seitcntbalern anstehen , so dass zuletzt mir mehr diese 
anzutreffen sind.

Dem Alluvial- und Diluvial-Terrain geboren diebei St. Peter nachst Vblkcr- 
markt, bei Kremsehitz, St. Michael und Goritschacb und bei Tainacb befindlichen 
ausgedehnten Torflager an, die nur erst bei Goritschacb fur das Eisenralfinirwerk 
zu Freudenberg ausgebeutet werden. —  Ebenso geboren bieher die Kalktufle von 
Lippitzbacb, Klein-Dietz und Prescbitzen, von welch’ letzterer Localitat bedeu- 
tende Mengen von Bausteinen geliefert werden.

Tertiiirformation.

N e o g e n  *).

Die neogene Tertiarformation ist sowohl siidlich als auch nbrdlicb von der 
Drau zu linden. Im Si i den  de r  Dr a u  (siehe Durchschnitte I incl, Vlll) bildet 
sie die nordlichen Yorberge der Kalkgebirge, und bestebt vorzugsweise aus Con- 
glomeraten, unter welchen erst im Jaun- und Miestbale Sandc, Sandsteine und 
Tegel mit Brauiikoblen zu Tage kommen. Letztere geboren nach den darin vor^ 
gefundenen Mollusken einer Siisswasserbildung an. —  Ueber das Braunkoblen- 
vorkommen daselbst babe icb das Wicbtigste in der Sitzung am 29. Jiinner 18S6 
mitgetbeilt, und icb fuge jenem Berichte nur noch bei, dass unter den von mir in 
Liescba bei Prevali gesammelten Pflanzenresten sicb ausser den von llerrn Prof.
F. Un g e r  im Novemberhefte der Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenr 
schaften vom J! 18oi5 bekannt gegebenen Pflanzen auch nocb nacb Herrn Un ger ' s  
Bestirnmung mannlicbe Katzchen von Carpinus, eine Frucbt von Ostrya oder Car- 
pinus und ? Fagus Deucalionis Ung. befmden.

N o r d l i c h  von  d e r  D r a u  (siehe Durchschnitte I, II und 111) betindet sicb 
das neogene Tertiarbeeken des oberen und unteren Lavantthales, (iber dessen 
Beschaffenheit meine Mittheilung in der Sitzung vom 12. December 18S4 das 
Wesentlicbste enthalt. Icb fiige nur noch bei, dass unter den Thicrresten, welche 
icb ttiichst dem Froblichbauer im unteren Lavantthale vorfand, eine neue Species 
von Tarrkella sicb befindet, welche neuestens Herr Dr. R o 11 e als Turr. J^artschi 
bescbrieb. Dieselbe Species mit den gleichen Petrefacten wie beim.^r6blich- 
bauer im Lavantthale, komrat nach Herrn Dr- Rol l e  bei St. Florian^in Steier- 
mark vor.

Die Pllanzenreste von Wiesenau und Schlott im oberen Lavantthale bestiminte 
gefalligst Herr Prof. Un g e r .  Es sind darunter: Ilex stenophylla Ung., Lomatia

'1) Siehe; S i t z u n g e n  d e r  k. k. g e o l o g i s c h C n  R e i c h s a n s t a l t  vom 12. December
1834 und vom 29. Junner 18S6, Jabrb. 1834, V, Seite 889, und Jabrb. 1836, Vll, 1. Heft. 
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Swonteviti Ung., Woodwardia Rosneriana Heer, Andromeda protogaea Ung., 
Acer trilobatum Al. Braun, Quercus ulmifolia Ung.

b j Eoeen.

Eocene Tertiarschichten treten nur nordlicU von der Drau zwischen Altliofen 
und Guttaring auf (siehe Durchschnitt VII). Ich berufe mich in Betreff derselben 
auf meine Mittheilung in der Sitzung der k. k. geologiscben Reichsanstalt vom 
6. Marz 1855, Jahrbuch VI, 1855, Seite 187..

Kreideformation.

In derselben Sitzung (Jabrbuch VI, Seite 188) babe ich das Auftreten der 
Kreideformation n o r d l i c b v o n  der Drau besprochen (siehe Durchschnitte II, 
III, VII und VIII). S i i d l i ch  von der Drau ist mir die Kreideformation nur an 
einer Stelle bekannt geworden, und zwar am Gorna-Berge siidlich von Bleiburg. 
Die geschichteten Kalke, welche die Spitze dieses Berges bilden, fiihren Korallen, 
und ich fand in denselben bisher unbestimmte Rudisten vor. Die Schichten liegen 
schwebend in a b w e i c h e n d e r  Lagerung auf den lichten und rothen Jurakalken, 
die am Rischberge und sudlich von Miesdorf auftreten.

Jnraformation ^).

Die Juraformation tritt nur in dem s u d l i c h  n a c h s t  d e r  Drau befind- 
lichen Kalkgebirgszuge, und zwar nur an dessen nbrdlicher Ahdachung zuniichst 
der Drau, in der Diluvialebene des Jaunthales und an den pbrdlichen Kalkgebirgs- 
auslaufern des Miesthales auf.

Rothe Kalksteine, nicht selten marraorartig verschieden gefarbt, und da- 
durcb den Hallstatter Marmoren sehr ahnlich, treten schon am Czerni Verb nbrd- 
lich vom Ursulaberge an der bstlichen Granze KarntenS auf, und lassen sich in 
westlicher Richtung bis zum Wildenstein- und Freibachgraben an den nbrdlichen 
Auslaufern des Obir-Gebirges verfolgen. Sie fiihren allenthalben Crinoiden, aber 
auch, obschon seltener, andere Petrefacten. Am nbrdlichen Gehange des Jbgart- 
Berges (Jeherto) sUdlich von Eberndorf enthalten sie eine reiche Cephalopoden- 
Fauiia, unter welcher sieh Ammonites tatncus Pusch, A. Zignodianus d' Orb., 
A. Ltpoldl Hauer arvA zahlreiche kleine Ammoniten aus der Familie der 
briati belinden. Auch am Czerni Vrch und beim Predonig bstlich von Miesdorf 
fand ich in den rothen Kalken kleine nicht hcstimmbare Ammoniten, so wie in den 
braunrothen Kalken desSattels zwischen Miesdorf und Rieschberg ion Ammonites 
tatricHS? Pusch oder Ammonites KudcrnatscM Hauer.

Schon diese Cephalopoden lassen vermuthen, dass die bezeichneten rbthen 
Kalke der alpinen Juraformation, und zwar den K l a u s - S c h i c h t e h  angehbren;

*) Die von den Hcrrcn v. R o s t h o r n  und Canav a l  als zur J ura-Formation gehorig 
bescliriebenen Kalksteine der sudlichsten Kalkgcbii-ge des Stou, Koschutta und Kotschna 
,er.urie$en sicb als Dachstein- und Hallstiitter Kalke. 1. .

* ^
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diese Vermuthung wird aber zur Gewissheit durch die Aptychen, welche in den- 
selben gleichfalls vorkommen. Zahlreich sind namlich in den braunrothen Kalken 
des Rischbergsaffels, sQdlich von Bleiburg, Aptychus depresms Voltz und Apty- ■ 
chtis latust so wie icli mil den Cephalopoden des JSgaitberges den Apty- 
clms undidocostatus Peters, und in den rotlien Crinoidenkalken des Freibach- 
grabens den Aptychus lamelloms Voltz vorfand. Nebstdem findet man am Risch- 
berge und am Czerni Yrch kleine Brachiopoden.

Die mit den rofhen Kalken unter gleichen geologischen Verhaltnissen vor- 
kommenden Kalke sind licht, meistens weiss, und nicht selten breccienartig oder 
oolithisch. Ihr geologisches Auftreten ist in sammtiicben aclit Durchschnitten zu 
sehen, und daraus zu entnehmen, dass sie tbeils den Lias- thcil den Triaskalken 
auf- und anlagern, und dass sie gegen die letzteren eine abweichende Lagerung 
besitzen. Sie sind demnach erst nach einer bereits erfolgten Hebung der Slteren 
Kalkgebirge abgelagert worden, und da sie, obschon im Allgemeinen selten deut- 
licb geschichtef, doch an mehreren Puncten ein Einfallen nach Norden, und zwar 
bis zu 40 Grad zeigen, so muss nach ihrer Ablagerung eine zweite Hebung 
dieser Kalkgebirge erfoigt sein.

Liasformation ') . 

a)  K o s s e n e r  S c h i c h t e n .

Die einzige Localitat, an welcher ich die Kossener Schichten deutlieh aus- 
gepragt vorfand, ist der Meierholdgraben sudlich von Miesdorf, in welchem sich 
der Friedrichstollner Bleibergbau befindet. Die charakteristischen dunklen Kalke 
der KSssener Schichten, wie sie in den Nordalpen so hiiufig zu linden sind, fiihren 
im Meierholdgraben oberhalb und nachst dem Jessenigbauer zahlrciche Petre- 
facten, unter denen ich Gervillia inflata Schafh., Avicula speciosa Mer„ 
Pecten liasims Nyst., Pletiromya ympides Rom., Pinna Folium Y. a. B., Pinna 
nov. sp., Modiola n. sp., Nticula sp.?, Pectensp.?, Terebratula sp.? bestimmte. 
Die erstgenannten Molluskenreste bezeichnen diese Kalke geniigend als Kossener 
Schichten.

Die Lagerung dieser Kalke ist aus dem Durchschnitte III zu ersehen. Sie 
liegen daselbst conform auf dolomitischenDachsteinkalken, und werdenabweichend 
von Jurakalken fiberlagert.

b j  D a c h s t e i n - S c h i c h t e n .  .

• Die diese Schichten charakterisirende Dachsteinbivalve, Megalodon triqueter 
sp. Wulf, ist in Ost-Karnten viel seltener zu linden als in den Nordalpen,' 
Dennoch haf ihre Auflindung dargethan, dass der Dachsteinkalk weder dem nord- , 
lichen Kalkalpenzuge nach dem Kaikgebirgszuge an der siidlichen Griinze Ost- 
•kiirntcns fehlt. Ich fand namlicH das Megalodon triqueter an der Spitze des

*) Siehe: S i t z u n g  de r  k. k. geo l og i sc hen  R e ic l i s a n s t a i t  vom 28. Februar 18!i6, 
Jahrbuch YU, 18.“>6, 1. Heft.
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Ursulaberges siidlich von Guttenstein, bei dem Eisenbammer nacbst dem Rech- 
berge, am grossen Obirberge, uud nacbst dem Sapotnig und der Scbmelzhiitte 
bei Windisch-Bleiberg im nurdlicben, und im Koscbutta- und Stou-Gebirge, und 
zwar am baufigsten am Vainarscb-Berge, im siidlicben Kalkgebirgszuge.

In den zwei letztgenannten Gebirgs-Stocken nebmen die Dacbsteinkalke nur 
die bbcbsten Scbicbten ein, und sind gleichfoiraig den Hallstiitter Kalken auf- 
gelagert. Die Trennung dieser beiden Kaikformationen ist daber in diesem Terrain 
urn so schwieriger, als sicli die Kalksteine derselben aucb petrograpbisch nicht 
mit Bestimmtheit unterscheiden lasscn. •

Einen sicherenAnhaltspunct zur Trennung der Dacbsteinkalke von den tieferen 
alpinen Triaskalken gewann ich im nordlichen Kalkgebirgszuge, indem icb sowobl 
ntlcbst Rechberg als auch am grossen Obirberge die Beobacbtung machte, dass 
die das Megalodon triquetcr fubrenden Kalke u n m i t t e l b a r  den spiiter zu be- 
scbreibenden Bleiberger oder Cassianer Scbicbten auflagern. Icb bin dadurch 
berechtiget worden, allentbalben die die Bleibei-ger Scbicbten iiberlagernden Kalke 
der alpinen Liasformation zuzuzablen.

Das geologiscbe Auftreten der Daclisteinscbicbten im nordlicben Kalkge
birgszuge ist aus sainmtlicben acbt Durchschnitten zu erseben. Sie nebmen theils 
nur die bbcbsten Kuppen der Berge in fast scbwebender Lagerung ein, grossten- 
tbeils aber fallen sie nacb Norden ein. Locale Storungen abgerecbnet, sind sie 
den alpinen Triasscbicbten gleicbmassig aufgelagert.

Triasformation *).
B l e i b e r g e r  Sc b i c b t e n .

Diese Scbicbten feblen dem siidlicben Granzgebirgszuge des Stou und der 
Koscbutta, dagegen sind sie im nordlicben Kalkgebirgszuge sebr verbreitet und 
stark vertreten. Sie bestehen aus scbwarzen Schiefertbonen, aus dunklen Thon- 
mergeln, aus grauen, braunlichen, aucb grtinlicb doleritabnlicben Sandsteinen, 
aus breccienartigen oder vielmebr knolligen grauen und braunlieben Kalksteinen, 
und aus schwarzgrauen oder braunlichen Oolitbeu, nebstdem aus verschiedenen 
Muschelkalken.

■ Ein ausserordentlicber Reicbthum an Versteinerungen ist diesen Scbicbten 
eigentbiimtich, und insbesondere sind die abgerundefen Korner der Oolithe ent- 
weder zerstorte Molluskenreste oder sie eathalten als Kern in ibrem Inneren ein 
Petrefact. Ich war bemiiht, eine Bestimmung dieser zablreichen, leider meistens 
minder gut erbaltenen Versteinerungen vorzunebmen, und dieselben insbesondere 
mit den Ver^steinerungen der Scbicbten von St. Cassian in Siid-Tirol zu,ver- 
gleichen. Die beigefiigte Tafel gibt die Uebersicht der von 32 Fundorten ber- 
riibrenden Versteinerungen dieser Scbicbten. Es erhellet aus derselben, dass

*) Siehe: iS itzung dcr_,k. k. g e o l o g i s c h e n  R e i c h s a n s t a l t  vom IS. April 18S6, 
Jahrbuch VII, 2. Heft.
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diese Scliichten mit jenen von St. Cassian selir nahe iibereinstimmen, und es 
lassen ein/.elne Petrefacte, wie Spiriferina 'gregaria Suess, Halobia Lommeli 
W tsm., und die Cephalopoden: Ammonites floridus Hau., Ammonite's Joannis 
Austriae Klipst., Ammonites Aon Miinst. u. s. f. keinen Zweifel iibrig, dass die- 
selben der oberen alpinen Trias angehoren. Da indessen in diesen Schicbten 
noch sehr viele unbestimmte und wahrsclieinlich neue Species von Versteine- 
rungen auftreten, undsie mit den ammonitenreiclien Schicbten von Deutscb-Bleiberg 
vollkommen identisch sind, so wurde vorlaufig fiir dieselben der Name „BIeiberger 
Schicbten" gewiihlt.

In d e r R e g e l  sind die Bleiberger Schicbten, welche im Allgemeineri die 
Miichtigkeit von 30 Fuss nicht iiberschreiten und oft kaum einige Fuss mScbtig 
sind, den im Folgenden bezeichneten Hallstatter Schicbten gleiebmassig aufge- 
lagert, und bidden demnach in Ost-Kiirnten die o b e r s t e n  S c h i c b t e n  der 
alpinen Triasformation, wie diess die Durcbscbnitte II inch VIII zeigen. Dass 
jedoch bei der leicbten Zerstbrbarkeit dieser Schicbten, bei den vielfachen 
Storungen und Hebungen, welche dieser Alpenkalkzug erlitten hat, locale Abwei- 
cbungen von der normalen Lagerung offers vorkommen, wird Niemanden befremden. 
Solcbe Abweichungen stellen die Durcbscbnitte VI, VII und VIII dar,  und an 
mebreren anderen Puncten babe ich die Beobacbtung gemacbt, dass die Blei
berger Schicbten emporgerichtet,'gleichsam herausgepresst sind, wShrend die sie 
begranzenden Dacbstein- und Ilallstiltter Kalke eine normale Lagerung mit ge- 
ringem Einfallen zeigen.

b) Ha l l s t a t t e r  S c h i c b t e n .

Versteinerungen, welche die Hallstatter Schicbten cbarakterisiren, sind mir 
zwar in Ost-Kiirnten ausserst sparsam untergekommen. Ich fand namlich nur in 
dem s i i d l i chen ,  an Krains Griinze befindlichen Kalkgebirgszuge der Koschutta 
und des Stou versteinerungsfuhrende rotbliche Kalke, uiid zwar im Zeller Mitter- 
winkel westlicli oh dem Bauer Hansi m\X Ammonites subumbilicatns Bronn, und 
im obersten Theile des Velka Sucha-Grabens sudlich von Maria-Elend mit Tere- 
bratida Ramsaueri? Suess. Dadurcb ist jedoch das Vorhandensein der eigent- 
lichen Hallstatter Schicbten fiir diesen Gebirgszug mit ziemlicher Bestimmtheit 
festgeslellt, und ich konnte mit grosser Beruhigung jene 2—3000 Fuss machtigen 
Schicbten lichter, imBruehesplittriger, theilweisedolomitischer Kalksteiiie, welche 
zwiscbcn den durch vorgefundene Petvefacten als s i c h e r  einestheils den Gutten- 
steiner, anderentbeils den Dachstein-Schichten angeborigen Kalksteinen gelagert 
sin^, der obei'en alpinen Trias, d. i. den Hallstatter Schicbten, beizahlcn.

* Aber auch in dem nbrdlichen, nacbst dem Draulhale befindlichen Kalkge- 
birgszuge trelen dieselben lichten splittrigen und dolomitischen Kalke in sebr* 
bcdeutenderMacbtigkeit auf, und obschon ich nicht so gliicklich war, in denselben 
echte Hallstatter Marmore mit dercn Ammoniten vorzufinden, so liege ich docb 
keinen Zweifel, dass auch diese machligen Kalksteinscbichten dcf dieren Trias 
angehoren. ' Hiefiir spricbt nicht nur deren Ucberlagerung durch die oben
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erw9hnten Bleiberger Schichten und deren Auflagerung auf den dunklen spathigen 
Kalksteinen der Guttensteiner Schichten, sondern noch'vielmehr die Versteine- 

cTungen, welche ich i n .den bexe i c hne t en  l i b h t e n  Ka l k s t e i n e n  beim Fla- 
dungs-BIeiberghau (Obir 1) Westlich von Eisenkappel und beim Bleibergbau 
Unterpetzen westlich von Scbwarzenbach vorfand, derm diese Versteinerungen 
enthalten ausser zahlreicljen, vonHeiTn Dr. Hor nes  naher beschriebenen Gaste- 
ropoden, meistentheils neue Species, Ammonites Aon Miinsi., Ammonites
Joannis Austriae Klipst., Ammonites Jarbas und Ammonites Gaytani Klipst.

Die geologische Stellung der Hallstatter Schichten ersieht man in alien acht 
Durchschnitten, indem sie die grosste Verbreitung besitzen und durch den ganzen 
nordlichen Kalkgebirgszug ununterbrochen zu Tage kommen. Sie lagern den 
Guttensteiner Schichten gleichmassig auf, und werden eben so von den Bleiberger 
Schichten, wo diese erscheinen, in normaler Lagerung bedeckt.

Die Kalksteine der Hallstatter Schichten sind es vorzugsweise, welche die 
fiir Kiimtens Montan-Industrie bedeutungsvollen Bleierzlagerstatten beherbei'gen. 
Da ich jedochuberdas Bleierzvorkommen in Ost-Kiirnten bereits das Wesentlichste ' 
in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt voin 8. April 18S6 (Jahr- 
buch YII, 2. Heft), theilweise auch in der Sitzung vom 23. Janner 18SS (Jahr- 
buch 1888, VI, Seite 169) mitgetheilt habe, und iiberdiess dieseri Gegcnstand 
in einer besonderen Abhandluiig besprechen zu konnen hoffe , s(5 iibergelie ich 
hicr die naiiereu Details des Auftretens der Bleierze.

c) G u t t e n s t e i n e r  und d)  W e r f e n e r  S c h i c h t e n .

Die die untere alpine Triasformation reprasentirenden scliwarzen Kalksteine 
mit vielen weissen Kalkspathadern und die Dolomite der G u t t e n s t e i n e r  
S c h i c h t e n ,  dann die derselben Formation angehorigen gi’osstentheils rothen 
Sandsteine und Conglomerate der W e r f e n e r  S c h i c h t e  n treten auch nbrdlich 
von de/“ Drau auf, wabrend daselbst die obere alpine Trias-, die Lias- und Jura- 
formatioii fehlen. Ihr Veidialten in diesem Theile Ost-Karntens zeigen die Durch
schnitte I inch IV, VII und YlII, und ich berufe mich bezuglich des Vorkommens dei-  ̂
selben auf meinen in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt vom 
19. December 1884 (Jahrbuch 1884, V, Seite 893) erstatteten Bericht.

. Iin Sl iden von der Drau fehlen die Guttensteiner und Werfener Schichten 
ebenfalls nicht (siehe Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt vom
12. April 1886, Jahrbuch VII, 2. Heft). Ich fand in den K a l k s t e i n e n  dieser 
Schichten im Boden t bn l  oh dem Bodner siidlich von Windisch-Bleiberg und im 
F r e i b a c h g r a b e n  im Zeller Winkcl ob dem Koschuttnig die Naticella costata 
Miinst., am letzteren Fundorte auch die Posidonomya Glarac Emmr., und in den 
S a n d s t e i n e n  derselben im B o d e n t h a l  Ceratites Cassianus? Quenst., Mya- 
cites Fassaensis Wissm., Avicula Alberti Miinst. und Pectcn Fuchsii Hau^,
■— im E b r i a c h g r a b e n  nachstSchaida ob dem Bauer Perutschnigg: Posidono
mya Clarae? Emmr. oilier P. aurita? und Myacites Fassaensis, und im Velka 
S u c h a -  GV a b e n siidlich von Maria-Elend Naticella costata, Myacites Fassaensis,

K. k. gcologUche Iteichsanstalt. 7. JaiirgHoj,' iSSG. il. 4 4
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Posidonomya Clarae und Avieula Venetiana Hauer — lauter Formen, welche 
den Gnttensteiner und Werfener Schichten eigen sind.

Ihr Auftreten in Sudost-Karnten zeigen die Durchschnitte I incl. IV, VII und
Vlll. Sie besitzen ein gleichmassiges Lagerungsverhaltniss mit den hoheren Hall- 
statter Schichten, sind aber den tieferen Gailthaler Schichten ahweichend auf- 
gelagert.

Clailthaler Schichten *).

Ich habe in dcr Sitzung der k. k. geologischen Reichsaiistalt vom 15. Apnl 
1856 (Jahrbuch 1856, VII, Heft 2) hingewiesen, dass die Gailthaler Schichten 
in dem Terrain s Q d l i c h v o n d e r D r a u a u s  zvrei Schichtencomplexen bestehen, 
deren jeder von Schiefern, Sandsteinen und Kalksteinen oder Dulomiten gebildet 
wird, namlichaus den o b e r e n  und aus den u n t e r e n  Gailthaler Schichten. Nur 
in den e r s t e r e n  habe ich Versteinerungen vorgefunden, und zwar in den Kalk
s t e i nen  sehr haufig Crinoiden, besonders nachst der Peterhube im Loibelthale 
und beim oberen Hammerwerk im Vellachthale siidlich von Eisenkappel, daselbst 
mit Orthis crenistria Sow. und Natica sp.? — und in den S c h i e f e r n  ob 
dem Pasterzbauer im Vellachthale Rhyiichonella Pleurodon Phil, sp., Spirifer 
bisulcatus Sow. und Chonetes Buchiana? Kon., und belm unteren Hammer
werk ob Eisenkappel im Vellachthale 2Vt7o6ites-(der Kopf) sp.?, Bellerophon 
sp.?, Pecteti Partschianus Kon., Pecten concentricus? Kon., Niobc eldngata 
Kon., Lima Haueriana Kon., Lima sp.?, Chonetes Buchiana Kon., Productus 
semireticulatus Mart., Productus Buchianus Kon., Productus sp. ?, Orthis cre
nistria Sow., Spirifer bisulcatus Sow., Spirifer glaber Mart., — Spirifer stria- 
tissimus ? Sow. und Spirifer Fischerianus Kon.

Diese Versteinerungen stimmen vollkommen mit denjenigen iiberein, welche 
Herr L. de Koni nck aus den im windischen Graben bei Bleiberg und im Gail- 
thale vorkommenden petrefactenreichen Schiefern bestimmte, und als der Berg- 
kalk- Oder unteren Steinkohlenformation angehorig bezeichnete. Die o b e r e  Ab- 
t b e i l u n g  der Gailthaler Schichten reprasentirt demnach die alpine Steinkohlen- 
formatioh. Das Alter der u n t e r e n  Abtheilung der Gailthaler Schichten kann 
dagegen wegen Mangel an Thier- oder Pflanzenresten gegenwartig nicht fest- 
gestellt werden.

Ich konnte allerdings eine a b w e i c h e n d e  Lagerung der oberen und unteren 
Gailthaler Schichten nirgends beobachten; vielmehr erschien mir die Ueberlage- 
rung der einzelnen Glieder dieser Schichten gleichmSssig und normal, wie 
diess die Durchschnitte VI und VII zeigen. Daraus liesse sich der Schluss ziehen, 
das^ auch die unteren Gailthaler Schichten, wie die oberen, derselben, niimlich 
der Steinkohlenformation angehoren.

Wenn man aber erwagt, dass die u n t e r e n  Gailthaler Schichten sehr haufig 
(Durchschnitte I, II, III, V) und auch die o b e r e n  bisweilen (Durebschnitt VIII)

*) Diese Schichten wurden von den Herren r. R o s th o r p  und Can a vat  als Grauwacken- 
schiefer, Graowaeke und Uebergangskalk heschrieben. * •
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a l l e i n  aufltreten. dass sich die Thonscbiefer, Sandsteine und Kalksteiiie der 
unteren Gailthaler Schichten durch ein AnnShern an ein krystallinisches Gefiige 
doch gut von den gleiehen Gesteinsarten der oberen Scbicbten untei scheiden 
lassen und dass die Gesteine der ersteren die grosste Aehnlichkeit mit Gesteinen 
aus alteren, and zwar aus der Grauwackenformation Salzburgs, Steiermarks, 
Bobmens etc. babeii, so wird man versucbt, fiir die unteren Gailthaler Schichten, 
ungeachtet ihrer gleichmSssigen Lagerung mit den oberen, eine altere Formation 
in Anspruch zu nehmen. Aus demselben Grunde babe icb auch die unteren Gail- 
tbaler Schichten, welche n S r d l i c h  von d e r  Drau (siehe Durchschnitte II, IV, 
VI, VII und VIII), jedoch auch ohne den oberen, in ziemlicher Verbreitung vor- 
kommen, als ve r mu t h I i c h die Grauwackenformation reprasentirend angenommen, 
und in der Sitzung der k. k. geologischen Reiehsanstalt vom 20. Marz 1855 
(Jabrbuch 1856, VI, Seite 194) als Grauwackenscbiefer bezeichnet und naher 
erortert. — Indessen, wie bemerkt, bleibt das Alter der u n t e r e n  Gailthaler 
Schiefer fu r O s t - K a r n t e n  vorlaufig unbestimmt.

Die Lagerungsverhaltnisse der oberen zu den unteren Gailthaler Schichten 
habe ich bereits erwahnt; sie sind normal. Dagegen haben die Gailthaler Schichten, 
wie die Durchschnitte zeigen, gegen die sie uberlagernden Triasschichten, und 
in der Regel auch gegen die sie unterteufenden krystallinischen Schiefer, um so 
mehr gegen die krystallinischen Massengesteine, welche sie durchsetzen, eine 
abweichende Lagerung. Nur den krystallinischen Thonschiefern lagern sie ofters 
(Durchschnitt I, II, IV, VII und VIII) mit gleichem Einfallen auf.

Die in den Durehschnitten VI inch VIII dargestellte Biegung und VerdrQckung 
der Gailthaler Schichten findet in dem Empordringen der benachbarten Granite 
ihre genugende Erklarung.

Krystallinische Schiefer.

Bezuglich der Beschreibung und Verbreitung der krystallinischen Schiefer 
ira Allgemeinen beziehe ich mich auf meine Berichte hieruber in den Sitzungen 
der k. k. geologischen Reiehsanstalt vom 17. April 1855 (Jahrbuch 1855, VI, 
Seite 414) und vom 1. April 1856 (Jahrbuch 1856, VII, 2. Heft).

Die k r y s t a l l i n i s c h e n  T h o n s c b i e f e r  zeigen in ihrem geologischen 
Auflreten eine, und zwar nbrdlich von der Drau stets normale Auflagerung auf 
den darunter liegenden Glimmerschiefern. Siidlich von der Drau werden sie 
von Porphyrgsingen durchbrochen (Durchschnitt II).

G l i m m e r s c h i e f e r  uud Gn e i s s  bilden, wie die Durchsebnitte zeigen, 
die Hauptmasse des Kor- und Saualpen-Gebirges. Sie gehbren in diesem Theile 
Karntens, namlich nordlich von der Drau, nebst der bei Guttenstein siidlich 
von der Drau (Durchschnitt I) beOn^lichen Partie derselben den altkrystalli- 
nischen Schiefern^) an, und reprSsentiren demnach die altesten Gebirgs-

*) Herrn v. R o s t h o r n ’s und Canava l’s u n t e r e r  Glimmerschiefer, Turmalingranif, 
Albitgneiss etc. ^

4 4 *

    
 



3 4 2 51. V. Lipoid.

schiehten Ost-Karntens. Diemebrfache Wechsellagerung der Glimmerscliiefev and 
Gneisse ist aus den Durchsclinitten ersiclitlich. Ich muss jedoch die Bemerkung 
wiederholen, dass sich in dem Alter dieser beidcn Gesteinsarten in Ost-Karnten 
durchaus keine Verschiedenheit feststellerj lasst; vielmelir sind Wechsellage-' 
rungen iin Kleinen so haufig, dass deren Ausscheidung unmijglich wird, und nur 
der Ueberblick im Grossen entseheiden ninss, ob man ein Gebirge dem Gneisse 
Oder dem Glimmerschiefer beizuzablen bat. Nun sind in den Gcbirgsiiicken der 
Koralpe und der Saualpe die feldspatlifiibrenden krystalliiiiscben Scbiefer bei 
weitem vorherrschend, daber dieselben vorzugsweisealsGneissgcbirge bezeicbnet 
wurden, wiihrend wciter gegen Westen der Feldspalh immer mebr zuriick- 
tritt, und somit der Gneiss auch als Gebirgsmasse ,dem Glimmerscbiefer Platz 
macht. — Die Durchschnitte geben iibrigens ein Bild von den wellenfdrmigen 
Biegungen, Aufricbtungen und von der facherformigen Sehicbtung, welcbe die 
alt-krystalliniscben Scbiefer in der Natur beobacbten lassen.

Wesentlich verschieden von diesen alt-krystallinischen Schiefern sind die 
Gneisse und Glimmerscbiefer s i i dl i ch von der Drau und von den Kalkgebirgen, 
besonders die ersteren durch die grosse Menge von Hornblende (Amphibol), die 
sie als Uebergemengtbeil fiibren, und durch ibre in HandstQcken anscbeinend. 
granitische Structur. Herr v. R o s t b « r n  und Canaval  haben die amphibol- 
reichen grobflaserigen G;neisse als „ Syenite" beschrieben, zu welcben ich sie 
niclit zu ziihlen vermag. Icb nebme keinen Anstand, d i e se  Glimmerschiefer und 
Gneisse als jiingere, und zwar als metamorphisebe Bildungen zu bezeichnen, zu 
welcher Annabme die unmittelbare Niihe pyrogener Gesteine urn so mehr be- 
rechtiget,

K r y s t a l l i n i s c b e  Ka l ks t e i nCi  A m p h i b o l s c h i e f e r  u n d E k l o g i t e  
sind nur den alt-krystallnischen Gneissen und Glimmercbiefern eigen, — den meta- 
morphischen fehlen sie. Sie bilden in den ersteren E i n l a g e r u n g e n ,  die itn 
Kor- und Saualpen-Gebirge sebr zahlreicb sind, aber sich haufig sowohl im 
Streichen als auch nach dem Verfliichen auskeilen. Auch diese Einlagerungen 
trifft man nicht nur im Gneisse, sondern auch vollkommen gleichmassig im Glim- 
merscliiefer, — ein Beweis mehr, dass Gneiss und Glimmerschiefer sich in diesen 
Gebirgszugen gegenseitig ersetzen.

Eine besondere Wichtigkeit fur die Industrie Karntens besitzen die Lager 
von k r y s t a l l i n i s c h e n K a l k s t e i n e n i n  den Schiefern, da dieselben vorzugs- 
weise die Trager d,er reichen Eisenstein-Vorkom men Karntens sind. Da ich je
doch in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt vom 27. Marz 18S5 (Jahr- 
buch 1855, VI, S. 198) die Eisenstein-Vorkommen im nordostlichen Karnten naher 
besprach, und die treftliche Schilderung des Hiittenberger Erzberges von Herrn 
Friedrich M u n i c h s d o r f e r  (Jahrbuch derk.k. geologischen Reichsanstalt 1855, 
VI, Seite 643) auch auf die ubrigen Erzvorkommen Anwendung findet, so 
wiirde ich nur Wiederholnngen machen miissen, wenn ich uber die EiSensteinlager 
Khrntens hier noch Wesentliches mittheilen wollte. •
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Hrjstallinische Masscngestcinc <). 

a j  Grani t .

Siidlicli von den Kalkalpen (Durclischnifte II und IV incl. VIII) tritt ein 
grobkornigcr Granit auf mit rothlichem Ortlioklas, graueni Quarz und wenig 
scIiH'arzem Glimmer. Seine eruptive Natur lasst sich schon aus den Durchschnitten 
entnelimen, eben so wie sein Einfluss auf die Erhebung der Kalkalpen Ost-Karntens, 
an deren sudlichem Fusse er in einem langen aber scbmalen Zuge auftritt. Er 
steht mit

b j  D i o r i t e n ,

welehe ihn an seiner nordlicheii Begranzung dureliaus begleiten, in so engem 
Zusammenhang, dass man ihr gleichzeitiges Empordringen nicbt bezweifeln kann. 
DerUmstand, dass diese Eruptivgesteine mit der alpinen Trias in unmittelbare 
Beriihrung kommen (Durchschnitt II und VIII), diirfte als Beweis gelten, dass 
dieselben nach der Triasformation zu Tage kamen, und, da die Dacbstein- 
Scbichten mit den alpinen Triasschichten eine gleicbmassige Lagerung besitzen, 
so diirfle ihr Empordringen in die Zeit nach der Liasformation gestellt werden.

Die Diorite, so wie die grobflaserigen hornblendereichen Gneisse erbalten 
theihveise das Ansehen syenitisclier Gesteine, ohne dass sie jedoch in der That 
den Syenifen beigezahlt werden kiinnen.

■ Die Diorite sudlich der Kalkalpen besitzen in der Regel Absonderungsflachen, 
die man, besonders zuniichst den Gailtlialer Scbichten, eben so gut als Schicht- 
fladien und Schichtung bezeielinen konnte. Sie sind dureliaus steil aufgerichtet, 
zeigen eine Neigung gegen und unter den Granit, und erscheinen theihveise 
(Durchschnitt IV, V und VII) die Gailtlialer Scbichten iiberlagernd. — Ein ver- 
einzeltes, wenig ausgedclintes Vorkommen von Diorit findet man im Waidisch- 
graben nSchst dem Ribinzabach-Einflusse.

Auch in den secundSren Scliiefern n o r d l i c h  von der Drau treten dioritische 
Gesteine auf, wie k h  diess in der Sifzung der k. k. geologischen Reichsansfalt 
vom 20. MSrz I85S (Jahrbuch 1855, VI, Seite 195) naher anfiihrte. Diemeisten 
dieser dioritischen Gesteine gehoren jedoch in die Familie der Diabase.

c)  Di a b a s  ®).

Sovvolil in den untcren Gailtlialer Scbichten (Durchschnitt III, IV, V) des 
siidostlichen Kiirntens, als auch in den westlicher befindlichen Kalkgebirgen der 
Koschutta und des Stou findet man krystallinisclie Massengesteine, in denen sich

*) Siehe: S itzu n g  d er  k. k. g e o lo g i s c h e n  R e ic h $ a n s t .i l t  vom i .  April 18S6, 
Jahrbuch VII, 2. Heft.

)̂ Herrn v. R o stk o rn ’s undC anaral’s Kalkfrapp und diofitiseher Porphyr. *
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obsehon sie in der Regel aphanitisch sind, Oligoklas und Pyroxen (Augit) als 
wesentliche Bestandtheile bestimmen liessen. Sie geh5ren demnach in die Familie 
der Diabase, und zwar, da sie meist sebr reicb an Kalkspatb sind, in jene der . 
Kalk-Diabasc. Ich babe Hirer bereits in der Sitzung der k. k. geologiscben 
Reicbsanstalt vom 1. April 18S6 Erwiilinung gemacbt, und will bier nur noch 
bemerken, dass sicb an den meistcn Stellen, wo sie auftreten, ihr pyrogener Ein- 
fluss auf das Nebengestein, welcbes dieselben begr3nzt, wabrnebmen lasst, indem 
die Schiefer umgewandelt, die Kalksteine gefrittet und die Sandsteine doleritiscb 
erscbeinen. Aucb trilTt man in der Regel versebiedene Gesteinsbreccien uacbst 
densclben. Man muss ibnen daber wobl aucb eine eruptive Natur zuschreiben. 
Pistazit, Chlorit und Serpentin einerseits, Carneol, Acbat, Jaspis und Kalkspatb 
andererseits linden sicb als Uebergemengtheile in diesen meist griin und braun- 
roth gefiirbten Gesfeinen.

Ueber die Zeit des Empordringens dieser pyrogenen Massen lasst sicb fiir 
jene, die in den Gailtbaler Scbicbten auftreten, nicbts Bestimmtes anfiibren. Die 
Diabase dagegen, welche in den Kalkgebirgen des Stou und der Koschutta ge- 
funden werden, kommen nicbt nur mit den triassisehen Kalken, sondern selbst 
mit Dacbsteinkalken in Beriibrung, und sind demnaeh zurerlassig jiinger als die 
alpine Liasformation. Sie erscbeinen daselbst an vielen isplirten Puncten, und 
zwar meistentbeits an den SSitteln der von SQden rtacb Norden verlaufenden Berg- 
rucken, welcbe sicb von dem Stou- und Koscbutta-Gebirge abzweigen, am n5rd- 
licben Fusse dieser Gebirge, deren Hebung sie veranlasst haben. Sie kommen 
jedocb nirgends in grosser Ausdebnung zu Tage.

Audi in den Gailtbaler Scbicbten n o r d l i c h  von d e r  D r a u  findet man 
gleicbe Diabas-Gesteine, und zwar in der Regel in Begleitung griiner Schiefer. 
Ich babe derselben als „dioritischer Gesteine" und „Schalsteine“ in der Sitzung 
der k. k. geologiscben Reicbsanstalt vom 20. Marz 18SS Erwahnung gemacbt.

d)  Basal t .

Nord l i ch  von der Drau, und zwar im unteren Lavantthale, belindet sicb 
nacbst dem Kollnitzer Meierhofe bei St. Paul eine kleine Basaltkuppe, welcbe 
ringsum von tertiaren Lehmen und Sanden umlagert ist. Man beobachtet keine 
Schichtenstornng oder Umwandlung der letzteren; die Basaltkuppe muss daber 
scbon im Tertiarmeere vorgeragt sein. Der Basalt zeigt daselbst saulenformige 
Absonderung, und ist von Basalttuffen und Basaltbreccien theilweise bedeckt.

Aber aucb s i i d l i cb  von der Drau treten basaltische Gebilde *) auf, und 
zwar. am Smrekouz-Gebirge siidlicb von Schwarzenbach, welches Gebirge dip 
Granze gegen Steiermark bildet (siebe Durchschnitte II und III). Leider ist 
dieses Gebirge kiirntnerischerseits durcbaus bewaldet und mit einer Vegetations- 
decke versehen, und daber naberen Beobachtungen unzuganglicb. Man findet an

») Herrn v. R osthorn’S' und Canaval’s tracbytischer Porphyr.
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den Gehangen und am Gebirgsriicken die mannigfaclisten Gesteine, und zwar 
schwarzen B a s a l t  mit Olivin, BasalUufTe und Basaltwacken, trachytahnlicbfe 
Gesteine, verschiedenarfige Gesteinsbreccien, gebrannte, theils jaspisartige griine, 

' graue und braunrothe T h o n s t e i n e ,  — zugleich aber auch D i o r i t e ,  Dlorit- 
porphyre und Diorittuflfe, nebst laucligriin, roth und grau gefarbten doleritartigen 
S a n d s t e i n e n  und Conglomeraten, welch’ letzteren Herr Franz v. R o s t h o r n  
denNamen „ L e u t s c h i t g e s t e i n e “ beilegte. So wenig man iiber das Verbaltniss 
dieser Gesteinsarten zu einander am nordlichen Gehiinge des Smrekouz in KSrnten 
Aufschliisse erhalten kann, so sehr durften dazu die sudlichen Gebange in Steier- 
mark, woselbst diese Gebilde sehr verbreitet sind und sich yon Leutschdorf bis 
Cilli voriinden, geeignet sein. Ich selbst babe in Leutschdorf die Beobachtung 
gemacbt, dass fiber massigen ungescbicbteten basaltischen und dioriiischen Felsen 
sehr schon geschichtete Tuffe, Wacken und doleritabnliche Gesteine liegen, unter 
denen sich auch die Leutschite befinden.

Es kann nach diesen Beobachtungen wohl keinein Zweifcl unterliegen, dass 
die Gesteine des Smerkouz pyrogen sind, und das Gebirge seine jetzige Gestalt 
einer spateren Eruption verdankt, welche einen metamorphischen Einfluss auf die 
durchbrochenen Sendimentgesteine ausubte und zur Bildung so verscliiedener 
eigenthumlicher Gesteine Veranlassung gab. In welche Zeit diese Eruption fallt, 
ist karntnerischerseits nicht mit Bestimmtheit zu eruiren. Oa indessen die die 
Basalt- und Diorit-Gebilde begriinzenden Gneisse (Durchschnitte II und HI) von 
denselben abfallen und ein Einfallen g e g e n  die nordlicber belindlichen Granite 
zcigen, so diirfte mandaraus folgern, dass das Empordringen der Srarekouz-Masse 
noch spater stattgefunden habe als jenes der Granite.

e)  P o r p h y r .

Porphyrai'tige Gesteine kommen mit den oben bezeichneten Diabas-, Diorit-, 
und Basalt-Gesteinen vor. Als selbststandige Gebirgsart jedoch erscheint ein schon 
von Herrn V. R o s t h o r n  besehriebener g r a u e r  P o r p h y r ,  in dessen grauer 
Grundmasse grosse Feldspath- und Quarz-Krystal le von licbterFarbe zerstreut 
sind, nur in dem krystallinischen Thonschiefer des Miesthales bei Prevali, wo 
derselbe in einem Ifingeren Streifen, aber in geringer Machtigkeit gangartig die 
Thonschiefer durchbrochen hat (Durchschnitt II).

Ausserdem habe ich zwar im Zeller Thale am Wege von Zell nach Waidisch 
im Gebiete der rothen Werfener Sandsteine ein paar Blocke von r o t  hem P o r 
p h y r ,  jenem von Raibel in Ober-Karnten vollkomm,en gleich, angetroffen, ohne 
jedoch dessen ursprungliches Anstehende auffinden zu konnen. Ich kann daher 
dessen Vorkommen daselbst nicht mit Bestimmtheit behaupten, obschon dasselbe 
mehr als wahrscheinlich ist.
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VII.Hohenbestimmungen im sudOstliehen Karnten.
Yon M. V. L ipoid .

Das naclifolgende Verzeicliniss der von mir in dem Sommer des Jahres 1885 
barometrisch bestimmten Hoben im s u d o s t l i c h e n  T h e i l e  K a r n t e n s  ist als 
eine Fortsetzung der im 6. Jabrgange des Jabrbucbes der k. k. geologiscben 
Reichsanstalt, I. Heft, 1855, Seite 142 erschienenen „ H o b e n b e s t i m m u n g e n  
im n o r d o s t l i c h e n  K a r n t e n "  zu betrachten. Was ich dort rucksichtlich der 
Anordnung des Ganzen und rQcksiclitlich der von Herrn P r e t t n e r  in Klagenfurt 
geraachten Standbeobachtungen bemerkte, gilt auch fur dieses Verzeicliniss. In 
derRubrik „ B e o b a c h t e r “ bedeutet L. =  Lipold,  P. =  P r e t t ne r ,  K. =  Krei l ,
S. =  S u p p a n ,  H. =  Hube r  und A =  Messungen des k. k. Katasters.

Auch in diesem Verzeichnisse babe ich in der letzten Ruhrik die Gesteins- 
arten angefiihrt, welche am Messungspuncte zu finden sind.

Eine Vergleichung meiner Hohenhestimmungen mit den trigonometrischen 
Hohenmessungen des General-Quartiermeister-Stabes ergah zwar grossere DilTe- 
renzen als voriges Jahr, doch sind dieselben nicht so bedeutend, dass sie die 
barometrischen Hohenmessungen zu geologischen Zwecken nicht immerhin noch 
als sehr hrauchbar bezeichnen liessen. Die betreffenden trigometrisch und von 
mir barometrisch gemessenen Puncte Gnden sich unter Nr. 14, 26, 33, 44, 77, 
83, 107, 114, 115, 138 und 164 vor. Die grosste DiiTerenz ist 51 Fuss, die 
kleinste 6 Fuss. Auch die unter Nr. 1, 4, 46, 47, 55, 61, 68, 70, 78 und 79 
verzeicbneten Hohen stimmcn mit den von Herrn J. P r e t t n e r  an dcnselben 
Puncten gemachten Hohenbestimmungen im Aligerneinen gut iiberein.

Rucksichtlich des Ge f a l l e s  d e r  Fl i i sse ist zu beraerken, dass der Drau-  
f l u s s  auf selnem 10 Meilen langen Laufe von Maria-GailnachstVillach bis Viilker- 
markt ein Gefalle von 293 Fuss, somit auf eine Meile ein Gefalle von 29‘/s Fuss 
besitzt, somit eiil geringeres Gefalle als jenes von Volkermarkt bis Unter-Drau- 
burg (3 7 '/a Fuss pr. Meile) ist.

Unter den Nebenflussen der Drau sind nur der Ve l l a c h -  und der Mies-  
f l us s  von Bedeutung.

Der Ve l l a c h f l u s s  besitzt auf seinem 3i/a Meilen langen Laufe von der 
Kotschna ob Vellach (3050 Fuss) bis zu seinem Einflusse in die Drau niichst 
Saagen (1224 Fuss) ein Durchschnittsgefalle von 522 Fuss auf die Meile, das 
sich auf die einzelnen Strecken folgender Art vertheilt:

Von Kotschna bis Bad Vellach 990 Fuss auf die Meile,
„ Vellach „ Eisenkappel 777 „ „ „ „
„ Eisenkappel „ Rain (Brucke) 424 » » „ „ und
„ Rain „ zur Muiidung 197 „ „ „ „

Der Mi e s f l u s s  — welcher diesen Namen erst durch den Zusammenfluss 
des Koprein-, Wistra- und Javoriabaches in Schwarzenbacb erhSlt — besitzt,
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went! man den Kopreinbiichs-Ursprung in Naluscha (409S Fuss) ais dessen A n -  
fangspunct annimmt, auf seinem Meilen langen Laufe von Naluscha bis zum 
^iesback (1038 Fuss) an der Drau ein durchsclinittliches Gefalle von S76 Fuss 
auf die Meile, und zwar:

Von Naluscha bis Lipousche 2068 Fuss auf die Meile,
„ Lipousche „ ScliAvarzenbacb 702 „ „ „ „
„ Schwarzenbacli „ Guttenstein 266 » „ » » und
„ Guttenstein „ Miesback 122 „ „ „ „

Was endlich die Erhebung der einzelnen Gebirgsarten liber die Meeresftache 
anbelangt, so erreichen die Dacbstein- und Hallstatter Kalke mit dem Obir, Stou, 
Koschutta, Petzen, Ouschova die grosste Kobe bis zu 7000 Wiener Fuss, wah- 
rend die krystallinischen Massen- und Schiefergesteine, Basalt (am Smerkouz), 
Granit und Gneiss, welche einen langen aber sclimalen Zug von Javoria-, bis zum 
Ebriachgraben bilden, die Hbbe von SOOO Wiener Fuss nur wenig ilberschreiten.

Verzeichniss der llohen.

Nr. Name des Hohenpunctcs
Seehdhe 
in Wien. 

Fuss
Beob-
achter Gcbirgsart am Messungspuncte

Klagenfurt als Vergleicliungsort...................................................... 1421 A
Im Elussgebiete der DRAU.

1 Draufluss beim Einflusse der Gail nachst Maria-Gail . . • 1507 L. Alluvium.
„  beim Einflusse der Gail niichst Maria-Gail . . . . 1508 P. n

2 „  bei Kosscgg, Kirclie St. M iehael.............................. 1445 L. Diluvial-Schotter.
„  „  „ Drauspiegel........................................... 1407 P.
„  an der Hollenburger B rucke....................................... 1340 P. (15) Alluvium.

3 „  beim Einflusse des Freibachcs ob S a g e r .................. 1280 li. n
„ an der Annabrucke bei S a g e r ................................... 1224 P. (19) n

4 „  an der neuen Briicko bei S te in ................................... 1216 L. n
1201 p.n a n  » n n n • • • • •
12 2 1 H.

3
n n n n n n n ...........................

1134 L. Thonglimmerschiefcr.
„  „  „ (im Jahre 1854 gcmessen). . .  . 1128 L.

6 „  bei Unter-Drauburg, Ueberfuhr.................................. 1044 L. Diluvium.
„ „ „ „ „ (im Jahre 1854). . 1030 L.

1060 H.
7 Deutsch-BIeiberg, Wobnhaus des Herrn Franz Ho!enia>

ebener Erde...................................................................................... 2835 L .(2 ) Dachsteinkalk.
„ -Bleiberg, Koffler’s Gasthaus 1. Stock...................... 2809 K.
„ „ Wasscrselieide.................................................... 2825 K. Alluvium.

2911 S.
8 „ „ Georgistollcn-Kaue im K lo ck .......................... 3483 L.
9 „ „ Matthausstollen-Kaue auf der Salztratte. . . 3551 L.

10 „ „ St. Marxstollen-Kaue....................................... 3422 L.
11 Pegritz im Mittenwald zwischen Bleiberg und Villach . . 2611 L. Diluvium.
12 Diluvial-Terrasse, W. ob Vellach nachst Villach . . . . 1863 L. n
13 „ „ bei St. Martin „ „ . . . . 1683 L. n
14 Villach, Pfarrkirche................................................................. 1567 L. n

1586 A
„ P la t z ............................................................................. 1536 K. n

15 Maria-Elend, iforfkirchc......................................................... 1588 L. Gebirgsschutt.
16 Suetschach, P farrh of................................................... 1512 L. Diluvium.

K. k. geologiicbe Reichsaastalt 7. Jahrgaog 18S6. II.

    
 



M. V. Lipoid.

Nr. Nam(r'des Hohcnpunctes
Seehohe in Wiea. 

Putt
Beob-
achter Oebirg:«art am Meataagspnnete

17 Windisch-Feisiritz, Gasthof zum „Kreuger", ebener Erde. 1582 L .(2 ) Tertiares Conglomerat.
„ „ Schloss.................................................... 1526 P. (5) 99 99

18 Tertiares Conglomcrat-Plateau Sstlich nuchst Windisch-
Feistritz......................................................................... 2079 L.

19 Hdhe dcr tertiaren Gescliiebe am nordlichen Gehsinge des
Singerbergcs, westlich bei F cr ia ch ........................... 3771 L.

20 Obcr-Pcrlaeh, Gasthof zum „Josek“, 1. S to c k .................. 1500 L. ( 1 1 ) Diluvium.
21 „ „ Gries dcs Loibclbaciies.............................. 1447 L .(2 ) Alluvium.
22 Schochtcrbcrg, SO. bci Ferlaeh........................................... 4606 L. Dachsteinkalk.
23. Holie des tertiaren Schottcrs am nordlichen Gehiinge des

Matzenberges, 0. von F e r la e h ................................... 3565 L. Tertiarer Schotter.
24 Matzenberg, bstlich bci Fcriach, St. Anna-Kapellc. . . . 4882 L. Dachsteinkalk.

» w » » Spitze . . . . . . . . 5128 A<
2S St. M.argarcthen im Rosenthal, Kircbe.............................. ■. 1903 L. Tertiares Conglomerat.
26 Czcrni Verb (Schwarzenberg), sQdl. von Sf. Margarethen 5372 L. Dachsteinkalk.

ff ff ff 9t ff ff 99 5366 A
27 Mbchliiig, Gasthofgartcn........................................................ 1268 L. Diluvium.
28 Rinkenberg, Bcrgspitze NW. vom Dorfe gleicbcn Naniens 1943 L. Thonglimmerscliiefer.
29 Schwabegg, Diluvial-Ebcne unter Pregelhof..................... 1474 L. Diluvium.
30 Leilling, Gasthof, ebener Erde............................................... 1512 L.
31 Diluvial-Terrasse beim „Schussnigg“ am rechten Drau-

ufcr, SW. von Untcr-Drauburg............................. 1176 L. 99

32 „ -Terrasse in Dobrawa, am refhten Drau-Ufer, S.
von Drauburg ................................................................. 1277 L. 99

^3 Lagojetberg (Tosti Verb), S. von Unter-Drauburg . . . 3260 L. 1 Granaten-Glimmcr-
. 3216 A j sebiefer.
34 Heil. Rrcuz, Wallfabrtskirche, S. von Uiiler-Oraub'urg , . 1697 L. Ampbibolschiefer jm

' Gneiss.
' Im FliKssgebiele der GAIL. -

3!) BIciberg-Kreuth, Hiittenschaflers-Wobnung, ebener Erde. 2806 L .(2) Alluvium.
36 „ „ Ramscrstollcn-Mundlocb.......................... 2822 L. Hallstattcr (Cassianer)
37 „ „ Lcopoldi-Erbstollen-Mundloch im win- [Schichten.

diseben G rabcn............................................................ 2549 L. Werfener Schichten.
38 Widauf im wind. Graben, k. k. nordamerik. Ofen . . . . 2402 L. Diorit.
39 Emmersdorf im Gailtbale, Mayerhofer’s Gastbaus . . . . 1793 L. Alluvium.

Irn Sucha-Graben bei MARIA-ELEND.
40 Kohiplatz in Mala-Sucba, K ohlcrhulte .............................. 2690 L. Werfener und Giitten-

Steiner Schichten.
41 Gypsbruch in Vclku*Suclia» Arbciterskauc.......................... 4119 L. Diabase mit Guttensteiner

Schichten.

Im Barenlhale bei WINDISCH-FEISTRITZ.
42 Bauer „Kanautz“ ..................................................................... 3114 L. Gebirgsschutt.

„ „Poautz“, K ircb e ........................................................ 3586 P. Hallstatter Kalk.
43 Vainarsch-Bergspitze............................................................ 6751 L. Dachsteinkalk.
44 Stou-Verh-Bergspitze............................................................ 7115 L.

99 99 99 ............................................ ... 7064 A
45 Matschacher-Alpshiitten........................................................ 5120 L. Hallstattcr u. Dachstcin-

Kalk.
Im Flussgebiete dcs LOIBEL-BACHES.

46 Loibelberg, Monument am hochsten Puncte d. Poststrasse 4310 L .(3 ) j Gailthaler Kalk (alpine
99 99 99 99 99 99 99 4286 P. ( Steinkohlen-Forma-
V  99 99 99 99 99 99 4361 S. ) tion).

47 St. Leonhardt, K irche............................................................ 3586 L. i Gailthaler Schiefer und
3626 P. ) Sandsteine.

48 Deutschpeter, Gasthof im Lojbelthale.................................. 2266 L .(3 ) Hallstatter Kalk.
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Nr. Name dcs Huhenpunctes
Sccliolie 
in Wien. 

Vusfl
Beob-
achter Gcbirgaart am Messun̂ spuncte

49 Unlor-Loibel, Gasthof ztim „Zciiicr“ . ............................... 1721 L. Gebirgsschutt.

SO
1743 P.

Krischnigg, Sattel zvrischen Boden- und Burenllial . . . 3449 L. Gaillhalcr Kalk.
SI Sattel zwisclien W.-Blciberg end W .-Fcistritz.................. 3578 L. Dachsteinkaik.
52 Rebrn, Bergriicken, SW. bei Windisch-Bleiberg . . . . 3993 L. Tertiiires Conglomcrat.
S3 Ogrissaipe, Hiitten, S. von W indisch-Bleiberg.................. 5008 L. Diabase, Hallstatter und

Giittensteiner Kalke.
S4 Sattel zwischen Erjauza- und Seleniza-Berg...................... 5306 L. Hallstiittcr u. Dachstein-

Kalke.
S5 Bodner im Bodenthale ............................................................. 3369 L. Alluvium.

56
57

3310 P .(7 )
Windisch-Bleiberg, Pfarrhof, ebener Erde..........................

„ „ Bergrerwalterswohnung......................
„ „ K irehe....................................................

3017
3071
2915

L .(2)
L.
P.

/ HallstStter I^Cassianer) 
( Schichten.

58 Singersberg, ostliche Spitze ob Perlacb............................... 4978 L. Dachsteinkaik.
„ huchste westliche S p i t z e ............................... 5010 A

59 G erlouz-B erg.......................................................................... 5446 L. tt

Im WAIDISCH-THALE. ‘

60 Doiijak-Alpsliutte im Zeller Mitterwinket.......................... 4950 L. Diabase, Hallstatter
Kalk.

61 Hansi-Bauer im Zeller M ittenvinkel................................... 3125 L. Gebirgsschutt.
» 9f ff n » 3125 P.

62 SSgemuhle am Zusammenflusse der Ribniza u. Hudojamska Werfener Schichten.
voda................................................................................. 1860 L .(2)

63 Mayer-Alpshutte im Marwald.......................................  . . 4848 Guttensteiner und Hall-

„Meierhof“ im Scherauzgrabcn..............................64 L. ) Gailthaler Schichten
63 Zell bei der Pfarre, G asthaus................................... 3008 L. 1 (Kalk und Schiefer).

Im FREIBACH-GRABEN.
66 Terkibauer, ustlich von Z e l l ........................................... 2711 L. Tcrtiarer Sandstein.
67 Loffler’s Stublliammer............................................................ 2198 L. Alluvium.

Im Flussgebiete der VELLACH und SEELAND.
68 Seeberg, hochster Punct der S tra sse ................. .... 3834 L. ) Gailthaler Schichten

» » » » » ................................... 3812 P. ) (Kalk und Schiefer).
69 Kotscbna, Knappenbutte........................................................ 3050 L. Alluvium.

„ Scbinelz am Urspning........................................... 3112 P.
70 Bad Vellaeh, Villa Rosthorn, ebener E r d e .......................... 2654 L .(2) Gailthaler Schichten.

2650 P.
71 Eisen-KappcI, Britubaus, 1. S to c k ....................................... 1799 L .(13) Alluvium, Dioritschiefer.

1682 P.
72 Yellach-Brucke bcim „Miklauz“ in Rain.............................. 1460 L. „ u. Diluvium.
73 Schaida, Sattel zwischen Ebriacli- und Freibachtliui . . . 3430 L. Gailthaler Scliiefer.
74 Podcrschnigg im Ebriaehgrabcn, Einfluss des Trogger- Granit.

Baches............................................................................. 2225 L.
75 Sauerbrunnen im Kbriaciigraben naebst dcr Schmiede . . 2134 L.

2023 P. 9f
7 6 , Prelessnigkreuz im Ebriachgraben....................................... 2294 L. Dioritschiefer.
77 Hoher Obir-Berg (Oisterz), Spitze....................................... 6765 L .(2) Dachstein-Kalk.

78
» w » » n ................................. 6751 A »

Oisterz, Bleibergbau, Berghaus (Olbir I I I ) .......................... 6458 L.C2) \
P. t

79 Obir I, Bleibergbau (Fladungsbau), B ergh au s................. 3962 L. 1 Cassianer (Hallstiittcr)
3984 P. /  Schichten.

80 Obere SchuReralpe, Bleibergbau in der Zauchen, Berghaus 4458 L. i
81 Untere „ » » » » » 3259 L. J
82 Pasterz-Bauer, NW. von Vellaeh........................................... 2987 L. Gailthaler Schiefer.

48*

    
 



3S0 M. V. Lipeld.

Nr. Name dcs Hohcnpnnctes WicB.
KbS8

Beob-
ftohter

83 Storsehitz-Berg, W. von Yellaeh......................................... 5S32 L.
A

84 Ober-Seeland, Kirchc  ̂St. O sw ald ..................................... 2837 L.
8S Sattel von Vellach nach Sulzbaeh, sudKch von Velki>Verh 4233 L
86 „  von Eiscn-Kappel nach Sulzbach, ob St. Leonbardt 

St. Margargtba, Kirche im Remscheniggraben................
4499 L.

87 2916 L.
88 Preschmann-Bauer im Loppeingraben................................. 3522 L.
89 Prevelnig-Bauer im Loibniggraben.................................... 3611 L.90 Sattel zwischen Topiza- utid Petzen*Berg, Kohlstrasse

„Naluscha“ .................................................................

7m JAUxX-THALE.
4095  ̂ L.

91 Klopeiner Seeufer, W. von Eberndorf................................. 1405 L . ,
92 St. Georg-Berg, Kircbe, W. von E berndorf..................... 1965 L.

A„  „ „  Thurmspitze, W. von Eberndorf . . . . 2024
93 Buehheim, nSchst E b ern d o rf............................................. 1354 L.

L.94 Eberndorf, S t i f t ................................................................. 1524
95 „ Mairitschbofgarten............................................. 1478 L.96 Gosseldorfer See-Ufer......................................................... 1513 T
97 St. Hemma, K irc h e ............................................................. 2629 L.
98 Klobassnitz, D orfgasthaus................................................. 1689 L.99 St. Stephan, „ ................................................. 1599 L.

L.
L.
L.
L.
L.
L.

100 St. IMicliael, „  . .............................................
101 S(. Katharina-Bcrg, Kirche, bei St. M ichael.................... 1814
102 Bleibergbau „Feistriiz“ am Petzenberg, Waschhaus . . . 4420
103 „ »  „  „ Barbarastollen. . 4697
104 Bleiscbmelzofcn ob Feistritz, siidlich von Bleiburg . . , 2032
105 Tscheitschmann „  „ „ n  ■» . . . 2297
106 Dorf Feistritz, Gasthaus zum „Kraut“, S. von Bleiburg. . 1750 L.107 Liebitsch-Berg, westlich bei Bleiburg................................. 1940 L.

» » » » » ............................. 1984 A
108 Schloss Bleiburg, Schlosshof............................................. 1680 L.(42) 

L. (23)„ „ „ (im Jahre 1854 gemessen). 
„ „ Mittcl aus den Messungen dcs Jahres

1713

1854 und 1855 ......................................................... 1690 L. (63)109 Stadt Bleiburg, Dr. Baildon’s Wohnhaus, 1. Stock. . . . 1502
110 „  „ FeisCritzbach ............................................. 1484

99 99 ............................................................................................................................. 1492
111 Boschivcrschnig, Berg dstlich von B le ib u rg ..................... 2630 L.112 Stiebar-Keusehe in Beische, Sstlich von Bleiburg . . . . 3582 L
113 liischberg, gratl. 'I'hurn'sche Meierei, S. von Bleiburg . . 3333 L.

114 Gorna-Berg bei Loibach..................................................... 3747 L.
3733 A

115 Lamberg, Naversclinig-Baucr............................................. 2227 L.
2241 A

116 Homberg, Strassenhdhe zwischen Jaun- und Miesthal . . 

Im Flflssgebiete der MIES.
1699 L.

117 Sattel zwischen Topla- und Koprein-Graben..................... 4471 L.

118 „  „  Koprein- und Remschenig-Graben . . . 4314 L.
119 „  n » » Salzbach-Thal..................... 4237
120 » 99 Wistra-  ̂ .......................... 4100
121 „  „  Schwarzenbach und Laufen-Hlipouz. . . 4394 L.

122 Bauer Lipoid im Kopreingraben (Lipousche)..................... 2647 L.

G eblrgsart am Measuagspanete

Gailthftler Kalk.
M n

Gebirgsschutt.
Gailthaler Schiefer. 
Werfenep Schichten. 
Gneiss.
Hallstutter Kalk.

) Hallstutter (Cassiancr) 
) Schichten.

Allurium — tertiSres
[Conglomerat. 

Tertiiires Conglomerat.

Diluvium.
TertiSres Conglomerat. 
Diluvium.
Alluvium.
Klaus-Sehichten (untercr 

alpiner Jurakalk). 
Diluvium.

„  ~  Jurakalk.
»

Giittensteincr Dolomit.
) Hallstratcr Kalk (Cas- 
j * .sianer Schichten. 
Gebirgsschutt.
Terliarer Sandstein.
Gebirgsschutt.
Thonglimmcrschiefcr.

Thonglimmerschiefe* 
mit Dioritsehiefer.

Diluvium.

Thonglimmcrschi efcr.

Dachstcin- und Jurakalk 
(Klans-Schichten).

> Rudistenkalk (Kreide- 
J formation).
Gailthaler Schiefer.

f f  99

Tertiarschichten.

Gailthaler Schichten, 
Dioritsehiefer. 

Gailthaler Kalk..
„ Dolomit.
„ Schiefer.

Basalt mit Trachyt, 
tVSeken u. s. f. 

Glimmerschief. u. Gneiss.

    
 



Huhcnbestiminungcn im sudostlichcn Karnten. 381

Nr. Name des )Iuhenpuncte$
Seehohe 
in Wien. 

Full
Bcob-
achter Gebirgsart am Mcssungtpuncte 

•

123 Topla-Bleibergbau, Bergbaus.............................................
Scbwarzenbach, Seitz’s Gasthof.........................................

3465 L .(3) Guttenst. Rauchwacke.
124 1805 L. (6) Alluvium, HallstatterKalk.
12S Muschenig, grutl. Thurn'sehes Eisenwerk. Hausgarten . . 1789 L. Hallstatter Kalk.
126 Klam. Miesfluss untcr Scbwarzenbach................................. 1660 L.
127 Miestiuss nuebst item SchroUthurn ob Miesdorf................. 1555 L. Hallst. (Cassian.) Schich.
128 Miesdorf, Gastbaus zum „Obennr“ ..................................... 1524 L. Alluvium.

„  Kirehe.................................................................... 1783 P. Tertiiirer Sandstein.
129 Polana, Gasthof...................................................................... 1382 L. Diluvium. >

„  „  (im Jabre 1854 gemessen)......................... 1333 L.
»  ....................................................................... .... 1398 H.

130 Prevali, Eisenhuttenwerk, Palfinger’s G a s th o f ................. 1172 L. Alluvium.
131 Miesfluss bei Guttenstein...................................................... 1156 L. Gneiss und Granit.
132 „  bci Unter-Draubnrg................................................. 1038 L. Diluvium, Alluvium.
133 Ouschova-Berg, ostliche Spitze „Lipiverh“ ......................... 6037 L. Dachsteinkalk.

„  „  hochste S p i tz e ......................................... 6094 A

134 St. Jakob in Koprein, P fa r rh o f ......................................... 3326 L. (3) Gneiss.
135 Hoch-Pelzen-Berg, am „Knirps“ ......................................... 6394 L. Cassianer Schichten.

n  V „  hochste S pitze..................................... 6678 A Hallstatter Kalk.
1.36 Bleibergbau „Unter'petzcn“, B e rg b au s............................. 3375 L. yf
137 Bleischmeizofen „Unterpetzcn“ bei dcr Pitznighube . . . 1892 L. Guttensteiner Schichten.
138 Gross-Traunek-Bcrg, sudwestlieh von Scbwarzenbacb . . 5181 L. Basaltische Gebilde.

5159 A » yy
139 Burger am Ludersberg, S. von Schwarzenhaeh................ 3307 L. Gneiss.
140 Smrekouz-Bcrg, SO. von Scbwarzenbach......................... 5056 L. Basaltische Gebilde.
141 Kramerza, Kapelle am Uebergangspunet von Schwarzen-

bach nach Steiermark................................................. 3619 L. Gailthaler Kalk-Gneiss.
142 St. Veit, Kirehe, 0, von Scbwarzenbach............................. 3670 L. Gailthaler Schiefer.
(43 St. Magdalena iff Javoria, Kirehe, 0. von Scbwarzenbacb . 3728 L.
144 BrQcke ob dem Lukeschbauer im Javoriagraben . . . ' . 2415 L. Dioritsehiefer. •
145 Zusammenfliiss des Javoria- mid MalaToherna-Baches. . 2037 Jj. Granit. [Schichten).
146 St. Helena' Kirehe, W. von Musdienigg............................. 2507 L. Hallst. Kalk (Cassianer
147 Mundloch vom Oswaldi - Erbstollen ob Scheriau untcr

Scbwarzenbacb......................................................... 1744 L. Guttensteiner Schichten.
148 „  V. Leopoldistollen ob Scheriau unter Schwarzcnbach 2040 L. Hallstiitter „ '
1149 Xschemenig-Bauer im Jaszvina-Graben............................. 2163 L. Guttensteiner Dolomit u.

Hallstatter Kalk.
150

151

Bleibergbau „Fundgrube“ am Jankouz, SO. von Miesdorf,
Bergbaus......................................................................

Bauer Krainz am J a n k o u z .................................................
3535
3275

L .(2)
L.

/ Cassianer Schichten 
( (Hallstatter Kalk).

152 Priedrichstollen-Mundlocb im Mayerholdgraben, S. von
‘ Miesdorf......................  ............................................. 1985 L. Hallstatter Kalk.

153 Braunkohlenbergbau niichst Miesdorf, Schachthaus . . . 
Miesberg, liehkeusche, Strassenhohe zwiseben-Miesdorf

1708 L. Tcrtiarer Sandstein.
154

und B leiburg .............................................................. 2078 L.
155 Bellak-Berg ob Hribernig, nordwestlich von Miesdorf . . 2188 L. Werfener Schichten.
1.56 St. Daniel, Kirehe, nordwestlich von Prevali..................... 2272 L. Thonglimmcrschiefer.
157 Stroina, Kirehe, nordlich von Prevali................................. 3209 L.

» -Berg „  „  „  ................................. 3329 A Dioritsehiefer.
158 Sattel zwiseben Polana und Liescha . . . . . . . . . 2114 L. Thonglimmcrschiefer.
159 Liescha, Braunkohlenbergwerk bei Prevali, Verwalters-

wohnung, ebener Erde ..............................................
„  Braunkohlenbergwerk bci Prevali, Verwalters-

1701 L.(2) TertiSrschichten.

wohnung (im Jabre 1854 gemessen)......................... 1710 L.
160 Schibounig, Bauernbof, W .  von K dttulach......................... 1634 L.ICl Sehrottenegger-Hof, W. von K ottu lach ............................. 1376 L.
162 Pirkhof, Wohnhaus, S. von Kottulach................................. 1606 L.
163 Czerni-Verh, Berg, S. von K ottulach................................. 4182 L. Klaus-Schichtcn.
164 Ursula-Bcrg, hochste Spitze, S. von Kottulach................ 5201 L. Dachsteinkalk.

» »  »  »  . . . a . 5213 A »

    
 



352 M. V. Lipoid. Ilohcnbestimmungcn im  sddostlieheii Kdrntcn.4nhang. .
H6henbcstimm«ngen in KBAIN. —  Vergleichungsort Klagenfurt i421 Fuss.

Nr. Name des- HShcnpunctcs
Seehdhe 
in Wien. 

Puss
Bcoft-
uchter Gdiirgsart am Messun̂ puncte

1G»
166

Zwisehenwassern, Eiufluss des Znyer- in den Sanduss . . 993
1124
12.i0

L.
L.
A

•
Pfarrthurm.........................................................

167 Neumarktl, Posthaus, 1. Stock............................................. 1390 L.(2)
168 Quecksilberban unter St. Anna iin Loibelthale, Berghaus . 2o92
169 St. Anna am Loibel, Kirche................................................. 3284 L .(2)
176 Ranker, S. von Seeland, Mautkiiaus................................ 1668
171 Znamne im Feistntxgraben, N. von Stein............................ 1342 L.
172 Urscliitzalpe im Feistritzgraben, N. von S t e in ................ 1838 L.
173 Gebirgssatloi zwischcn Stein und Neustift (Oberburg) in 

Steiermark................................................................. L.

.H5henbestimmungen in Steiermark im Flussgebiete der SANN.
4

—  Vergleichungsort
Klagenfurt 1421 Fuss.

174 Ptessnigg, Bauer, imLogartlial ob Sulzbach (Sannursprong) 2467 L.
17S Sulzbach, Pfarrhof, ebener Erde ......................................... 2042 L .(4)

Li«176 „ Sannduss............................................................. 2011
177 Sattel (Uebergangapunct) vom hintern Logartbale nach

Stein in Krain . ......................................................... 3976 L.
178 (Uebergangspunet) von Sulzbach nach Bad Vellach

in K arntcn................................................................. 4233 L.
179 „ (Uebergangspunet) von Sulzbacb nach Eisenkappel

4499uber St. Leonhardt..................................................... L.
180 „ (Uebergangspunet) von Sulzbacli nach Schwarzen-

bach iiber Koprein..................................................... 4237 L.
181 „ (Uebergangspunet) von Sulzbacji nach Schwarzen- t

bach fiber W is tra ..................................................... 4100 L.
182 Bauer SUfter, N. von Sulzbach............................................. 3272 L.
183 Leutschdorf, Gastliaus sum „Matheuz“, ebener Erde . . . 1672 L.

Vergleichungsort Gratz (Rospini) 1099 Fuss.

184 Sannfluss, bei der Frattmannsdorfer Brflcke, unter Laufen 1184 L.
18S Mark Prnssberg, Lipoid’s Gasthaus, 1. S tock..................... 1014 L .(4)
186 St. Xaveri, Wallfahrtskirche bei Laufen............................. 1404 L.
187 Kirche Maria am Rosenberg bei Prassberg......................... 1293 L.
188 Sannfluss bei Prassberg, nfiehstdem Lipold’schen Meierhof 962 L.
189 » » Ciili .......................... ........................................ 700 L.

Cilli, heil. Geist-Kirchthiirm. . ......................................... 749 A    
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3S3

VIIL
Sammlungen von Tertiarpetrefecten des Wienerbeckens aus 
den Doubletten der k. k. geologischen Reiehsanstalt zur Ver- 

theilung' und zum Tausche zusammeng'estellt von 
Or. Moriz Hornes.

1. Conus fuscocingulatus B r o u n .............................. Pofzleinsdorf.
2. „ M ercati B r o c c h i .........................................Kienberg.
3. „ ventricosus B r o u n .....................................Steinabninn.
4. ^ D ujard in i D eshayes ................................ Steinabrunn.
5. A ncillaria  g landiform is L a m a rc k ...........................Steinabruni>.
6. Cypraea p y rm n  G m e l i n ....................................Grund.
7. Columbella curta  B e l l a r d i ................................Grund.
8. Buccinum  dupUcatum S o w e r b y ........................Wiesen.
9. Cassis sdburon L a m a r c k ....................................Baden.

10. Chenopus p e s  pe lica n i L a m a r c k .......................... Steiaabruun.
11. Tritonium  affine D e s h a y e s ................................Grund.
12. R anella  m arginata B ro n g n ia H ............................Grund.
13. Mureic A quitanicus G r a te lo u p ............................Grund.
14. „ ci'aticulatus B rocchi var ........................... Grund.

» erinacem  L i n n e ....................................Grund.
16. P yru la  m s ficu la  B a s t e r o t ................................ Grund.
17. Fusus P usch i A n d rze jo w sk i.................................Grund.
18. „ uirgineus Grateloup .................................Gainfabreii.
19. „ Valencienuesi G r a te lo u p ..........................Gainfahren.
20. „ longirostris B r o c c h i .................................Mbllersdorf.
21. 33 B urdigalensis Grateloup . . . . .  .  . Grund.
22. Cancellaria inermis P u s c h .................... . . . Grund.
23. Pleurotom a cataphracta B rocchi . . . . . . . Baden.
24. » ramosa B a s t e r o t ................ . . . Grund.
2S. asperulata Lam arck . . . . Grdhd.
26. 33 granulato-citicta M iinsier . . Gainfahren.
27. „ turricu la  B r o c c h i ................ Baden.
28. 33 ro ta ta  B r o c c h i .................... ....... . Baden.
29. 33 Coquundi B e l la r d i .................... Baden.
30. ft obeliscm  Des M oulins . .  .  . . . Baden.
31. Cerithium  vulgcUum B ru g u ie re .............................. Stemabranni
32. 33 Ugnitarum E ic h w a ld '......................... Grund.
33. ‘ 33 Duboisi H o rn es .....................................Grund.
34. * 33 papaxeracevm ,B asterot . . . . . .  Grund.
33. „ minutum  S e r r e s ...................................Steinabrunn.
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• 36. C m th iw n  B ro m d i P a r i e c h ................................ I t̂einabrunn.
37. „ disjunctum  S o w e r b y ............................ - Wiesen.
38. „ p ic tu m  B a s t e r o t .................................Wiesen.
39. „ scabrum D e s h a y e s .............................Steinabrunn.
40. T u rrite lla  g rada ta  M en ke .................................... Weinsteig.
41. „ R iepeli P a r t a c h ..................................Steinabrunn.
42. „ bicarinata  E i c h w a l d .........................  Steinabrunn.
43. „ A rch im edis B r o n g n i a r t ........................ Steinabrunn.
44. „ tu r n s  B a s te r o t ..................................... Grund.
45. P hasianella  E ichw a ld i H S r n e s ............................ Steinabrunn.
46. Turbo rugosus L i n n i ........................................ Steinabrunn.
47. M onodonta angula ta  E ic h w a ld ............................ Steinabrunn.
48. Trochus P odolicus D u b o is .................................... Wiesen.
49. „ P oppelacki P a r t s c h ................................ Wiesen.
50. „ pa tu lu s B r o c c h i .................................... Kienberg.
51. Vermetus arenarius L i n n i .................................... Gainfabren.
52. Sigaretua haliotoideus L a m a r c k ........................ Grund.
53. N atica  m illepuncta ta  L a m a r c k .............................Steinabrunn.
54. „ redem pta  M ic h e lo tti..................................Grund.
55. „ h e lid n a  B r o c c h i .............................. Baden.
56. „ Josephin ia  B i s s o ..................................... Grund.
57. N erita  p ic ta  F d r u s s a c .........................................Steinabrunn.
58. B issoina  decussata M o n ta g u e ............................ Steinabrunn.
59. „ p u silla  B r o c c h i ....................................Steinabrunn.
60. Riaaoa M ontagui P a y r a u d e a u ............................Steinabrunn.
61. Melanopais M artiniana F d ru sa a c .......................... Matileinsdorf.
62. „ im pressa K r a u a a .............................Tscheitseh.
63. „ B ouei F e r u s s a c .................................Gaya.
64. H e lix  Turonenais D e s h a y e s ................................ Grund.
65. Crepidula unguiformia L a m a r c k ........................ Grund.
66. C alyptraea Chinensis L iw n d ................................ Grund.
67. D enta lium  B adense P a r ta c h ................................ Baden.
68. B oudi D e s h a y e s .................................Baden.
69. M actra Podolica E i c h w a l d .................................Wiesen.
70. Crasaatella diasita E ic h w a ld .................................Wiesen.
71. E r y d n a  pusilla  P h ilip p i ......................... .... Steinabrunn.
72. Corbula revoluta B rocch i ........................................Steinabrunn.
73. T eU in a eo m p la n a ta L im ie .....................................Potzleinsdorf.
74. Lucina  d ivaricata  Lam arck  .................................Potzleinsdorf.
75. „ columbella L a m a rc k '................................ Potzleinsdorf.
76. D o n a x  B rocchii D e f r a n e e ................................Wiesen.
77. Cytherea Pedemontana A gassis ...........................Potzleinsdorf
78. a D eshayesiana B a s te r o t ........................Grund.

    
 



der k. k. geologischen ReichsansUlt zurVertheilung und zum Tausche zusamnaengestellt.

79. VemtS B rocchi D e s h a y e s ........................
80. „ glabrata  D u j a r d i n ........................
81. „ p liea ia  G m e l i n ............................
82. „ gregaria  P a r t s c h ........................
83. Venericardia Jouanetti B asterot . . . .
84. ., P artsch ii Goldfuss . . . .
8S. „ scalaris S o w e r b y ................
86. C a r d im  Vindobonense P artsch  . . . .
87. „ D eshayesi P ayraudeau  . . . .
88. A rea  Noae B r o c c h i ................................
89. „ barbata L i n n e ................................
90. „ p e c t im ta  B r o c c h i ........................
91. „ diluv ii L a m a r c k ............................
92. „ nodulosa B rocchi . .........................
93. Pectuneulus pu lvitia tus B rongniart . . .
94. „ cor L a m a r c k ........................
9S. Congeria subglobosa P a r t s c h ................
96. Pecten fiabelliform is B r o c c h i ................
97. „ sarm enticias G o l d f u s s ................
98. P licatu la  m ytilina  P h i l i p p i ....................
99. Ostrea cym bularis M u n s t e r .....................

100. E xp la n a ria  asiro ites G o ld fm s . . . .

IX.
Bemerkungen fiber einige neue Fossilien aus der Umgebung 

von Bokitzan im silurischen Becken von Mittel-Bfihmen.

Mit^etheUt

Von J .  B arrande, in P ra g .
I der Sitzung der k. k. geologischca Reiehsanstali a 1 8 . Janner 1856.

Herr Professor Re us s hat mir einige, ron den Geologen der k. k. geologi- 
sclien Reicbsanstalt in der Umgebung von Rokitzan gesammelfe Fossilien mitge- 
theilt. Diese Fossilien rerdienen um so mehr Beachtung, als sie von einem Fund- 
orte lierrOhren, den wir bisher — wegen gewisser ortlicher Hindernisse — noeh 
nicht nachWunscb untersucben konnten, und als sie — rermoge des geologiscben 
Horizontes, dem sie angeboren — fur B&hmen die UranfSnge der zweitea Fauna 
rertreten. Vom Jabre 1840 an habenwir oft die Gegend zwiscbenRokitzan und Radnitz 
durchstreift; zunachsf zur Durchfoi-scbung des, sett Graf C. Sternberg's Ar- 
beiten, berOhmt gewordenen Steinkohlen-Beekens. Zufallig stiess uns dabei nie- 
mals irgend’eine vollstandigere oder bemerkenswerthe fossile Form auf; wir fanden 
damals nur mebr eder weniger unbedeutende Spuren von Versteinerungen, so

K. k. geolegische Reiehaaastalt. 7. Jahrgaog 1856. II. 4Q
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dass wir es niclit fDr dienlich fanden, fdrmliclie Nacligrabungen ia einer so wenig 
rersprechenden Gegend za reranlassen. Erst im Jahre 1881 — mithin vor dcr 
Veroft'entlichung des ersten Bandes unseres Werkes fiber das siluriscbe System 
Mittel-Bobmens — scbickten wir dortbin einen, mit Aufsammein von Petrefacten 
beauftragten Arbeiter; nacbdem aber im Laufe mehrerer Wocben unsere Unter- 
suchungen eben so erfolglos als bisber geblieben waren, entsagten wir aller 
Holfnuiig auf wichtigere Entdeckungen innerhalb des erwfibnten Gebietes. Dieses 
Febiscblagen findet nnnmehr seine Erkifirung in dem geringern Umfange des 
Bezirkes, in weicbem sich die fossilienffihrenden Knollen (NodulesJ dnden, so dass 
er — zumal wahrend die Feldfrficbte noch stehen — sebr leicbt den Forschungen 
entgehen kann.

Soviet batten wir wenigstens aus einigen unrollkommenen Bruchstficken er- 
kannt: dass die Umgebungen von Rokitzan zur Abtbeilung nnserer Quarzite 
(Etage D) geboren, und nach dieser Ueberzeugung baben wir aucb auf der kleinen 
Karte, die unsere geologische Skizze begleitet, die Begranzung dieser Etage 
angegeben. Innerbalb derselben, nordfistlicb von Rokitzan. liegt der Ort Wo s s e k, 
nficbst weicbem der bier zu besprecbende Hauptfundort ist.

Wir batten die Sacbe bereits ausser Aebt gelassen, als uns, ror etwa zwei 
Jabren,zweiBrucbstuckeeines Trilobiten zukamen, welcbeHerr Gross, k. k. 
Scbichtenmeister zu Kruscbnahora, bei Wossek aufgesammelt hatte.

Wir erkannfen darin, zu unserer Befriedigung, die Calymene Arago eine 
ffir die zweite Fauna in Frankreicb, Spanien und Portugal rorziiglich bezeicbnende 
Art und liessen sie sogleich auf einer der Tafein unseres zweiten Bandes abbilden. 
Nun scbickten wir abermals einen Arbeiter nach dem Fundort dieser Bruchstficke, 
ohne jedoch gfinstigere Erfolge, als die frfiher erzielten, zu gewinnen; vielleicht 
weil wir, wegen Zeitmangel, die Untersuchungen nicht persSnIich leiten 
konnten.

Nach diesen vielfacben Tauschungen wird man begreifen, wie sebr uns die 
Nacbricht fiberraschte und crfreute, dass im Laufe dieses Jahres in der Umgegend 
von Rokitzan wohlerhaltene organisehe Reste aufgefunden wurden. Scbon im 
Frfibjahre hatte Herr Katzer, Lehrer der Technologic zu Rokitzan, eine Partie 
davon an Herrn Professor Reuss eingesendct, und nacbdem er spater aus Wien 
die in derselben Gegend von den Geologen der k. k. Reicbsanstalt gesammelten 
Fessilien erhalten, hatte Herr Prof. Reuss die Gefalligkeit, uns beide Sendungen 
mitzutheilen.

Nun liessen wir die Aufsuchungsarbeiten wieder aufnehmen und so lange 
fortsetzen, bis der Schneefall sie ganziich verhinderte; aucb war uns unterdessen 
eine neue Sendung von Herrn Katzer zugekommen, so dass wir nun an 40, theils 
ffir die Basis d. 1 unserer Etage D, theils fur die fibrigen Unterabtheilungen der 
zweiten Fauna charakteristiscbe Arten znsammengebracht baben. Die folgende 
Tabelle weiset den Namen und die senkrechte Verbreitung jeder dieser Arten 
nach; die von den Geologen der k. k. Reicbsanstalt gesammelten sind in der 
letzten Columne rechts mit den Buchstaben K. K. R. A. bezeicbnet.
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Qiursit»Eta^« Dt
d. 1 d. 2 d. 3 a. 4 d. 5

T rilobiten :
Harpei prim m  B a r r . .............................. X
Didmanite* atavus Barr ............................. X K. K. R. A.
Calymene Arago R ouault.......................... X

„ pulchra B a r r . .......................... X X X ? X

Lichae incola B a r r . ................................... X

Trinucleus Reussi B a r r . .......................... X ,
Ogi/gia desiderata Barr. . ...................... X K. K. R. A.
Aeglina prisea Barr ..................................... X

K. K. B. A.Illaenus Katzeri B a r r . .............................. X
Plaeoparia Zippei Cord. . . . . . . .
Acidaspis-Budii B arr ..................................

X X K. K. R. A.
X X X X X

Amphion Lindaueri Barr.. ...................... X
K. K. R. A.Agnostus tardus Barr .................................. X X

Andere Crnstaceen:
Cyiherina prunella ? Barr ......................... X X
Anatifa ? Bokemica B a rr .......................... X X X X

Cephalopoden:
Orihoceras primum B arr...........................

yy honum B a r r . ..........................
X
X

„ compleamm Barr ..................... X
„ exspeetans Barr ....................... X

Pteropoden:
Pugiunculus striainlus B a r r . ................. X X K. K. R. A.

» teres Barr ............................... X K. K. R. A.
„ elegans Barr .......................... X X

Conu^ria  (unbestimmbares Bruchstuck} .

fiasteropoden:
Bellerophon nitidusBarr ........................... X K. K. R. A.

„ bilobatus Barr ....................... X X X X
Pleurotoma (unbestimmt) Barr................. X ,
Crepidula ovata Barr ................................. X X

Ribeiria pholadiformis Sharp.................. X X

Acephalen:
K. K. R. A.Redonia Bohemica Barr ............................. X

Nucula Bohemica Barr ............................... X X X X K. K. R. A.
M major. Barr ..................................... X X X X

Braohiopoden:
Orthis maesta B a r r . ................................... X X

K. K. R. A.X
X . K. K. R. A.

„ attenuata ? March........................ X X

EcUnodermen:
CysHdea sp. indtterm ................................... X .
Encrinites sp. indeterm ............................... X

Diese Tabelle zeigt, dass in dem Horizont der Quarzit-Etage D  die Familie 
der Trilobiten vorberrscbt. Unter den 13 bier aufgezabiten Arten sind bisbet 
nur A in rerschiedenen Horizoiiten dieser Etage nachgewiesen worden, namlich: 
Calymene p u lchra , P laeoparia  Z ip p e i, A c idasp is B uch i und Agnostus ta rd u s;  
aucb A m p h iin  L indaueri wurde im Horizont d. 1 aufgefunden, jedoch ausserhalb 
des mittelbohmiscben Beckens. Die iibrigen 8 Arten sind mitbin neu, ausgenommen

46*
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die bereits erwalinfe Calymene Arago. Die Gattung ist im Harizont d. 1 ver- 
treten, wahrend sie in den hohereii Schicliten unserer zweiten Fauna nicht mehr 
vorkommt, wohl aber (mit 8 Arten) in unserer dritten Fauna. Ebenso verlialt es 
sich mit der Gattung Lichas. A gnostus ta r d m , den man friiher in den oberstcn 
Lagen der Etage D  nachgewiesen hatte, scheiiit zwisehen den Horizonten d. 1 
und d . 3 in seiner Existenz eine Unterbrechnng erlitten zu haben; diess scheint 
indess erklarbar durch das sehr seltene Vorkommen der Individuen dieser Art, 
Ton weicber man bei Rokitzan ein einziges Brucbstiick in der Unterabtheilung 
d. 1 gefunden hat.

Die Gattung Ogggia, der die grosste und auch hauiigste Art in dem bier 
besprochenen Gebiete angebort, bietet ein zweites Beispiel von intermittirendem 
Vorkommen in den silurischen Scbichten Mittel-Bohmens. Ogygia desiderata, 
ist fiir den Horizont d. 1 bezeichnend, und Tor einigen Jahren haben wir eine 
a ndere, sehr seltene Art: Ogygia sola, im Horizont 3 in den obersten Lagen 
der Etage D  aufgefunden.

Im Ganzen stellt uns die vorherrschende Classe der T rilo b iten , unter 
neuen Formen, die fur die zweite Fauna von Bohmen und auch in den ilbrigen 
LSndern am meisten charakteristischen Gattungen dar, als: Trinucleus, Ogygia, 
A eglina , lllaenus, P lacoparia, A m phion,.Agnostus. Wirnehmen diese Gattungen 
als die bezeiehnendsten an, weil sie fast alle innerhalb der Granzen der zweiten 
Fautia zuerst erscheinen und auch erloschen.

An C rustaceen (mit Ausnahme der Trilobiten) Hndet man eine Cytherina, 
die einer schon in unserer Lage d. 3 beobachteten Art ahniich scheint, und eine 
A na tifa , die sich fast durch unsere ganze Etage V  zieht; die Lage d. 1 hat mit- 
hin keine ihr eigenthiimliche Form.

Die C ephalopoden sind sehr selteh und schlecht erhalten; doch bieten 
sie uns 4 deutlich verschiedene Formen, unter denen Orthoceras com plexum , 
wegen des Baues seiner Scheidewande, sehr bemerkenswerth ist. Diese Art und 
Orthoceras bonum  sind vielleicht die einzigen fur unseren Horizont d. 1 wirklich 
charakteristischen, denn die zwei iibrigen (O rthoceras p rim u m  und Orthoceras 
exsp ec ta n s) scheiuen auch oberhalb desselben in der Etage D  vorzukommen.

Die P teropoden  sind durch 3 Arten der Gattung Pugiunculus vertreten, 
von denen eine einzige (P ug iuncu lus te re s )  dem Horizonte d. 1 eigenthumlich 
ist, indem man die zwei anderen auch schon aus dem Horizonte d. 4 kennt. Das 
Ton uns aufgesammelte Brucbstiick von Canularia ist, rermiige seiner schlechten 
Erhaltung, unbestimmbar. Von den 3 Arten G asteropoden, welche das Ver- 
zeichniss anfuhrt, waren bereits wenigstens drei aus der Etage D  bekannt; unter 
diesen eine aussergewbhnliche Form: R ibeiria  pholadiform is, eine Gattung, 
welche Herr Daniel Sharpe nach Individuen, die er in Portugal gefunden, auf- 
gestellt hat. Das Vorkommen dieses Fossiles in unserer Lage d. 4 ist seit einer 
langen Reihe von Jahren festgestellt; es ist ein sehr beachtenswerthes Verbin- 
dungsglied zwisehen der zweiten Fauna Mittel-Bohmens und der der 'pyrendischen 
Halbinsel.
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Eiii zweites Verbimlungsglied dieser Act ist die in unserem Horizont d. 1 
aufgefundene Gattung jBerfozii'a. Diese Gattung wui dein dec zweiten Fauna Fraiik- 
reichs durcli Herrn Marie Rouault zuerst aufgofunden und spater durch Herrn 
D. Sh a rpe  in mehreren Arten in Portugal wiedererkannt. Vielleiclit wird man 
auch in Bohmen mehrcre Arten dieser Gattung linden, nur kommen leider alle 
Hire Indiriduen als Steinkerne vor.

Wir hktten mithiii roehrere — wenn aucli nicht zalilreiche — Arten von 
Tr i lobi ten,  Gasteropoden und Acephalen ,  weleUe so deutlicli charak- 
terisirt sind, dass deren gleielizeifiges Vorkommen inGolimen, Frankreich und 
Portugal in paldontologisclier Hinsiclit das wichtigste Verbindungsglied zwischen 
unserer mittelbohmischen zweiten Fauna und den gleicbzeitigen auswartigen 
Faunen darstellt. Diese Thatsache unterstutzt vollkommen die in einer unserer 
friiheren Scbriften aufgcstellte Vermuthung: dass die zweite Fauna von 
Sttdwesten her  in das mitfelbohmiscl ie Beeken e ingedrungen  
sei ,  wenn nicht  etwa BShmen s elbs t  einer  der Entwieklungs-  
Mi t t elpunct e dieser,  wiihrend der  s i lur i schen Periode so weit 
verbr e i t e t en  Fauna gewesen  ist.

Von Brachiopoden sind nur 4 Arten — wovon zwei bereits aus der 
Etage D  bekannt waren — innerhalb der Lage d. 1 vorgekommen.

Von Echinodermen kennt man nur seltene Bruebstiicke em et Cyaiidea 
und eines E n crin m .

Alle eben benannten fossilcn Arten kommen fast iinmer nur in sebr nnvoll- 
stdndigen Bruchstucken vor und verdanken iiberhaupt ihre Erhaltung nur dem 
Umstande, dass sie in Knollen eines sehr harten Quarzgesteines, welche man auf 
der Oberflache zerstreut findet, eingeschlossen sind. Diese Knollen waren ur- 
spriinglich in der Gestalt vpn Coneretionen in schieferigen Massen eingela- 
gert; in Folge des spatern Verwitterungsprocesses sind sie nahe an ihrer ur- 
sprOnglichen Stelle liegen geblieben, nachdem das Wasser die thonigen Theile 
weggeschwemmt hatte. Diese Ansicht stutzt sieh auf zwei leicht wabrnehmbare 
Thatsachen: 1) organische Reste, dencn iihnlieh, welche in den Quarzknollen 
eingeschlossen sind, findet man auch in den schwSrzIichen und glimmerhaltigen 
Schiefern der Umgcgend von Rokitzan, z. B. neuerlichst P lacoparia Z ippei;  
2) ferner findet man Knollen, denen alinlich, welche frei auf den Feldern herum- 
liegen, in iiirer urspriinglichen Lage, das heisst; in mehr oder weniger harte 
Schieferscbichten eingebettet, z. B. bei Straschitzj in siidostlicher Richtung nahe 
bei Rokitzan. Wir konnten noch viele andere Fundorte, da wo unsere Etage 5  
zu Tage anstcht, aufziihlen, und es ist bemerkenswerth, dass diese Neigiing 
zur Bildung V0n Concret ionen urn organische Reste sich in alien 
se’hiefrigen Ablagerungen und in jedem ih r e r  Horizonte zeigt, 
nur dass die Coneretionen bald kieselig, bald kalkigeijid, je nach der Besehalfen- 
heit des Gesteines, in dem sie entstanden. Ihre Harte oder Festigkeit andert sehr 
ab, je nach'den ortlichen Umstanden.
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Nachdem die Geologen der k. k. geologischen Reichsanstalt nunmehr im 
Begrifle sind innerhalb der fossilienfiihrenden Flache des silurischen Beckens 
immer weiter vorzurucken, so lioffen win mit Zuversicht, dass sie in alien von 
ilinen zu durcliforschenden Gebieten das was uns selbst entgangen ist, der Ver- 
gessenheit entreissen und durcb ihre gewissenhaften Studien die Lucken, welche, 
in den Arbeiten eines einzelnen Forscbers unvernteidlicb zurQckbleiben miissen, 
ausfullen werden. Die grosse Geubtlieit dieser Geologen in iSrtlicben Unter- 
sucbungen und das stufenweise controlirende Verfabren, welcbes sie bei Aus- 
fubrung ibrer Arbeiten festhalten, miissen notbwendig neue und wicbtige That- 
sachen jenen an^eiben, welcbe festzustellen uns gelungen ist. Ein Tbeil des bier 
besprocbenen Gebietes insbesondere scheint uns —  obwobl wir es 5fters begangen 
baben —  noch unvollkommen erforscht zu sein. Es ist diess der Streif, welcber 
— im sudSstlicben Tbeil des siluriscben Beckens — die Basis unserer „Qu a r z i t -  
E t a g e “ bildet, und in seinem Laufe die Ortscbaften Strascbitz, Tinn und Sancta- 
Benigna beriibrt. Dieser Streif entspricbt ungefabr dem in dieser Mittheilung 
abgebandelten Horizont. Wegen der geograpbiscben Bescbaffenbeit dieser Gegend 
sind alle Durcbsucbungen, die wir darin durcb Arbeiter — jedocb nicbt unter 
unserer persbnlicben' Aufsicbt —  voriiebmen liessen, obne eigentlicben Erfolg 
geblieben; wir baben zwar darin zablreiche Spuren von ftir unsere zweite 
Fauna charakteristischen fossilen Formen gefunden, aber nicbts was ftir unsere 
Sammlung tauglich gewesen ware. Wir zweifeln nicbt, dass es den Geologen der
k. k. Reicbsanstalt bei den ibnen zu Gebote stebenden Mitteln und durcb ihre 
personlicbe Einwirkung gelingen werde, in der fossilen Fauna des bier angedeu- 
teten Gebietes viel Neues und ftir die Wissenscbaft Wertbvolles aufzufinden.

X.Arbeiten in dem ehemischen Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt.
Von Karl Ritter von H au er.

1) Steinkoble von Gospid im Liccaner Granzregiments-Bezirke. Eingeseiidet 
von Herrn von Vukot ino vicb.

Wassergehalt in tOOThcilcn....................................................3 '7
Asche in 100 Theilen............................................................. 24-3
Reducirte Gewichts-Theile Blei .........................................  23*33
Warme-Einheitcn................................................................... 3277
Aequiralent einer Klafter 30' weichen Holzes in Centnern 9 • 9

Die Koble ist nicbt backend.
2) Wasser vom See Palic zwiscben Szegedin und Thercsiopel im Banate. 

Zur Untersucbung eingesendet von dem Herrn k. k. Hauptmann-Auditor R a i t e s .
Der Gescbmack desselben ist laugenbaft, aucb reagirt es auf Curcuma- 

papier stark alkalisch.
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Das specifisclie Gewicht ergab sich bei 20® C. =  1'002.
10000 Theile des Wassers entbielten an fixen Bestandtheilen:

Swefelsaures Natron.......................................  0 ‘9S6
Chlornairium........... ......................................  S-724
Kohlensaures Natron.....................................  12’303
Kieaelerde........................................... .. O'061
Kohlensaures Eisenoxydul..........................  O'146
Kohlensaure Kalkerde................................. 0-364

„ Talkerde.....................................  2'S99
Summe der 6xen Bestandtheile.. .  22-133

Ausserdem enthSlt das Wasser organiscbe Bestandtheile, so wie freie 
Kohlensaure, da Eisenoxydul, Kalk- und Talkerde ais Bicarbonate enthalten sind, 
die beim Kochen des Wassers fast vollstandig gefallt werden.

3) Ackererden von Gomba bei Marzali iin Somogyer Comitat Ungarns. Zur 
Untersuchung eingesendet vom Herrh Grafen P o r g a c s .

In 100 Theilen der lufttrockenen Erden sind enthalten:
I. II. III. IV  *■"IV. Durchschaitt

W asser............................ . 1-3 2-3 1-8 1-7 1-7
Organische Substanzen . . 2 -9 2 - 1 3-8 2-8 2-7
Kieselerde........................ . 78-1 72-3 74-1 74-4  , 74-7
Thonerde.......................... . 9 -9 13-0 11-7 1 1 - 8 1 1 - 8
Eisenoxyd........................ . 4 -4 6-4 4-8 6 -1 8-4
Kalkerde.......................... . 1 - 2 1-3 1 -6 1-9 1-5
Magnesia.......................... . 0-8 0-6 0-8 0-4 0-8
Kali und Natron............. . 1-6 1-7 1-9 1-3 1 - 6
SchwefelsSure.................. . 0-02 0-04 0-04 0-03 0-03

Phninhnrs.^ni'o................... ) Dicse 4 Bestandtheile sind sammtlich
Chlor. . .  . ................... ( deutlich qualitatir nachweisbar,
Manganoxyd*! ! . ! ! . ’ ! ! ! ! ! )  '’“■® **®"8® *®'*‘’ S®*’’"?'

Diese Analysen geben fiirs Erste die Hauptcharakteristik der Erden; sie sind 
namlich Thonboden, welche einen sehr auflalligen Mangel an Kalk zeigen und diess 
um so mehr als selbst von der kleinen Menge des vorhandenen Kalkes nur ein 
sehr geringer Antheil als kohlensaurer enthalten ist.

Der unbedeutende Gehalt an organischen Substanzen zeigt ferner, dass diese 
Aecker zu wenig in Cultur stehen, respective Mangel an Stalldunger haben.

In verdiinnten Sauren wurden ira Durchschnitte loslich gefunden:
1-2  Procent Kieselerdey 
2 '8  „ Thonerde,
S -4  „ Eisenoxyd,
0-16 „ Kalkerde,
O'3 „ Magnesia,
0 '2  „ Alkalien,

O'01 „ SchwefeisSure,
nebst Spuren der ubrigen in der Gesammtanalyse aufgefiihrten Bestandtheile. 
Diess betragt bei dem specifischen Gewichte der Erde von 2'2 fiir ein Joch 
( =  4600 □  Klafter) bei 1 Fuss Tiefe.

97,860 Pfund Kieselerde,
227,640 „ Thonerde,
439,020 „ Eisenoxyd,

,  13,008 „ Kalkerde,
24,390 „ Magnesia,
16,260 „ Kali, Natron,

3,282 „ Schwefelsaure.
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4) Spatheisensteine aus Ruskberg im Banate. Zur Untersucliung tibergcben 
von Herrn V. Ritter von Ze p b a r o v i c h .

In 100 Theilen wurden gefunden;
I. II. III. IV. V.

Unloslichcr Riickstand...........  22-5 17-3 7 -3  2S-4 12-3
Kohlensaures Eisenoxydul. . .  66 '9  16'9 82’1 63*9 76‘S
Kohicnsaure Kalkerde...........  1 ‘9 42 '4  0 '9  2 ’9 1 '2

„ Talkcrde...........  8 -0  22-0 9 0 6-5  9-0
Gehalt an metallischein Eiscn. 3 2 ‘3 8 '1  39‘6 30-8  36-9

99-3 98-6 99-3 98-7 99-0
5) Drei Pi'oben eines sogenannten Steinmarkes von Saszka im Banate. Ziir 

Untersucliung tibergeben von Herrn V. Ritter von Z e p b a r o v i c h .  Nr. 1 ist weiss, 
2 isabellgelb, 3 rotbbraun.

In 100 Theilen der lufttrockenen Substanzen wurden gefunden;
1. 2. 3.

W asser.................... IS Ol 1S 53 lS -90
 ̂ Kicselerde................43-19 44-37 4 4 -S4

Thonerde...................  37-92 39-70 33-00
Eisenoxyd................... — Spur 5-33
Kalkerde..................  0 -93 0-95 0-51

99-05 100-35 99-30
Diese Zusammensetzung entsprlcht der des Kaolins nach der Formel:

• 3Ala O3 . 4 S i  O3 +  6 HO
nur dass etwas mehr Wasser gefunden wurde, da die Untersuchung mit dem luft- 
trockenen Material e geschah.

In Nr. 3 ist ein Theil der Thonerde durch Eisenoxyd ersetzt. Die Gesammt- 
menge beider Bestandtheile ist namlich gleich der Menge der Thonerde in den 
beiden anderen.

XI.
S i t z u n g e n  d e r  k .  k .  g e o lo g - is c h e n  R e ic h s a n s ta l t .

Sitzung am 1. April 185C.
Herr Director H a i d i n g e r  legte ein Exemplar der „Grundziige der Geo- 

gnosie fur Bergmanner, zunachst fur die des osterreichischen Kaiserslaates“ vor, 
welches ihm so eben von dem hochverehrtCn Verfasser Herrn Johann Gr i mm,  
Director der k. k. Montan-Lehranstalt und der Bergschule zu Pribram, als freund- 
liches Geschenk zugekommen war. Es ist diess eine zweite und, wie auf dem 
Titelblatte mit Recht bemerkt ist, um das Doppelte vermehrte und verbesserte 
Auflage. Nach ilirem Inhalte und verglichen mit der ersten wollte H a i d i n g e r  
hier seine freudige Anerkennung darbringen, deim sie stellt in jeder Beziehung 
einen grossen Fortschritt der Geltung des Grundsatzes dar, die Theorie mit der 
Praxis zu verbinden. Nur durch ihre Verbindung werden sie frnebthar und vor- 
zugsweise der Anwendung faliig. Was in dieser zweiten Auflage an Yermehrung 
zugegeben wurde, ist in der That praktische Kenntniss der Gebirgsschichten, wie 
sie uns die neueste' Zeit gelehrt hat und wie sie Herrn Gr i mm bei dem Um- 
stande aufzunehmen wiinschenswerth ersehien, dass er selbst einas Leitfadens 
bei seinen eigenen Vortragea fiber Geognosie fur die Zoglinge der k. k. monta- 
nistischen Lehranstalt in Pribram bedurfte. Herr Director H a i d i n g e r  wollte in
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Bezug auf die Ausdelinung, in welcher die Nacliweisung der Natur uiid relatiren 
Altersverhaifnisse der Schichten gegeben ist, nur noch das hervorheben, worauf 
in der ersten Auflage besonderes Gewicbt gelegt war, dass die Alpenkalk- und 
Wienersandstein - Schichten als selbststiindiges Gebilde behandelt wurden,» 
wahrend in der gegenwartigen diese Trennung zwar gr.undsatzlich auch noch 
beibebalten ist, abcr in pruktiscber Beziehung bcreits den Ergebnisscn vollkommen 
Reebnung getragen wurde, weicbe in der neuesten Zeit als Eortscbritt in nnseern 
Untersuchungen erscbeinen. Der Gegenstand ist allerdings ein sebr scbwieriger 
und vcrwickelter, und lagen nicbt namentlich die langjahiigen, eifrigenund mOhe- 
vollen Forschungen der Geologen unserer k. k. geologiscben Reichsanstalt vor, 
so wie die unserer befreundeten Forscher langs der Alpen- und Karpathengebiete, 
unterstutzt durch die fortwahrenden Vergleichungen mit den Ergebnissen der 
Untersuchungen der Schichten anderer Lander, so wurde sich noch lange nicht 
der ariadne'sche Faden gefundcn baben, urn sich aus dem Labyrinthe der friiheren 
Betrachtungsweise hernuszufindeii. Aber auch jetzt sind diese Studien noch nicht 
allseitig vollendet. Erst wenn diese VoHendung erreicht ist, wird auch Alles, was 
sich auf jenes Centralgebirge von Europa bezieht in denjenigen Werken voll- 
stiindig geordnet erscbeinen, welche dem Unterrichte als Leitfaden bei Vortrageti 
gewidmet sind. So wie es ist, bleibt aber G r i m m ’s Werk eine hochst schiitz- 
bare, wichtige Gabe fiir unsere, auf den montanistischen Lehranstalten heranzu- 
bildende jiingere Generation. Namentlich auch ist es als sebr scbStzbar hervor- 
zuheben, dass Herr Director G r i m m  viele Angaben aus seinen eigenen lang- 
jabrigen Erfahrungen an den geeigneten Orten mit einbezogen hat.

Aus der Correspondenz der geologiscben Gesellschaft in London theilte Herr 
Director H a i d i n g e r  mit, dass in der Jahressitzung derselben am IS. Februar 
18S6 Sir VV. E. L o g a n  mit der Wollaston-Palladium-Medaille betheilt worden 
sei, namentlich fiir sein holies Verdienst in der unter seiner Leitung vorgenom- 
menen geologiscben Durchforschung von Canada, woriiber die grosse geologische 
Karte auf der Pariser Ausstellung vorgeiegt wurde. Den Barbetrag aus dem̂  
W o lla s to n ’sehen Stiftungseapitale erhielt Herr M. G. D e s h a  y e s  in Paris fiir 
seine wichtigen palaontologischen Arbeiten, namentlich zur Unterstutzung bei der 
Fortsetzung der Herausgabe seines grossen Werkes fiber die fossilen Mollusken 
des Pariser Beckens.

Herr Director Ha id  i n g e r  freute sich, an diese Mittheilung anzuknupfen, 
wenn die Nachricht auch einen weniger allgemein wissenschaftlichen Anerkennungs- 
charakter besitzt, dass einem verehrten Freunde aus unserer nachsten Umgebung, 
Herrn Adolph S e n o n e r ,  kiirzlich die Auszeichnung einer Erinnerungsmedaille 
zugekommen sei. Sie wurde ihm von einem mit Recht hochverehrten Mitgliede 
unseres A l l e r h o c l i s t e n  Kaiserhauses, Sr. k. Holieit dem durchlauchtigsten 
Grossherzog von T o s c a n a  durch den Director des pliysicalisch-naturhistorischen 
Museums in Florenz, Herrn An t i no r i ,  furVerdienste urn dieses Museum zuerkannt.

Aus den neu eroffneten Verbiiidungen mit wissenschaftlichen Vereinen legt 
H a i d i n g e r  die zwei Bande der Denkschriften der kaiserlichen Gesellschaft der 
Naturwissenschaften von Cherbourg vor. Erst im Jahre 18S2 durch die Herren 
Du Monce l ,  L c J o l i s  und Li a i s  gegriindet, enthalten schon die beiden vor- 
geleigten Bande hochst werthvolle Beitrsige und frische Zeichen der lebliaftesten 
Entwickelung. Ein anderer Band von der freien Gesellschaft fiir Ackerbau, Wissen- 
schaften und Kfinste der Eure zu Evreux weist in einem Verzeiclinisse die franzii- 
siseben Vereine nach, nicht weniger als 83 , mit welchen sie in Verbindung ist, 
ein schones Bild des in jenem Lande so allseitig verbreiteten wissensebaft- 
lichen Lebens.

K. k< g eo lo g isch e  R eich san stalt. 7. Jah rgang  185G. II.
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Aber wir verweilen auch mit Freude auf deni Fortschritte in unserer nacbsten 
Nachbarschaft. Von dem neugegrfindeten Verein fur Naturkunde zu Pressburg, 
von dem k. k. Herrn Hofrath P J e n e r  und ,Herrn Dr. K o r n h u b e r  als. Priises 

»und Secrefllr gezeichnet, kam ein freundliches Dankschreiben fur unsere letzte 
Sendung, zugleich mit dem Bericlite der Vereinssitzung am 10., uiid der General- 
versammlung am IS. Marz. Herr Director H a i d i n g e r  bezeicbnet als viel zu 
schmeiclielbaft die ihn seibst betreffenden freundlichen Worte, stimmt aber aus 
yollem Herzen dem scbonen Entscblusse bei, durch gemeinsebaftliche Arbeit und 
gegenseitige Unterstiitzung das schbne Ziel wabren Fortscbrittes zu verfolgen.

Aus einem bezuglich der Bemerkungen in der Sitzung der k. k. geologisclien 
Reichsanstalt vom 11. Marz ,(„Wiener Zeitiing" vom 16. Marz) von dem Herrn
k. k. Secfionsrath Peter T u n n e r  erhaltenen Scbreiben tbeilt Herr Director Hai
d i n g e r  die Angabe mit, dass die „geologische Uebersicbt der Bergbaue det 
Ssterreichiscben Moriarchie“ von den Herren v. H a u e r  und F o e t t e r l e ,  bis zu 
Herrn T u n n e r ’s nacb gescblossener Arbeit der Beurtbeilungs-Commission in 
dieser Classe erfolgten Abreise von Paris nicht in der Ausstellung war und leider 
kein einziges Mitglied der Beurtbeilungs - Commission von der Existenz dieses 
Buclies damals etwas wusste. Herr Director H a i d i n g e r  hatte geglaubt, voraus- 
setzen zu diirfen, dass diess allerdings der Fall gewesen ware, da der Druck der 
„Uebersicht“ bereits im Monat Juni vollendet war (vergl. den Bericbt der Wiener 
Zeitung Vom 7. Juli 18S5) und spricht nun sein Bedauern aus, dass dieses Werk, 
obwolil allseitig moglipKst gefordert, wenigstens fiir den Zweck der Erleicbterung 
der Uebersicbt fiir die Beurtbeilungs-Qommission zu spat gekommen sei.

Herr Dr. M. H o r n e s  legtc ein neues Verzeicbniss der in den Sammlungen 
der k. k. geologiscben Reicbsanstalt beHndlicben Doubletten von Tertiarversteine- 
rungen des Wiener Beckens vor. (Siebe dieses Heft Seite 333.)

Sclion im 1. Hefte des HI. Jabrganges des Jabrbucbes der k. k. geologiscben 
Reichsanstalt (1882) Seite 221 ist ein Verzeicbniss eingeriickt, welches jene 
Arten enthalt, die damals in den Sammlungen der k. k. geologiscben Reichsanstalt 
als Doubletten vorlagen. Bei dem grossen Andrange und dem hbubgen Begehren 
nacb Sammlungen, das sich gleich nacb Publication dieses Verzeichnisses kund 
gab (es wurden seit jener verhaltnissmassig kurzen Zeit mebr als 200 Sammlun
gen an in- uud auslandische Museen und Unterricbtsanstalten abgegcben) ist es 
erklarlich,.dass die Doubletten-Vorrathe zusehends abnabmen und von mehreren 
Arten, deren'Bezug mit grosseren Schwierigkeiten verbunden ist, ein ganzUcher 
Mangel eintrat, wahrend andere Arten durch die fortgesetzten Aufsaromiungen 
sicb in grosserer Anzahl anhauften, so dass diese nun zur Vertheilung herange- 
zogen werden kbnnen.

Diese Verbaltnisse rechtfertigen um so mebr die Ausgabe eines neuen, 
wesentlich veranderten Verzeichnisses, da dem Museum der k. k. geologiscben 
Reichsanstalt fur die Abgabe ihrer friiheren Doubletten so reiche und wertbvolle 
Sammlungen aus dem Auslande zuflossen, wahrend die inlandischen Untcrricbts- 
anstalten, die das grosste Contingent der Retbeilten ausmacben, mit einem scbiltz- 
baren Lehrmittel bereichert wurden, woriiber von den um ihre Anstalten eifrigst 
bemubten Gymnasial- und Realschul-Directoren die lebhaftesten Dankessiusserun- 
gen vorliegen und zugleich in wissenscbaftlicber Beziehung der Vortheil errcicht 
wurde, die mebr oder minder grossere Haufigkeit des Vorkommens der einzelnen 
Arten, wenigstens annahernd angeben zu konnen, ivaSi zur Beurtbeilung des Cha- 
rakters der Fauna der einzelnen Schichten im Wiener Becken von^hoher Wieh- 
tigkeit ist. In diesem neuen Verzeichnisse sind auch jene Verbesserungen in der 
Namengebung angebracht, die sich bei der nun schon bedeutend vorgeschrittenen
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Bearbeitung der fossilen Mollusken des Tertiarbeckens von t!\^en ergeben 
haben.

Herr M. V. L i p o i d  machte eine Mittheilung iiber das Vorkommen der kry- 
stallinischen Schiefer- und Massengesteine im siiddstlicheri Theile von Karnten.

Als Fortsetzung der krystallinischen Schiefer des Koralpen-Gebirgsstockes 
am linken Drauufer treten krystallinische Schiefer aueh am rechten Drauufer auf 
und setzen die Gebirge zwischen der Drau und Mies bei Guttenstein, Polana und 
Bleiburg zusammen. Der grosste Theil derselben besteht aus krystallinischem 
Thonsebiefer (Thonglimmerscbiefer), unter welchem bstlieh bei Guttensteiu 
Gneisse und Glimmerschiefer zu Tage kommen. In dem Gneisse erscheinen bei 
Guttenstein Gange vop turmalinreicbem Granit und in dem Urthonschiefer bei 
Prevail und St. Daniel Gange von grauem Porphyr. Krystallinische Kalke, Am- 
phibolschiefer und griine Schalsteinschiefer (Diabasschiefer) sind den Gneissen 
und Thonschiefern sehr uiftergeordnet eingelagert.

Am sudlichen Fusse des Kalkstein - Gebirgszuges, welcher im Suden das 
Hjigel- und Flachland Unter-KUrntens vom Ursulaberge an flber die hohe Petzen, 
den Obirberg u. s. w. begranzt, erscheinen krystallinische Massen- und Scbiefer- 
gesteine/welche von denen der Kor- und Sauaipe wesentlich verschieden sind. 
Das S m r e k o u z g e b i r g e  an der steiermarkischen Griinze sudlich von Schwar- 
zenbach besteht aus pyrogenen Ge^teinen, deren eruptive und zwar vulcanische 
Natur durchvorfindigeBasalte mitOlivin, durchDior i te ,  verschiedeneWacken, 
Juffe und trachytahnliche Gesteine dargethan wird. Vom Javorigraben siidostlicb 
von Schwarzenbach an bis zur Schaida im Ebriachgraben westlich von Kappel 
erseheint in der Richtung von Ost nach West in einem kaum 500— 1000 Klafter 
breiten Streifen in der Langenausdebnung von 5 Meilen ein grobkorniger Gr a n i t  
mit rothem Feldspath als ein eruptives Massengestein, dessen Empordringen frii- 
hestens in die Triasperiode fallt. Er geht an seiner nordlichen Begranzung in 
feinkornigen amphibolreichen (syenitischen) Granit und dieser in D i o r i t  uber, 
welcher ihn an seiner ganzen Streichungsrichtung begleitet. An seiner sudlichen 
Begranzung begleiten den Granit grosstentheils zunachst feinflasrige Gn e i s s e  
und G l i m m e r s c h i e f e r  und weiters sehr grobflasrige und grosskSrnige Gneisse 
mit weissem Orthoklas und mit vieler Hornblende als Uebergemengtheil.

Endlieh findet man an der nordiichen Abdachung der Kalkgebirge der Ko- 
schutta, Seleniza, Stoii, Vertatscha u. s. f., welche sudlich von Zell im Winkel 
und von Windisch-Bleiberg die Granze zwischen Karnten und Krain bilden, an 
mehreren Functen und zwar am Merslasattel, an der Dojak- und Meieralpe, am 
Lotbel, am Erjauzasattel, an der Ogriss- und Matschacheralpe u. m. a. stets nur 
in geringer Ausdehnung pyrogene Gesteine, welche theils in den Gailthaler 
jSehichten, grbsstentheils in den alpinen Triaskalken, aber auch noch in den Dach- 
steinkalken zuni Vorscbein kommen. Es sind D i a b a s e ,  Aphan i t e  und Diabas-  
Tuffe, deren Auflreten und Verhalten gegen die sie begranzenden Kalke ihren 
eruptiven Charakter erkennen lasst, und deren metamorphosirende Einwirkung 
auf das Nebengestein inehrfach beobachtet werden kann und ihre pyrogene 
Natur beweiset.

Schliesslich wies Herr L i p o i d  darauf bin, welchen Einfluss die Eruptionen 
der. eben genannten pyrogenen Gesteine auf die Hebung, Theilung und Richtung 
der alpinen Kalksteinformatipn im siidbstlichen Karnten genommen haben.

Herr Joh. J o k ^ l y  gab eine allgemeine Uebersicht fiber die Erziagerstatten 
und die hierauf bezuglichen Bergbaue im bohmischen Antheile des Erzgebirges 
und der beftachbarten Gebirgszfige, des Fichtelgebirges, Kaiserwaldes und der 
nfirdlichen Auslaufer fles Bfihmerwaldfes.

47 .
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Was Verschiedenheit und Reiclithum an Erzvorkommnissen aiibelangt, ge- 
hort bekanntlich das Erzgebirge zu den hervorragendsten Gebirgsziigen, nieht 
allein dcr Monarchic, sondern selbst des europaischen Continentes; Silbererze 
mit Nickel-, Wismuth-, Kobalt- und Uranerzen, ferner Blei-, Zinn-, Zink-, Kiipfer-, 
Eisen- und Manganerze spielen bier die bedeutsainste Rolle; die grosste geolo- 
gische Bedeutung erlangen aber darunter die Zinnerze, indcm mit Ausnahme von 
England bloss das Erzgebirge und das damit genetisch eng verbundene Karls- 
bader- und Fichtelgebirge sich durch Zinnerzfuhrung auszeichnen; namentlich 
sind es die Zinngranite, welche mit diesem Erzvorkom.men in nachster Beziehung 
stehen, da ihnen theils selbst Zinnerze accessorisch beibreclien, theils die Zinn- 
erzgange nur in ihrein Bereiche sich edel erweisen, wahrend sie dariiber hiiiaus 
gewohnlich taub sind, oder im Schiefergebirge entwickelt, sie nur an dessen 
Contactstellen mit dem Granit edel erscheinen. Wcdclie bedeutende Yerbreitung 
die Zinnerzformation in diesem Gebirgszuge besitzt,* lasst sich am besten beur- 
theilen nach den ausgedehnten Tagverritzungen in den Gegenden von Fribus, 
Trinkseifen, Neudeck, BRringen, Hengstererben, Seifen, Flatten, Hirschenstand 
und Sauersaek, wo die Zinnbergbaue bereits im 12. und 13. Jahrhundert in Auf- 
nahme kamen und ihre vollste Bluthe im 16. Jahrhundert ei'langten. Seit diescr 
Zeit aber geriethen sie durch die darauf gefolgten Kriegsnothen, vor Allein durch 
den dreissigjahrigen Krieg, allmSIllg in Verfall, so dass gegenwartig nur noch bei 
Hengstererben, Neuhammer, Sauersaek und Hirschenstand Zinnzechen im Um- 
"triebe stehen. — Nach dem Streichen und der gegenseitigen Beziehung macheh 
sich bei den Zinnerzgangen besonders zwei Gangsysteme bemerkbar, und es 
sind die stehenden und flachen in der Regel die durchsetzten, als die alteren, die 
Morgen- und Spathgange als die relativ jungeren oder durchsetzenden Giinge zu 
bezeichnen. In mehreren Gegenden w'erden diese noch von Spafhgangcn oder 
Stehenden durchsetzt, welche jedoch meist unedel oder taub sind.

Von grosserer Bedeutuug fur den erzgebirgischen Bergbau als die Zinnerz- 
lagerstatten sind gegenwartig die combinirten Silber-, Nickel-, Wismuth-, Kobalf- 
und Uranerzgange, namentlich des Joachimsthaler Bergrevieres, wo seit Anfang 
des 16. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart der Bergbau fast in ununterbroT 
chenem Betriebe gestanden und, voraussichtlich noch auf Jahrhunderte hin, bei 
den adelsreichen und zum Theil noch.unverritzten Gangen sich in voller Bluthe 
erhalten w'ird, was in Hinblick auf die sonst hbchst mangelhaften Erwerbsquellen 
des sterilen Berglandes demselben auch nur zum grossten Segen gereichen kann, 
—  Die Gauge dieses Gangsystemes, die sowohl im Glimmerschiefer als iin Ur- 
thonschiefer aufsetzen und ausser dem Joachimsthaler Erzdistricte noch bei Seifen, 
Goldenhbhe, Jungenhengst, Flatten, Ziegenschlacht und Abertham in derBliithen- 
periode des erzgebirgischen Bergbaues abgebaut wurden, an letzterem Orte aber 
seit jiingster Zeit der Ban wieder in Aufnabme begrilfen ist, sind bekannterweise 
noch im ganzen sRchsichen Erzgebirge verbreitet. Es lassed.sich hier^ ebenso 
wie bei "den Zinnerzgangen, hauptsachlich zwei Ganggruppeii untersclieiden.: 
Mitternachts- oder durchsetzte und Morgen- oder durchsetzende Gange. Im Joa
chimsthaler Reviere sind seit Alters her etwa ISO Erzgange aufgeschlossen.

In dem von der Eibenstock-Neudecker Granitpartie westlich befindlichen 
Schiefergebiete sind die Silbererzgange nur untergeordnet, dagegen wird es 
charakterisirt durch Kupfer- und Bleierze, von welchen die ersteren im Urthon- 
schieler entwickelt, beiGraslitz, namentlich am Eibenberg, Schwederberg und 
GrQnberg vor Zeiten zu einem ausgedehnten Bergbau Veranlassung gaben. — 
Der wichfigste Bleibergbau des Erzgebirges ist gegenwartig jener der k. k. ver- 
einigten Theresia- und ̂ Andreas - Zeche des Bleistadt-PrO.nlaser Reviers. Die
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GSuge, im Glimmerschiefer nalie an seinem Contatte mit dem Urthonschiefei* 
aufsetzend, sind aueh hier Mitternachts- und Morgengange und filhren nebst Bfei- 
glanz noch Pyrit, Zinkblende, Weiss- und Braunbleierz, fruher aueh Griinbleierz. 
Ueberdiess sind itn Bereiche des Glimmerschiefers Bleizeehen noch bei Harten- 
berg, Horn, Pichelberg, Liebenau und Berg im Betriebe. Die im Urthonschiefer 
vorkommenden Bleierzgange sind, wie unter andern bei Graslitz und Silberbach, 
wegen ihrer geringeren absoluten Erzfiibrung von minderer Bedeutung.

Mit Grunsteinen und kornigen Kalksteinen treten unter eigenen Verband- 
verhaltnissen bei Goldenhohe im Urthonschiefer bis Ober e i n e  Klafter machtige 
Lager von Zinkblende mit Magneteisenerz, Zinnstein, Eisen- und Kupferkies auf, 
welche in nachster Beziehung stehen zu den ahnlichen Vorkommen von Breiten- 
brunn und Rittersgriin in Sachsen und worunter vorziiglich die Zinkblende ihrer 
beispiellosen Maehtigkeit wegen bestimrat sein diivfte in Zukunft einen lohnenden 
bergbaulichen Befriebszweig in’s Leben zu rufen.

Das Vorkommen von Magneteisenerz bei Neudeck, welches im Bereiche des 
Granites in einer eklogitartigen Gangmasse einbricht, hat mit der friiheren Bil- 
dung in mancher Beziehung einige Analogie. Es sind bisher zwei in Stunde 11 
bis 12 streiehende Gange bekannt, worauf die Gnade-Gottes- und die Ifeiligen- 
Dreikonig-Zeche baut; bei ersterer hat das Magneteisenerz im Mittel eine Mach- 
tigkeit von 5, stellenweise bis 7 Klaftern. — Die Hieronymus-Zeche bei Hoch- 
efeh baut auf Rotheisenerz, welches bis zu einer Klafter Maehtigkeit in Qnarz- 
und Hornsteingangen vQrkommt, die, nach verschiedenen Richtungen streichend, 
ebenfalls in einem eklogitartigen Gesteine aufsetzen. Mit Amphiholgesteinen, zum 
Theil Grunsteinen in Verbindung eischeint Rotheisenerz noch im Glimmerschiefer 
und wird an der Eisernekrone-Zeche bei Bavingen, und an der Antoni-Zeche bei 
Joachimsthal gewonnen.

Ein eigenes System von Eisenerzgiingen bilden die zahlreichen Quarz- und 
Hornsteingange, welche sowohl den Granit als die krystallinischen Schiefer nahezu 
m siidnbrdlicher Richtung durchsetzen und wahrscheinlich den jiingsten Erzgang- 

.bildungen des Erzgebirges angehSren. Sie werden theils durch die vorzugliche 
Beschatfenheit des darin einbrechenden Erzes (Rotheisenstein, rother Glaskopf, 
Eisenglanz), theils durch ihre Maehtigkeit, welche oft 12 Klafter erreicht, und 
ihre bedeutende horizontale Erstreckung von besonderer bergmannischer Bedeu
tung. Mehrere solche Gange vereinigen sich zu Gangziigen, worunter bohmischer- 
seits die wichtigsten: der Irrganger Zug,  der Henneberg-Plattener und der 
Buchschacbteler Zug. Sie setzen noch weiterhin in Sachsen fort und es erreichen 
namentlich die zwei ersteren eine Liingenerstreckung von 4*/*—S Meilen. Nebst 
Rotheisenerz fiiliren diese Gange noch Manganerze (Pyrolusit, seltener Polianit 
und Psilomelaa), welche auf einigen G3ngen vorwiegen oder darin aueh aus- 
scbliesslich vorkommen und, tvie an der Theresien-Zeche bei Plattcn einen er- 
tragsreichen Bau bedingen.

Im bohmischen Antheile des Fichtelgebirges und im Kaiserwalde ist die Erz- 
fuhrung im Vergleiche zum Erzgebirge minder bedeutungsvoll. Ergiebige Gold-, 
Silber- und Zinnbergbaue bestanden im Fichtelgebirge nur in Bayern bei Gold- 
kronach, Wunsiedel u. a. 0 . Bohmischerseits fanden sich Spuren von Gold bei 
Grun und in jflngster Zeit hatte man einige Silbererzgange bei Neuberg und 
Steinbohl aufgefuiiden, ohne sie aber weiter auszurichten. Zinnerze wurden einst 
bei Oberreuth abgebaut und bei Ober-Schbnbach bestand im Bereiche des Ur- 
thonschiefers im 16. Jahrhundert ein Abbau auf Zinnober. Jetzt werden nur 
BrauneisenSteine bei Wies mid Unter-Pilmersreuth gewonnen, welche lagerformig 
im Urthonschiefer auftreten.
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Im Kaisep'v^alde gingerf’im 167 Jahrhundert bei Schonficht Baue auf Silber- 
erze und bei Schonlind und Steinbach auf Bleierze um. Gegenwartig besteht auf 
die letzteren ein nur wenig ausgedehnter Bau bei Reichenbach, wo Bleiglanz mit 
Pyrit und Zinkblende in einigen in Stunde 3 und Stunde 9 streichenden Quarz- 
giingen einbricht', ferner ein Ausrichtungsbau auf Rotlieisenerze bei Schonficht. 
An der Josepbi-Zecbe auf dem Glatzberge bei Konigswart wurden Zinnerze, unter 
ahnliclien Verlialtnissen im Granit entwickelt wie im Erzgebirge, nochvor 2 Jahren 
und vor einiger Zeit bei Konigswart Kobalt- und Manganerze gewonnen.

Verhaltnissmassig am ungiinstigsten ist der gegenwartige Stand des Berg- 
baues im Gebirgsantheile des Bohmerwaldes. Hier werden jetzt nur Kupfererze bei 
Dreihacken, Bleiglanz an der Stockzeche bei Neumetternicb und Brauneisensteine 
bei Schanz abgebaut. Im 16. Jahrhundert bestand aber ein ausgedehnter Gold- 
bergbau bei Alt-Albenreuth und Baue auf Silber-, Kobalterze und Graphit waren 
an mehreren Orten im Umtriebe.

Sclion nach diesen fliichtigen Andeutungen fiber die Erzffihrung lasst sich 
einigermassen der Erzreiehthum der angefuhrten GebirgszOge, namentlich aber 
des Erzgebirges ermessen, und wenn dessen ungeachtet der Bergbau seit seinem 
Erliegen sich nicht wieder zu seinem frttheren Glanze emporschwingen konnte, 
so beruht diess wohl nicht in der Erschopfung der Erzmittel durch die alten Baue, 
sondern in manchen Verlialtnissen, welche bisher hemmend auf die Entwickelung 
des Bergbaues gewirkt, so wie auch nicht minder in dem Mangel an Bergbaulust. 
Diese aber neu zu beleben und dadurch den Bergbau wieder in ireuen Aufschwung 
zu bringen, theils durch Neuangriffe des noch unverritzten Gebirges, theils durch 
die Wiederaufnahme der alten Silber- und Zinnzechen, welche von den Alten zumeist 
nur in den oberen Teufen betrieben wurden, in den tieferen noch reiche AnbrOche 
in Aussieht stellen, ist nicht allein vom national-okonomischen Standpuncte aus 
wfinschenswerth, um den Mefallreichthum des Landes wo mfiglich zu erhohen, 
sondern eine F^iirderung des Bergbaues wird auch insbesondere fur die hilfsbedfir^^ 
tige Bevolkerung des Erzgebirges von Tag zu Tag eine dringendere Lebensfrage. 
Denn im unfruchtbaren Hochlande fast aller ErwerbsqueHen bar, kann naturgemassy 
da doch dieses Landesgebiet selbst zum typischen Erzlande geschaffen, nur durch 
einen neuen Aufschwung des Bergbaues der bedrSngten Bevolkerung die er.- 
wfinschte Hilfe zu Thcil werden.

Herr Dr«Ferdinand H o c h s t e 11 e r gibt zum Schlusse seiner „geognostischen 
Studien aus dem Bohmerwalde" (im Jahrbuch der k. k. geologischen Reichs- 
anstalt) eine Zusammenstellung sammtiicher in der ganzen Ausdehnung des Ge
birges, so weit es Bohmen artgehort, bestimmten Hohenpuncte. Es sind im Ganzen 
608 Puncte, welche Herr Dr. H o e h s t e t t e r  in den Jahren,1853 und 1854 baro- 
metrisch bestimmte. Die. Berechnung geschah mit Hilfe der correspondirenden 
Barometerbeobachtungen an der k. k. Sternwarte zu Prag. Zur Vergleichong 
sind in das Hohenverzeichniss auch die von frUheren Beobachtern, namentlich 
von David und Kr e i l  barometrisch bestimrpten Puncte aufgenommen, so wie die 
trigonometrischen Messungen des k. k. Generalstabes," so weit diese auf den 
Karten veroffentlicht sind. Die Hohen sind geographisch geordnet von Sfid nach 
Ost nach einzelnen durch orographische Verhaltnisse natiirlich sich ergebenden 
Gebirgsgruppen. Zum Schlusse sind in einem Anhange dem allgemeinen Hohen- 
verzeichnisSe noeh einige Auszfige beigegeben; z. B. die Reihenfolge der hochsten 
Bohmerwaldberge bis zu 3400 Fuss Meereshohe. Als Hauptgipfel bezeichnete 
Dr. H o e h s t e t t e r  den Arber 4604 Fuss (auf bayerischer Seite), Rachel 4580 
Fuss (Bayer.), Ploekelstein 4351 Fuss, Lus.en 4331 Fuss (Bayer.), Platten- 
hausenberg 4312 Fuss, Kubany 4294 Fuss, Morberg 4264 Juss,. Seewandberg
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4239 Fuss, Mittagsberg 4213 Fuss, Dreisesselberg 4116 Fuss, Osser 4050 Fuss, 
Aiitigel 3949 Fuss, Reischelberg 3883 Fuss, grosser Chumberg 3752 Fuss, 
Fuchswiese 3720 Fuss, Libin 3446 Fuss, Schoninger 3416 Fuss. Dann die 
Kobe der Bbhmerwaldseen: Sclnvarzer See bei Descbenitz 3752 Fuss, Lakasee 
3369 Fuss, Stubenbacher See 3352 Fuss, Plbckelsteinsee 3349 Fuss, Stachelsee 
3331 Fuss, Teufelsee 3135 Fuss, grosser Arbersee 2931 Fuss. Drittens ^ d  die 
9 Hauptgebirgspasse aufgezahlt, der hbchste Pass mit 3058 beim Forsthause von 
Kubohutten ist der, iiber welchen die Poststrasse von Winterberg nach Kuscbwarda 
fiihrt. Durch die tiefste Gebirgseinsenkung an der Landesgranze zwischen Neu- 
markt und Eschelkamm mit 1419 Fuss, welche den svidliclien Rohmerwald vom 
nbrdlichen trennt, gehj; die Strasse von Klattau nach Regensburg. Viertens sind 
die Niveau-Verhaltnisse der Moldau auf ihrem Laufe durch den Bbhmerwald 
zusammengestellt: der Ursprung am Schwarzberg bei Aussergefield 3588 Fuss, 
der Austritt aus dem Bbhmenvalde in die Ebene von Budweis 1199 Fuss, ihr 
Einiluss in die Elbe bei Melnik 438 Fuss; zuletzt sind einige pflanzen-geogra- 
phische Notizen gegeben: z. B. das Ende der Buchenregion in einer Hbhe von 
3645 Fuss, das des Ahorn mit 3857 Fuss, der Tannenregion mit 3873 Fuss, .der 
Fichte mit 4200 Fuss.

Herr F, F o e t t e r l e  legte eine Mittheilung uber die Lagerungsverhaltnisse 
der spatheisensteinfiihrenden Schiefer nbrdlich • von Jauerburg in Oberkrain vor, 
welche der k. k. Professor an der Montanlehranstalt in Leoben Herr F. S p r u n g  
eingeschickt hatte; derselbe hatte als Verweser der Freiherrn v. Z o is ’schen 
Eisenwerke in Jauerburg bis zum Jahre 1849 mit besonderem Erfolge die geolo- 
gischen Verhaltnisse dieser Gegend studirt, uiid grbsstentheils seinen hier ge- 
machten Erfahrungen, wie sie in dem von Heim A. v. Mor l o t  in dem ersten 
Bande dcs Jahrbuches der k. k. geologischen Reichsanstalt verbffentlichten Auf- 
satze gegeben sind, ist es zuzuschreiben, dass es Herrn Dr. K. P e t e r s ,  der im 
jergangenen Sommer in dieser Gegend die geologische Aufnahme fiir -die k. k. 
geologische Reichsanstalt ausfiihrte, gelang, die Untersuchung hier mit Erfolg 
durchzufuhren. In dem vorgelegten Aufsatze hat Herr S p r u n g  einige seiner 
Erfahrungen bei Jauerburg dataillirter angegeben, urn sie fiir spatere Beobach- 
tungen nutzbringend zu machen. Die von ihmbeobachteten Lagerungsverhaltnisse 
stimmen mit den von Heim Dr. K. P e t e r s  beobachteten in der Hauptsache uber- 
ein. In dem Durchschnitte von Jauerburg bis an die Kotschna treten zu unterst 
die Gailthaler Schiehten (Steinkohlenformation) auf , welche Herr S p r u n g  als 
untersten Kalk und Schiefer und als mittleren Kalk bezeichnet; diese wei'den 
diberlagert von verscbiedengefiirbten Schiefern, die in ihrer oberen Abtheilung 
Spatheisensteinlager fiihren, welcheGegenstand desBergbaues sind; sieenthalten 
in zahlreicher Menge eineauch in den Raihler Schiehten haufig auftretende Bivalve, 
die Isocardia carinthiaca Botic, wornach diese Schiefer der oberen Trias an- 
gehoren durften. ,0en  Kamm des Gebirges nehmen die Kalke der Hallstalter 
Schiehten ein. .

Sitzung am 8. April 1856.
Herr M. V. L i p o i d  sprach iiber das Vorkommen von Bleierzen im siidost- 

lichen Theil^ Karntens, welche in mehr als 30 verschiedenen Bergbauen aufge- 
schlossen sind und einen Hauptzweig der dortigen Industrie bilden.

Das Auftreten der Bleierze ishon die alpinen Kalksteine gebunden, aber man 
findet sie, ausser in den Jura-Kalk.steinen, in alien secundaren Formationen, welche 
die Kalkaipbn SiidosP-Karntens zusammensetzen. In den o b e r e n  GaMthaleq* 
K a I k e n (Steinkphlenformation) ist eine Bleierzlagerstatte mit Zinkblende nachst
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der Hube iin Ramnitschniggraben bei Bisenkappel im Aufscblusse begriffen. In 
den G u t t e n s t e i n e r  K a l k e n  (untere Trias) gehen die Bleibergbaue von Topla 
und der Oswaldi-Grube bei Schwarzenbach um, und sind in denselben an meh- 
reren anderen Puncten (Mala Sueha bei Windisch-Feistritz, Floriantschiggraben 
bei Schwarzenbach) Bleierzausbisse bekannt. Der bei weitem grosste Theil der 
Bleibergbaue in dera langen Gebirgszugevomllrsula-Berge andersteiermarkiscben 
Granze (iber den Petzen- und Obir-Berg bis Windisch-Bleiberg befindet sich in 
den HaJls  t a t t e r  Ka l k e n  (obere Triasformation), daher auch die wichtigsten 
Bleibergbaue, wie die tieferen Gruben in Windisch-Bleiberg, die Bleibergbaue 
an den Gehangen des Obir, in der Zauchen, des Petzengebirges, von Mies, Jan- 
kouz u. s, f., in diese Gruppe gehoren. In den D a c h s t e i n k a l k e n  (untere 
Liasformation) endlicb befinden sich die hoheren Gruben des Windisch-Bleiberger 
Bleierzreviers und der Bleibergbau am grossen Obir (O isterz), so wie auch in 
dieser Formation an mehreren anderen Stellen Spuren von Bleierzen bekannt sind.

Nur in den Guttensteiner Kalken ist das Auftreten der Bleierze ein g a n g -  
a r t i g e s ,  und die Gange werden durch zusitzende Kreuzklufte veredelt. In alien 
iibrigen Formationen treten die Bleierze in wahren L a g e r n  auf, welche sich als 
formliche Kalksteinschichten, mit mehr Oder minder Bleiglanz eingesprengt, dar- 
stellen. Diese Lager, oder diese erzfiihrenden Kalksteinschichten, deren Machtig- 
keit oft auf viele Klafter anwachst, werden in den Hallstatter Kalken fast durch- 
gehends entweder unmittelbar oder in geringer Entfernung von schwarzen theils 
sandigen Schiefern und petrefactenreicben Knollenkalken iiberlagert, welche ver- 
m6ge ihrer Petrefactenfuhrung den Bleiberger (Cassianer) Schichten entsprechen. 
Durch diese Auflagerung ist zu ferneren Schurfversuchen ein wichtiger Finger- 
zeig an die Hand gegeben, indem man im Liegenden der bezeichneten Bleiberger 
Schichten mit vieler Wahrscheinlichkeit die erzfiihrenden Kalksteinschichten an- 
ziifahren holfen darf. Auch die B leierzlager in der Trias- und Liasformation 
werden durch KlQfte oder Gebirgsspalten, welche die Kalksteinschichten durchy 
setzen, insoferne veredelt, dass in diesen Spaltenraumen der grosste Erzadel und, 
die reichsten Stufferze gefunden werden. Da diese Klttfte oder mit Erzen ausge-’ 
fullten Spaltenraume in der That die Gehirgsschichten durchkreuzen, so erhielten 
dieselben den Namen von G a n g e n  und gaben zu derAnnahme die Veranlassung, 
dass das Auftreten der Bleierze, in diescm Gebirgszuge ein gangartiges sei. Viel- 
fache Beobachtungen haben jedocli Herrn L i p o i d  die Ueberzeugung verschafft, 
dass die ursprungiichen Bleierzlagerstatten nur die oberwiihnten erzfiihrenden 
Kalkschichten oder Lager sind, und dass die sogenannten Gange einer viel spa- 
feren rein inechanischen und-noch i m m e r  f o r t s c h r e i t e n d e n  Bildung ihrem 
Ursprung verdanken. Diese Gangbildung besteht darin, dass durch die nach 
Kliiften oder Gebirgsspalten eindringenden Atmospliarilien und Wasser eine Auf- 
losung und Zerslorung der Kalkschichten, somit auch der erzfiihrenden Lagei^ 
welche sie durchsetzen, erfolgt. Dadurch werden die in dem erzfuhrenden Lager 
eingesprengten Bleiglanzkorner, Nester und Putzen, w'elche der Zerstorung nicht 
wie der Kalkstein unterliegen, lose und fiillen, oft allein, oft geme;igt mit noch 
nicht aufgelosten Kalksteinstiicken, oder auch nur mit okrigem Schlamm die 
u n t e r  der erzfuhrenden Kalksteinschichte befindliche Spalfe und zwar stets in 
abgerundeten Kornern oder wenigstens mit abgestumpften Ecken aus, Wohin der 
auflosende Strom leichfer vordrang, dort erfolgte die Ausfiillung des durch Aus- 
waschung entstandenen leeren Raumes mit den Ueberresten,von Bleierz, Kalk 
und Scblaram, daher ein sackahnliches Niedergehen solcher erzfeichen Spalten 
nicht selten ist. Da, wie bemerkt, in diesen Spalten oder* Gangen die Bleierze 
concentrirter sind, indem der Kalkstein, in welchem sie in d^r ursprungiichen
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Lagerstatt eingesprengt warcn, aufgelost oder zu Sclilainm zerrieben und gi ossten- 
theils weggeschwemmt wurde, wahrcnd der Bleiglanz zuruckblieb, und da der 
Abbau in diesen ausgefuliten Spalten ein viel billigerer ist, so kann sich aller- 
dings der letztere rentiren, wahrend der Abbau der urspriinglicben Lagerstatten 
nicht immer lohnend ist, indem sie hSuGg bios arine Pocbgiinge liefern. Indessen 
sind auch die urspriinglicben Erzlager bisweiien sebr wohl abbauwiirdig, wie 
z. B. am Oisterz, und.sollen wenigstens immer als Leitfaden bei weiteren Auf- 
schliissen dienen. —  Herr L i p o i d  wies darauf bin, von welcb grosser Wicbtig- 
keit die klare VorstelUing des eben bezeicbneten Bleierzvorkommens fiir den 
Bleibergbau in Siidost-Karnten sein und welcbe grosse AnzabI von frucbtlosen 
Untersucbungsbauen man sicb ersparen batte konnen, wenn man diese Vorstellung 
gebabt und angewendet batte.

Zum Schlusse erwabnte Herr L i p o i d  nocb des Vorkommens von Vanadin- 
Bleierz in der Zaucben (Adolphsgrube), von Weiss- und Gelbbleierz in den 
Gruben nacbst Schwarzenbach und von Gyps im Oswaldibau bei Schwarzenbach, 
am Jankouz, Feistritzbau, u. m. a.

Herr Karl Ritter v. Ha ue r  tbeilte die Analysen von zwei Cementen mit. 
Das erstere wird seit einiger Zeit in Frankreich fabricirt und ist fur dieses Land 
so wie fur Oesterreicb patentirt. Dieses Cement bat wegen seiner Festigkeit und 
ausserordentlicb bindenden Kraft eine bedeutende Beriibmlbeit erlangt. Es liber- 
frifft in diesen Eigenscbaften selbst die so sebr gescbatzten Roman- und Portland- 
Cemente. DieUntersucbung, welcbe durch Herrn Ludwig F e r i e n t s i k i m  Labo- 
ratorium der k. k. geologiscben Reicbsanstalt ausgefubrt wurde, ergab in 100 
Tbeilen: 17'1S Kieselerde, 5’76 Tbonerde mit wenig Eisenoxyd, 53 76 Kalkerde, 
7 ’13 Magnesia und Alkalien und 16 20 Koblensaure und Wasser. Auffitllig ist in 
dieser Zusammensetzung die verbaltnissmsissig geringe Menge der Kieselerde. 
Die Menge der Alkalien ist betracbtlich. Die besonders guten Eigenscbaften dieses 
Gementes durften iibngens nebst der cbemiscben Zusammensetzung insbesondere 
der mecbaniscben Zubereitung, so wie der sebr sorgfaitigen Mengung der Bestand- 
theilc, dem richtigen Brande etc. zuzuscbreiben sein.

Die zweite von Herrn v. H a u e r  untei'sucbteProbe rubrt aus derFabrik des 
Herrn P o b i s c b  ber, welcbe vor zwei Jahren nacbst Nussdorf an der Donau 
gebaut wurde. Auch dieses Cement gehbrt unter die vorziiglicheren Sorten. Es 
enthalt in 100 Tbeilen: 24 0 Kieselerde, 5-5 Tbonerde und Eisenoxyd, 41-1 Kalk
erde, 4 0 Magnesia und Alkalien und 23'3 Koblensaure und Wasser.

Herr Dr. Ferdinand H o c h s t e t t e r  bespricht die geologischen Verhaltnisse 
der Umgegend von Edeleny bei Miskolcz in Ungarn, am Siidrand der Karpathen, 
wohin er im Fruhjahr 1855, veranlasst durch die freundliche Einladung des Herrn 
Re i ch ,  Fabrikbesitzers zu Edeleny, eine Reise unternommen *)•

» Herr P. F o n t t e r l e  zeigte ein Braunkohlenmuster aus der Andreaszecbe 
bei Rosenthal, nordostlicb von Teplitz,' vor, welches von dem Besitzer Herrn 
‘J. T i t t r i c h  zur Untersucbung eingesendet wurde. Das Kohlenflotz wurde bier 
in neun Schachten in einer Tiefe von 3 bis 19 Klaftern erreiebt und durch 3 bis 
5 Klafter durchgeteuft, ohne das Liegendgestein des Flotzes erreiebt zu haben. 
Die Lage dieses Koblenwerkes, bestehend aus neun Grubenfeldmassen, wird durch 
die babe liegende nach Sachsen fiihrende Strasse, ferner durch die Niihe der Elbe 

'tind der Eisenbahn begiinstigt. Die Koble. gehdrt zu den besseren Lignitkohlen

*) Eine bcziigliche ausfuhrlichere MittheilUng wird in dem niichsten Hefte dieses Jahrbuches 
erscheinen.

K. k. g^eologische Reichsanstalt. 7. jAhrgaog 1856. II. 48
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und enthalt in 100 Theilen 6 '8  Percent Asche. 14’6 Centner dieser Kohle sind 
das Aequivalent f<ir eine Klafter SOzolligen Fichtenholzes.

AIs Nachtrag zu seiner in der Sitzung vom 4. Marz 1. J. gemachten Mittliei- 
lung fiber die Gewinnung von Asphalt aus den bitumindsen Schieforn und Kalk> 
steinen zu Seefeld in Tirol und fiber die bisherige Production des dortigen Asphalt- 
werkes theilfe Herr F. F o e t t e r l e  die Resultate der Analysen einiger Asphalt- 
steine mit, welche von dem gegenwSrtigen Pfaiinliausverwalter zu Hall, Herni
A. V. K r a y n a g ,  ausgefUhrt und der k. k. geologischen Reichsanstalt zugeschickt 
wurden. Hiernach entlialt der Asphaltstein von Raggenklan 7*71 Procent und der 
Ochsenregerle 7*28 Procent an in Alkohol, Aether und Terpentin iSslichen 
Harzen. Ein bituminoser Schiefer von Seefeld ehthielt 13‘01 Procent an Bitumen 
und 80-13 Procent kohlensaure Kalkerde. Ein sogenannter rother, fetter Asphalt
stein gab bei der Destination 14-3 Procent Steinol; ein schwarzer, fetter Asphalt
stein hingegen 20 Procent SteinSl. Herr v. K r a y n a g  hatte auch die bei dem 
Werke aus dem Steinol erzeugte Naphta einer Elementar-Analyse unterworfen. 
Dieselbe hatte ein specifisches Gewicht von 0-847 und enthielt in 100 Theilen 
80"73 KohlenstofF, 11*07 Wasserstoff und 8*19 Sauerstoff.

Sitzung am 15. April 1856.
In der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt arn 8. Janner d. J. hatte 

der k. k. Bergrath Herr Fr. Ritter v. H a u e r  eine wichtige Abhandlung des hoch- 
verdienten Forschers Herrn J. B a r r a n d e  vorgelegt: „Ueber einige neue Fossi- 
lien aus der Umgebung von Rokitzan im sfidlichcn Becken Mittel-B6hmens.“ Die 
Abhandluug war in franzosischer Sprache geschrieben und ist in ibrer deutschen 
Uebersetzung fur uiiser Jahrbuch bestimmt. Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes 
und der Trefflichkeit der Behandlung desseiben schicn es uns aber wfinscbens- 
werth, dass auch das Original, und zwar in dem Bulletin Society gcologique de 
France veroffentlicht werden sollte. Herr Director H a i d i n g e r  wandte sich zu 
diesem Zwecke an denPrasidenten derselben, gegenwartig den herfihmten Palaon- 
tologen Herrn Deshayes .  Allein die Geschaftsordnung der Gesellschaft ver- 
langt, dass keine Abhandlungen aufgenommen werden, d ie, anderwiii-ts veroffent- 
licht sind. Nichtsdestoweniger wurde in dem gegenwartigen Falle, al& Ausnahme 
aber, einstimmig beschlossen, diese Abhandlung dcnnoch aufznnehmen. Die Mit- 
theilungen fiber dieses erfreuliche Ergebniss sowohl von Herrn D e s h a y e s  als 
von Herrn B a r r a n d e  glaubte I l a i d i n g e r  in der heutigen Sitzung vorlegen zu 
sollen, als eines Beweises der freundlichen, zuvorkommenden Stimmung, welche 
auch fUr uns und unsere Arbeiten in jencm classischen. Mittelpuncte geologischer 
Forschung wallet. Ueber unsere Wiener paliiontologischen Publicationen sagt 
dieser grosse Kenner, Herr De s h a y e s ,  in seinem Briefe: „Sie sind zu einem 
Grade von Vollkommenheit gelangt, dass ich sie meinen Freunden oft als Muster 
bezeichne, welchen man folgen, und M-elches man nachahmen sollte".

Herr F. F o e t t e r l e  machte eine Mittheilung fiber die Lagerungsvcrhaltnisse 
der Steinkohlenformation (Gailthaler Schichten) und der Triasgebilde in dem 
sQdwestlichen Thcile von Karnten, den er im vergangenen Sommer geologisch 
aufgenommen hatte und der sich von Paternion und Weissbriach im Norden'bis 
an die venetianische und istrianer Granze im Sflden und von Kirchbach im Westen 
bis Arnoldstein und Ratschach im Osten erstreckt. Durch den parallel dem Ge- 
birgsstreichen von Westen nach Osten fliessenden Gailfluss wird das ganze Gebiet 
gleichsam in zwei Abtheilungen, eine nordliche und eine sfidtiche, getheilt, in 
denen zwar die gleichen Formationen, jedoch unter verschiedenen Verhaltnissen
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auftreten. NSrdlich der Gail treten die Gailthaler Schichten nur zwischen der 
windischen Hohe und dem Notschgraben auf. Bin sehr sclimaler Streifen von 
lichtem, krystallinisch aussehenden Kalkstein trennt von dem Glimmerschicfer die 
durch ihren Reichthum von Kohlenkalk-Versteinerungen bekannten Scbiefer im 
Notscbgraben, weicbe von einem groben Quarzconglomerat, wabrscbeinlicb dem 
Verrucano, im Erlacbgraben und auf der windiscben Hobe bedeckt werden. Diese 
werden dann von den Werfener Scbiefern und dem Guttensteiner Kalke, als den 
untersten Triasbildungen iiberlagert; am Nordabbange gegen die Drau. lagern 
diese beiden Glieder unmittelbar auf dem Glimmerscbiefer, sie werden vom grauen 
Kalkstein und Dolomit bedeckt, in welclien mehrere Mergelscbieferschichten ein- 
gelagertsind, diesefuliren namentlicb in Bleiberg AieUalobiaLommeli, Ammonites 
floridtis. Am. Johannis Austriae; eine dieser Mergelscbieferscbicbten wird von 
einer Kalkscbicbte iiberlagert, die sicli durch zabllose Versteinerungen der in den 
Triasscbichten von St. Cassian vorkommenden Formen auszeiebnet. Die Lage- 
rungsverhaltnisse, wie sie in dem KolTIergraben bei Rubland ersichtlich sirjd, 
machen es unzweifelhaft, dass dieser Complex von Kalkstein, Dolomit und Scbiefern 
von dem Dachsteinkalke, der in Bleiberg die Bleierze fiilirt, iiberlagert wird.

In der von dem Gaildusse siidlich gelegenen Abtheilung sind in dem Gebirgs- 
zuge zwischen dem Gail- und dem Canaltbale die Gailthaler Schichten sehr machtig 
vertreten und besteben bier aus drei Gliedern; dem Glimmerscbiefer, der bin und 
wieder am Rande des Gailthales siebtbar wird, ist als unterstes Glied ein sehr 
diinngeschichteter weisser Kalkstein von krystallinischem Anselien aufgelagert, 
bei Windisch-Feistritz gebt er in Dolomit fiber; diesen bedeckt ein maebtiger 
Schieferzug mit Kohlcnkalkpetrefacten, dcr in seinen obersten Scliiobtcn in Sand- 
stein und Conglomerat fibergebt und von einem dunkelgrauen ebenfalls Versteine- , 
rungen Rihrenden Kohlenkalk iiberlagert wird. An dem sUdlichen .4bhange werden 
diese Gailthaler Schichten von dem Werfener Scbiefer und Guttensteiner Kalk 
und von Hallstatter Kalk und Dolomit bedeckt. Am sfidlicben Gebiinge des Canal- 
thales hat eine der vorigen parallele Hebiing die alteren Schichten bis an die 
Werfener Scbiefer entblosst, weicbe in einem ununtorbroebenen Zuge vom Pon- 
tebbagraben bis Weissenfels siebtbar sind. Diesen folgen dann in sUdlicher Rich- 
tung gegen die karntnerische Granze der Guttensteiner Kalk und Hallstiitter Kalk 
meist dolomitiscb, der bei Raibl Bleierze fUhrt; bier wird der letztere Kalk von 
einem bituminosen dfinngescbichteten Kalkschiefer bedeckt, der zablreicbe Fisch- 
und Pflanzenabdriicke, so wic einige Crustaceen, Gasteropoden und Ammoniten- 
fossilien luhrt; ihn fiberlagert eine Mergelscbichte, die reich an der Cryptina 
Raibeliana Bond ist, hierauf folgen Mergclschiefer und sandige und mergelige 
Kalksteine, die sehr viele Versteinerungen fubren, worunter die Cypricardia an- 
tiqua, Nucula Bosthomi, Isocardia carinthiaca und andere an St. Cassian erin- 
nernde Formen. Ganz gleiche Schicliten mit den analogen Fossilien und unter 
gleichen Lagerungsverhiiltnisscn werden von Cu r i o n i  und O m b o n i  aus dem 
Lombardischen besebrieben; bier wie dort werden sie von regelmassig gelagerten 
Banken von durch die Dachsteinbivalve charakterisirten Dachsteinkalk-Dolomit 
bedeckt. Herr P. F o e t t e r l e  bezeiebnet diesen petrefactenreichen Sebiebten- 
complex, der bier das trennende Glied zwischen dem Hallstatter und dem Dach
steinkalke bildet, mit dem Namen der R a i b l e r  S c h i c h t e n ,  walirend er die mit 

Alen Hallstatter Kalken so innig verbundenen Schichten von Bleiberg und im 
KolTIergraben mit den St. Cassianer V ersteinerungen d i e B l e i b e r g e r S c b i c b t e n  
nennt.

Herr Ferd. v. Lidl  machte eine Mittheilung fiber die geognostiseben Ver- 
haltnisse der Umgebung von Lubenz im sfidlicben Theile des Saazer Kreises in

48*
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Boljraen. Nachdem derselbe auf den Zusammenhang der Oberflachen-Gestaltung 
des Terrains mit dessen geognostischer Zusammensetzung aufmerksam gemacht 
hatte, ging er auf die Erkliirung der einzelnen Formationen iiber. Die k r y s t a l -  
1 i n i s c h e n Schiefer bestehen aus dem Gneisse bei Buchau, dem Glimmerschiefer, 
der von Maria-Stock und Luditz sich bis in das nordlich liegende Basaltgebirge 
erstreckt, und an welchen sich in iibereinstimmender Auflagerung die Thonsehiefer 
anscbliessen; diese werden wieder von den s i l u r i s c h e n  Schiefern iiberlagert. 
Von der S t e i n k o h l e n f o r m a t i o n  ist nur der westliche Theil jener grossen 
Kohlenmulde, die sicli fast von der Moldau angefangen, ntimlich von Wotwowitz, 
fiber Buschtiehrad, Brandeisl, Kladno, Rakonitz und Lubna erstreckt, in dem Auf- 
nahmsgebiete vorhanden. Dieser westliche Theil der Mulde ist aber noch nicht 
hinreichend aufgeschlossen und nur am Rande der Mulde sind einige Bergbaue 
eroffnet, so bei Lubna, Petrovvitz u. s. w. Ausser diesen sind noch Hangend-Flotze 
bei Herrendorf und Konowa. Letztere sind unmittelbar von dem Rothliegenden 
bedeckt. Das R o t b l i e g e n d e  besteht bauptsacblich aus zwei Gliedern, einem 
weissen glimmerreichen Sandstein und rothen Letten, die oft wechsellagern. 
Fossile Baumstamme chqrakterisiren diese Formation auch bier, wahrend der 
Kupfergehalt, welcher dem Rothliegenden sonst eigen ist, bier fast ganz mangelt. 
Die K r e i d e f o r m a t i o n  nimmt nur ein sehr kleines Gebiet ein, sie besteht bloss 
aus unterer Kreide, namlich dem Quadersandstein, der aus mehreren Gliedern 
zusammengesetzt ist; sie ist ausgezeichnet reich an Versteinerungen. Die tertiare 
Formation kann man in zwei Abtheilungen bringen, in eine obere und untere; die 
obere besteht aus Sand und Sandsteinen, die untere aus Mergel, Thonen und 
mficbtigen Braunkoblenflotzen. Die Basalte bilden bier nicht jene kfihnen Berg- 
formen, wie wir sie sonst zu sehen gewohnt sind, sondern sie sind meist bis auf 

^die Halfte des Berges und auch holier durcb Basalttuif und Sandsteine bedeckt.
Herr M. V. L i p o i d  berlchtete fiber das Auftreten der GaiUhaler Schichten 

und der alpinen Triasformation im sfidiistlicben Theile Karntens, welchen er im 
letzten Sommer geologisch aufnabm.

Ueber den krystallinischen Schiefer- und Massengesteinen erscheint daselbst 
zunachst ein System von Thonschiefern, Sandsteinen, Quarz-Conglomeraten und 
Kalksteinen, welches denNamen „ G a i l t h a l e r  S c h i c h t e n "  erhielt. Die tieferen 
'Schichten dieses Systems, bestehend aus verschieden gefdrbten Schiefern, Sand
steinen und Kalksteinen, hat in diesem Terrain bisher keine Versteinerungen ge- 
boten, daher dessen Alter unbestimmt bleibt. Herr L i p o i d  spricht die Moglichkeit 
aus, dass dasselbe die Grauwackenformation reprasentire. Die hoheren Schichten 
des Systems dagegen, ebenfalls aus meist grauen Schiefern, Sandsteinen und Kalk
steinen, nebstdem aus Quarz-Conglomeraten bestehend, fuhrenVersteinerungen, 
welche nach L. de Kon i nck ' s  Bestimmung der Bergkalk-' oder Steinkohlen- 
formation angehoren. DieGailthaler Schichten treten im Norden der karntnerischen 
Kalkalpen nur nfirdlich von Miesdorf zu Tage, sind aber im Sfiden der Kalkalpen, 
besonders im Vellachthale sehr verbreitet. Die unteren Gailthaler Schiefer werden 
in der Regel von Diabasen (Schalsteinschiefern) begleitet. Die oberen Gailthaler 
Kalke ffihren Quecksilbererze in der Kotschna bei Vellach,

Die Triasformation wird in dem bezeichneten Terrain sowohl durch die 
untei’en alpinen Triasschichtcn, nfimlich durch die rothen Sandsteine der Werfener 
Schichten und durch die schwarzen Kalke und Dolomite der Guttensteiner Schichten, 
als auch durch die oberen alpinen Triasschichtcn, nSmlich durch die Kalke der 
Hallstatter Schichten und durch die Muschelkalke, Sandsteine und schwarzen 
Schiefer der Cassianer (Bleiberger) Schichten vertreten. Das Vorkommen aller 
dieser Schichten ist durch die charakteristischen Versteinerungen derselben ausser
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Zweifel gesetzt. Herr L i p o i d  hat zahlreiche neue Fundorte derselben ange- 
troffen und ausgebeutet.

Die Werfener und Guttensteiner Schichten bilden ausgedehnte Zuge am 
nSrdlichen Fusse des Koschutta- und Seleniza-Gebirges, sind dagegen in dem ost- 
lichen Tbeile des Gebietes nur an einzelnen Puncten zu Tage gekommen. Im 
Waidischtbale, im Suehagraben und im Oswaldibau bei Schwarzenbach fflhren sie 
Gypslager. Die Hallstatter Kalke besitzen allenthalben in den Kalkalpen Sttdost- 
Karntens die grbsste Verbreitung und Macbtigkeit, wahrend die Cassianer (Blei- 
berger) Schichten, denselben uberall auflagernd, zunacbst den Dachsteinkalken 
auftreten und bier somit die hbcbsten Schichten der alpinen Trias bilden. Die 
Cassianer Schichten mit ihrem Petrefactenreichthum finden sich vorzugsweise im 
Obir- und Petzen-Gebirge und nbrdlich von Schwarzenbach verbreitet.

Herr F. F o e t t e r l e  legte die geologische Uebersichtskarte vonBelgien und 
den angranzenden Landertheilen von Herrn Andreas Du mo n t  vor, welche die
k. k. geologische Reichsanstalt durch das hohe k. k. Ministerium des Innern von 
der belgischen Regierung zum Geschenke erhalten hat. Die Karte stellt eine 
Reduction der grossen geologischen Karte von Belgien in 8 Blaltern von Herrn
A. Dumont ,  welche Herr Bergrath v. H a u e r  in der Sitzung vom 18. Janner 1853 
vorgelegt hat, vor; sie enthalt beinahe alle auf dieser angegebenen Details. Der 
Farbendruck, in der kaiserlichen Staatsdruckerei in Paris ausgefuhrt, ist von solch 
einer Vollkommenheit, wie sie bei geologischen Karten noch nicht dagewesen ist.

Herr F. F o e t t e r l e  legte einige Muster einer mit dem Namen „Wiener 
Marmor" bezeichneten kunstliohen Steinmasse vor, welche er der freundlichen 
Mittheilung des Erzeugers derselben, Herrn P. J. M u r m a n n ,  verdankt. Diese 
Steinmasse zeichnet sich durch ihre Festigkeit und Leichtigkeit, so wie dadurCh 
aus, dass sie weder durch Wasser noch Luft zersetzt und von Sauren nicht ange—̂  
griffen wird; auch die gewohnliche atmospharische Hitze und Kalte uben auf sie 
keinen Einlluss aus. Die Grundlage ihrer Mischung ist Schwefel; durch Beimen- 
gung verschiedener anderer Bestandtheile zu der geschmolzenen Masse lasst sich 
ein sehr verschiedenartiges Aussehen und auch die Herrichtung zu der verschie- 
denartigsten Verwendung erzielen. Da die Masse so fest ist, dass’sie einen schonen 
Schliff und Politur annimmt, so ist sie auch zur Darstellung von Luxus-Gegen- 
stSnden ver.wendbar. Es wurden Stucke von Zimmer- und Kuchenboden-PIatten, 
Schleif- und Wetzsteinen, Trottoir-Steine u. s. w. vorgezeigt. Da diese Masse 
von Feuchtigkeit nicht angegriffen wird, so durften sicli die Platten zur Verklei- 
dung in feuchten Wohnungen sehr eignen. Die Mogliehkeit des Gusses grosser 
Platten erweitert die Verwendbarkeit. In Paris'wird dieses Material bereits mit 
Erfolg vielseitig verwendet; der Preis, der in Paris dafur bezahit wird (nach der 
Mittheilung des Herrn F. J. Mu r man n  fur einen Quadrat-Meter [1444 Quadrat- 
Zoll] von 2 fl. 24 kr. bis 4 fl.), lasst erwarten, dass die Kosten sich auch hier 
nicht viel holier stellen wurden. Die Mogliehkeit der Isolirung der Telegraphen- 
drathe durch diese kunstliche Masse diirfte sie auch zu unterirdischenTelegraphen- 
Rohrenleitungen vorzfiglich tauglich machen.

Schliesslich gab Herr F. F o e t t e r l e  die betruhende Nachricht von dem am 
14. erfoigten Ableben des k. k. Steierdorfer Bergverwaltungs-Adjuncten Herrn 
Johann Kude r na t s ch ,  der inletztererZeit sich zur Erholungseinergeschwachten 

■^esundheit in Wien aufhielt, jedoch zuletzt einer langeren schmerziichen Krank- 
heit unterlag. Herr Johann Kud e r n a t s c h  hatte als Mitglied der k. k. geologischen 
Reichsanstalt von ihrer Entstehung an den lebhaftesten und erfolgreichsten Antheil 
an ihren Arteiten genommen. Im Jahre 1850 fiihrte er die Uebersichtsarbeiten 
an der osterreichisch -  steiermSrkischen Granze, im Jahre 1851 die Detail-
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Aufnahmen in der Gegend von Lunz tind im Jahre 1852 im Hausruckkreise und 
im Innviertel aus. Die hieriiber in den Jahrbiichern der Anstalt verofTentlicbten 
Bericbte zeigen die geistreiche AnlTassung der scbwierigen Verbaltnisse. Dock 
schon im Jabre 1852 binderte ibn eine schwere Krankheit, diedamals begonnene 
Aufgabe ganz zu Ende zu fiihren, und der in Folge dcssen gescbwachte Gesund- 
beitszustand zwang ibn, die zu anstrengende Bescbaftigung aufzugeben und seine 
friibere Stcllung als k. k. Bergverwaitungs-Adjunct zu Steierdorf im Banat wieder 
einzunebmen, wo er bis December 1855 verblieb, nacbdem er noch zuvor in der 
Gegend von Teplitz in Bohmen im AufTtrage des k. k. Ministeriums fiir Landes- 
cultur und Bergwesen, gemeinscbaftlieb mit dem k. k. Bergmeister Hr. F. Scbo t t ,  
sebr wicbtige und erfolgreiclie Untersuchungsarbeiten ausgefiibrt hatfe. Dock auch 
im Banat setzte er seine geologischen Studien fort, und gewiss gehoren die 
Resultate dieser letzferen zu den besten geologischen Arbeiten, die wir iiber ein- 
zelne Theile der Monarchic besitzen. Sein so friih erfolgter Tod ist nicht nur 
ein herber Verlust fur Alle, die ibn kannten, da er stets die allgemeinste Achtung 
genoss, sondern ist auch ein grosser Verlust fiir die Wissenschaft, die an ihm 
einen sebr eifrigen und geistreicben Forscher verliert.

Sitzung am 22. April 1856.
Herr Director Haidi  n g e r  legte das erste Heft des amtlicben Hauptwerkes 

vor: „Bericht iiber die allgemeine Agricultur- und Industrie-Ausstellung zu Paris 
im Jahre 1855 nach den Arbeiten und Materialien der osterreichischen Bericht- 
erstatter und Jury-Mitglieder im Auftrage des k. k.' Ministeriums fur Handel, 
Gewerbe und olfentliche Bauten" herausgegeben unter der Redaction von Karl 
Nob ack, welches die k. k. geologische Reichsanstalt dem hochverehrten Gencral- 

1 Bericbterstatter selbst verdankt. Es bezieht .sick, wie die in der Sitzung vom 
11. Marz erwahnte Schrift des k. k. Herrn Sectionsrathes Peter T u n n e r ,  auf 
die erste Classe, Robproducte des Mineralreiches, Bergbau, Huttenwesen, nur ist 
gerade, wie es von Herrn Dr. Freiherrn v. Reden  schon damals hervorgehoben 
wurde, bier ein Gesammtbericbt gegeben, zu welchem die speciellen Bericbte 
melirerer einzelner Bericbterstatter als Quellen dienten, bier die der Herren k. k. 
Sectionsrathe R i t t i n g e r  und T u n n e r ,  aber nicht ohne aus einem allgemeinen 
Gesicbtspuncte beiiiitzt und von dem Herrn Gcneral-Bericbterstatter prganzt zu 
werden. Herr Director H a i d i n g e r ,  indom er dem Herrn Hauptredacteur bier 
seine voile Anerkennung fiir den Geist der Darstellung sowobl als die grosse 
Reichhaltigkeit der einzelnen Angaben darbringt, wollte wie an jenem Orle nur 
desjenigen Abscbnittes besonders gedenken, welcher die ausgestellten geolo- 
giscben Karten betriITt. Schon der Eingang des Berichtes zeigt die liohe Aclitung, 
welcbe den Ergebnissen geologischer Forschungen gezolltwird: „Die ungeineine 
Wicbtigkeit allgemeiner wie specieller geologischer Karten sowobl fiir den Berg
bau, wie auch fiir andere Industriezweige, nanientlich fiir die Land- und Forst- 
wirthscbaft, findet immer melir Anerkennung, wovon besonders die grossartige 
Unterstiitzung zeugt, welcbe diesen Arbeiten von Seiten dor meistcn Staatsregie- 
rungen in neiierer Zeit gewahrt wird“. Eiitsprechend diesem Grundsatze sind den 
Leistungen fiir Frankreieh, Belgien, England, Preussen, Canada, Australien, auch 
unsere osterreichiscben Karten angereibt, die derk. k. geologischen Reichsanstalt, 
die von Herrn J. S c  he da und des geognostisch-montanistischen Vereines in 
Tirol, und dariiber in Kurze das Wichtigste mitgetheilt, so wie man gerne einen 
wissenschafttichen Bericht aufgefasst siebt. Auch der Herren v. H a u e r  und 
Fo e 11 e r 1 e „geoIogiscbe Uebersicht der Bergbaue der osterreichischenlMonarchie“, 
welcbe von dem k, k. Centralcomite in Wien in deutscher und franzosicher Sprache
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herausgegeben war, ist nicht vergessen. Sehr detn Zwecke eritsprechend hebt Herr 
No b a c k  die durch den Farbendruck erinoglichte Preisermassigung der geologi- 
schen Uebersichtskarte von Frankreich und des dadurch in fiinf Jahren erzielten 
Absatzes von mehr als 3000 Exemplaren hervor. Aber es gehort mehr als der 
blosse Farbendruck dazu, man muss auch die Yerkaufspreise der leichteren Er- 
zeugung entsprechend hinlanglich beschranken, wie diess bei jener Karte zu 
3 ‘/2 Francs in der That der Fall ist. Gerne wurde auch von Seite der k. k. geologi- 
schen Reichsanstalt zu einem derartigen Unternelimen fiir unser Oesterreich die 
Hand geboten werden. Sehr dankenswerth ist iibrigens auch dieBeigabe derVer- 
zeicbnisse der Mitglieder der Beurtheilungscommission und der Zuerkeniiungen 
des internationalen Preisgerichtes an bsterreiehische Aussteller und Mitarbeiter 
in der ersten Classe.

Herr Otto Freiherr v. Hi ngena i i  berichtete, als Ergebniss seiner im ver- 
flossenen Herbste unternommenen Excursionen, fiber die BeschalTenheit der Gesteine 
aus der nachsten Umgebung des bekanntcn Badeortes Luhatschowitz in Mahren, 
35/4 Meilen ostlieh von Hradisch gelegen, dessen Heilquellen ofter schon, in 
jfingster Zeit durch Herrn Dr. v. F e r s t l  beschrieben und analysirt wurden. Die 
vorherrschende Gesteinsart ist, wie bereits aus Herrn Albin H e i n r i c h ’s Angaben 
in „W o ln y ’s mahrischen Topograpliie“ und Herrn Fr. v. H a u e r’s Berichten 
im 4. Bande des Jahrbuches der k. k. geologischen Reichsanstalt Seite 193 
bekannt, der sogenannte Wiener oder Karpatben-Sandstein. Wichtig aber ist die 
eigcnthfimliche Veranderung, welche dieses Gestein an einigen Stellen dieser 
Gegend, und zwar meistens in der Nalie von Quellen, erlitten bat und wodurch 
es eine gewisse Harte und Festigkeit erlangt, welche fiir Bauzwecke manchen 
Vortheil bietet. Die aulTalleiidste und durch eineu Steinbruch am besten entblosste 
Localitat ist unmittelbar in der Niihe des Badeortes oberhalb des Louisen-Brunnens 
in etwa 702 Fuss Seehohe. Eben so zeigt die nacbste NShe des Bades auch um 
die anderen Brunnen bis auf eine ziemliche Enlfernung dieselbe Aenderung. 
Exemplare wurden der Versaminlung vorgelegt. Freiherr v. H i n g e n a u  verfoigte 
dieses Vorkommen eine kleine halbe Stunde nordlich vom Badehause bis 
gegen Poslowitz und U nter-L hota, doch beide genannten Orte fallen nicht 
mehr in das Gebiet der umgeanderten Sandsteine, sondern zeigen wieder den 
gewohnlichen Wiener Sandstein, der bei Poslowitz selbst plattenformige Felsen 
und schieferige blatlerige Zwischenschichten aufweist. Diese kommen Oberhaupt 
in den ziemlich haufigen Wasserrissen an Tag, welche jedoch den unveranderten 
Sandstein mehr durchfurchen als die verandertcn harteren Partien desselben. 
Nordwestlich von Poslowitz geht allmalig der Sandstein wieder in jenes veranderte 
Aussehen fiber und vcn Prodlisko bis Prowodow halt dieses an. Bei Prodlisko 
befindet sich eine Schwefelquelle und eine noch nicht analysirte aber anscheinend 
schwache Mineralquelle sprudelt bei Prowodoxy am Abhange Malenisko und gab 
durch ihre Wirkungen Anlass zu einer von den Bcwohnern der Umgebung haufig 
besuchten Wallfahrtskirche. Gegenuber dem Kirchenhfigel, nur durch ein schmales 
von Prowodow gegen Prodlisko sfidlich laufendes Thai getrennt, ist der weithin 
sichtbare T e u f e l s t e i n ,  ein Felsstfiek, das in abenteuerlicher Form aus einem 
bewachsenen Berge herausragt und aus einem grobkornigen ebenfalls veranderten, 
theflweise roth gefarbten Sandstein besteht und zahlreiche kleine Yertiefungen an 

-^er Aussenseite hat. Sfidlich vom Bade Luhatschowitz um Prezkowitz, Boikowitz, 
Ruditz herrscht unverfinderter Sandstein, von Wasserrissen gefurcht, und dort 
finden sich quch jene eigenthfimlichen Wulste, die schon lange im Wiener Sand
stein in Nieder-Oesterreich und Ungarn bekannt waren und Aehniichkeit mit 
Chelonier-Fahrten haben. Nordlich vom Bade sind sie seltcn.
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Herr Prof. E. Ho r n i g  gibt Nachricht iiber das Verfahren, dessen man sich 
in Nantes zur Controle des kunstlicben DungstolTes bedient. Nantes ist schon seit 
langerer Zeit einer der wiclitigsten Platze fur den Handel mit Dungstoflen, nament- 
iich mit Knochenkohle. Bei dem Umstande, dass haufige Yerfalschungen der 
Knochenkohle durch Torf vorkamen, wurde es wiinschenswerth, den Werth der 
Waare durch ein einfaches chemisches Verfahren zu priifen und den Verkauf der- 
selben unter die Aufsicht der blfentlichen Behorden zu stellen. Es wurde daher 
ein Departements-Laboratorium eingerichtet und von Herrn B o b i e r r e ,  dem 
Vorstande desselben, eine eigene sehr zweckmassige Methode eingefuhrt, welche 
die AusfQhrung von SOO bis 600 Dunger-Analysen jahrlich moglich macht und 
eine fiir den Zweck vollkommen hinreichende Bestimmung des Percentgehaltes 
an phosphorsaurem Kalk, Stickstoff und Ammoniak gibt. Jeder Verkaufer hat nun 
an der ThQre seines Magazins oder auf den einzelnen Haufen des Hungers, der 
aus den verschiedensten Theilen von Frankreich und selbst aus Hamburg, Amster
dam, Venedig, St. Petersburg, London in ganzen Schiffsladungen nach Nantes 
gebracht wird, eine Tafel aufzustecken, welche den Namen des Hungers und die 
Resultate der im Hepartements-Laboratorium unentgeltlich davon ausgefiihrten 
Analysen tragt. Burch diese Controle und das in Folge derselben steigende Ver- 
trauen der Landwirthe hat der Umsatz der Waare einen grossen Aufschwung 
genommen.

Herr Hr. J. Gr a i l i  ch theilt eine Methode mit, mit Hilfe der bekannten N eu- 
mann-Mi l l  e r ’schen Projection auch solche Krystalle zu bestimmen, welche sich 
der gewolmlichen vorliiulig allgemeinen Entwickelung der Combinations- und 
Zonenverhaltnisse durch Kleinheit und Yerzerrtheit. der Himensionen und rudi- 
mentaren Zustand der Fiachen und Kanten entziehen. Has ganze Verfahren beruht 
darauf, dass gleichzeitig mit der Messung die Zonenentwickelung durcbgefuhrt 
und aus dem durch Beobachtung also festgestellten Bilde erst die stereometrische 
Figur abgeleitet w ird; also umgekebrt, wie'beim gewohnlichen Verfahren. Auf 
diese Weise wurde eine Reihe von Salzen geraessen, die bei jeder anderen Be- 
stimmungsweise sehr erhebliche Schwierigkeiten boten; z. B. einige der von 
Herrn Karl Ritter v. Ha u e r  dargestellten vanadinsauren Praparate. Has Verfahren 
empfiehlt sich aber auch fur wohlausgebildete Krystalle, da hierbei von vornherein 
jede theoretisclie Ansicht fiber das Krystallsystem abgelehnt und bloss das that- 
sachliche des Zonenzusammenhanges aufgesucht wird; bei einiger Uebung liest 
man aus den M i l l e r - N e u m a n n ’schen Bildern besser als aus irgend einer 
parallelperkpectivischen Projection alle Verhaltnisse der Himensionen ab, und 
Berechnung und Anschauung finden gleichmassig bequeme und sichere Anhalts- 
punete. Herr Dr. G r a i l i c h  hat sich diese Methode eben im Verlaufe zablreicherer 
Messungen herausgebildet.

Herr M. V. Li poi d  legte a c h t  geologische Durchschnitte vor, welche der- 
selbe fiber das in den Jahren 1864 und 1866 bereiste Terrain von Ost-Karnten 
entworfen hatte. (Dieselben sind in diesem Hefte der Jahrbucher verolfentlicht.)

Herr Eduard S u e s s  berichtete fiber eine ihm zur Bestimmung anvertraute 
Sammlung von Versteinerungen aus den bayerischen Alpen, welche von Herrn 
Bergmeister C. W. GOmbel  in Miinchen, einem der thatigsten. und eifrigsten 
Durchforscher dieses Theiles des Alpengebietes, zur Vergleichung an Herrn Berg- 
rath Fr. V. H a u e r  eingesendet worden waren. Ha einige der erlangten Resultate 
auch ffir unsere Arbeiten nicht ohne Interesse sein dfirften, so tbeilteHerr S u e s s  
ein'Verzeichniss des Wesentlichsten mit.

1. Trias, a. Z u g s p i t z w a n d .  WeisseKalke, zumTheile „Riesen-Oolilhe“, 
urn den bezeichnenden Ausdruck des Herrn E s c h e r  zu gebrauchenj an dei|k
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Aussenfliiclien mit zahlreichen kleihen Fragmenten ausgewftterter Versteinerungen 
bedeckt, iihnlich wie an manchen Stellen zwischen Neuberg und Miirzsteg im 
noi'dlichen Steiermark.

Orthoceras sp., sehr klein.
Kleine Globosen in Menge, darunter vermutliiich Ammonites subumbilicatus.

• Natica pseudospirata ? Orb. ( sttbspirafa Miinst.), Monotis salinaria Schloth. 
sp. in zahlreichen Bruchstucken.

Ein nicht naher bestimmbarer, scharf gefalteter Brachiopode? und sehr viele 
Crinoidenreste, durehaus schlecht erhalten.

b. Gr a s eck .  Schwarzer Knollenkalk mit glanzenden, thonigen Ablosuiigs- 
flachen, etwa wie bei Bludenz in Vorarlberg, enthalt Halobia Lommeli Wissm. in 
ausserordentlich grossen Exeraplaren.

<!. W e t t e r s t e i n :  Schwarze, dunnblRtterige Schicfer, ganz den gleich- 
alten Schiefern von Bleiberg in Karnten iihnlich, umschliessen zahlreiche, 
glSnzende Exemplare der Halobia Lommeli.

2. Juraformation. U n t e r e r  Lias ,  K d s s e n e r  S c h i c h t e n .  Diese behalten 
durch ganz Bayern und bis nach Vorarlberg und wohl bis an's Stockhorn dieselbe 
Fauna und auch petrographisch denselben Charakter bei; selbst am Sud-Abhange 
der Alpen treten sie fast mit denselben Kennzeichen wieder auf. Die Sendung des 
Her rnGf lmbel  enthielt nur wenige Stucke aus dem Algau, und zwar Tereb. 
gregaria th. von Hindelang und T. gregaria und Spiriferina Munsteri Dav. vou 
der Palrnwand; ich ergreife jedoeh diese Gelegenheit, um'einige Worte fiber 
Terebratula gregaria, eine der haufigsten und verbreitetsten Versteinerungen 
dieser Schichten, zu sagen. Erst nachdem ich (im VII. Bande der Denkschriften 
der kais. Akademie) die Beschreibung dieser Art veroffentlicht hatte, fiel mir ein 
merkwfirdiges Kennzeichen auf, durch welches sich dieselbe leicht von ihren 
Verwandten in jflngeren Ablagerungen unterscheiden liisst. Es besteht diess in 
einer schmalen, deutlichen, mittelstandigen Langsfurche, welche sich auf dem 
Abgusse der grosscren Klappe auf der Hohe des mittleren, durch die Biplication 
erzeugten Sattels mit grosser Bestandigkeit zeigt. Die Aussenflache der Klappe- 
verrath diese Furche auf keinerlei Weise. Herr E s c h e r  v. d. L i n t h  in ZOrich 
hat die Gflte gehabt, mir eine bedeutende Anzahl- von Versteinerungen aus dem 
westlicheren Theile unserer Alpen mitzutheilen; ich habe mit Hilfe dieses Kenn- 
zeichens nun T. gregaria an alien folgenden Orten erkaniit:

Helenen-Thal und Siegenfeld bei Baden, Enzcsfeld, Umgebung von Piestiiig, 
Walleg, Mandlinger Wand, KRzberg bei Pernitz, sfidlich vom Frohberge bei 
Waidmannsfeld, Sfid-Abliang des Fadnerkogels bei Buchberg, Burger-Alpe bei 
Maria-Zeil, Schwarzeiibrunn im Schwarzenbachthale, Baukengraben (Steyer, sfid- 
sfidwestlich), Schobergraben bei Adneth, Kossen, Wossener Kienberg, Umgegend 
von Garmisch (Lahnewies-Graben u. s. w.); Palrnwand und Branderach im Algiiu, f 
Hornbach (fletterschwang), Kamm zwischen Rothenbrunn und dem Huttler Thale, 
Stallehr bei Bludenz, Scesa Plana, Wuhr bei Campocascbg (ob. Engadein), Sud- 
Ufer des Luganer See’s, im Tobei bei Bene unweit Porlezza, nordlich von Adrara 
San Rocco (Val Seriana).

O b e r e r  L i a s ,  H i e r l a t z e r  S c h i c h t e n .  Ausser den so gleicbfbrniig 
ausgebreiteten Ablagerungen, die wir eben erwahnt haben, gibt es auch andere, 
'Ji^lche durch ihr sparsames und ausserst zerstreutes Auftreten sich auszeichnen. 
Die hoheren Liasbildungen sind in der Regel durch rothe, ammonitenffihrende * 
Kalke (die Adjiether Schichten) von Wien bis an den Rhein hin vertreten, denen 
sich narnentlich gegert Westen bin lichtgraue Kalke, merst mit schonem musch- 
ligen Bruche, die sogenannten Fleckenmergel, beigesellen. An einigen Stellert >

K. k. geologische Reiohsanstalt. 7. Jahrgaog I8S6. II. 49
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jedoch, z. B. am Dachstein-Gebirge und am Grimming im Ennsthale lagern un- 
mittelbar auf dem Dacbstein-Kalke reine weisse, bin und winder aucb licbtroth 

•gefarbte Kalke, weicbe ausserordentlicb reicb an Versteinerungen des oberen Lias 
sind, insbesondere an Gas^eropoden und Bracbiopoden, weicbe in den Adnether 
Schicbten stets Seltenheiten sind. Es scbeinen in diesem Augenblicke nocb nicbt 
genug Oaten vorzuliegen, urn entscbeiden zu konnen, ob diese Kalke eine eigene 
Abtheilu’ng des Lias bilden, oder ob sie nur eine locale .4b3nderung der Adnetber 
Scbicbten seien. Vorlautig sind sie unter dem Namen der Hierlatzer Scbichten 
ausgescbieden worden; so viele Arten sie nun aucb mit den rothen Ammoniten- 
Kalken gemein baben mbgen, scbeint ihr Wiederauftaucben an mebreren Puncten 
Bayerns docb wieder fur ibre strengere Aussonderung zu sprecben. Die Stiicke; 
weicbe Herr Gi imbel  von Hindelang im AlgSu einsandte, stimmen in Bezug auf 
das Gestein, wie in Bezug auf die Petrefacten vollkommen mit den Yorkommnissen 
vom Hierlatz iiberein; es fanden sicb bier:

Avicula Sinemuriensis d'Orb., Terebratula punctata Sow., Terebratula 
Lycetti? Dav., Rhynchonella obtusifrons Sss.

Ein zweiles Vorkommen dieser Schicbten in Bayern iindet man in S eh l ag-  
in t we i t ,  neue Untersuchungen p. 539. Sie m(issen sorgfaltig von den sehr 8hn- 
lichen, aber jungeren Kalken von Vils, Windischgarsten u. s. w. unterschieden 
werden.

K r e i de f Or ma t i on .  Aus dieser hat Herr Gi imbel  nur zwei Stiicke von 
RadioUtes Neocomiensis d'Orb. aus weissgrauem Kalke, zwischen Andelsbuch und 
Bezau (Vorarlberg) eingeschickt. »

So viele Eigenthiimlichkeiten die Juraformation in den Alpen den ausser- 
alpinen Bildungen gegeniiber aucb bieten mag, so scbeinen sicb diese Eigen- 
ibiimlichkeiten docli fast im ganzen Bereiche der Alpen gleich zu bleiben. Uin so 
lehrreicber und fruchtbarer ist daher die unmittelba.re Vergleiehung entfernterer 
alpiner Vorkommnisse; indem man diese Suite des Herrn Gumbel  betrachtet, 
wciss man nicbt ob die Ausdauer mit welchcr sie gesammelt oder die Liberalitat 
mit der sie mitgetbeilt wurde, grossere Anerkennung verdienen.

Herr Johann J o k e l y  besprach die Lagerungsverhaltnisse des Egerer und 
zum Theil des Falkenau-Elbogner Tertiarbeckens in Bbhmen.

Das Egerland, ein flachhugeliges Gebiet, das im Mittel 1400 Fuss iiber dem 
Meere gelegen und von den benachbarten, stellenweise bis iiber 3000 Fuss an- 
steigenden, hbheren Gebirgszugen AVallformig begriinzt wird, besteht aus Absatzen 
cines grosseren Binnensees, welcher in der Neogenzeit die schon urspriinglich 
bier bestandene Gebirgsmulde iiberfluthet, so wie ahnliche 6ew§sser aucb die 
weiter ostlich liings der Eger bellndlicbe Depression ausfullten. Die aus Sand, 
Schotter, Thon, Schieferthon, quarzigen, meist eisenscbiissigen Sandsteinen und 

'CoBglomeraten bestebenden, von Perm Prof. Dr. A. E. R e u s s  in den Abhand- 
• lungen der k. k. geologischen Reichsanstalt aber bereits naher geschilderten 

Gebilde dieses, im Ganzen 3'3 Meilen langen und — 2 Meilen breiten Beckens
lagern darin muldenformig, indem die Scbichten von den Randern gcgen die Mitte 
desselben allerwarts, wenn aueh meist nur sanft, einfallen. Sandsteine und Con
glomerate bilden das liegend.ste Glied, woriiber die braunkoblenluhrenden Scbichten, 

* namentlicb die Scbieferthone folgen. Weiter nach oben erscbeinen CyprisscMefer 
.und Cyprismergel, mit Einlagerungen von mergeligem Kalkstein, und enthaltci: 
“nebstCypns angmtaReuss, nocb Fiscbreste, Insectentbeil.e, Siisswesserscbnecken 
und Pflanzenreste. Sie gehoren der oberen Abtheilung des Beckens an und bilden 
als Absatze mehr stagnirender Wasser gleichsam kleinere Mulden fdr sicb. Die 
griisste Verbreitung erlangen sie zwischen Franzensbad und Trebendorf, wo aucb
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zahlreiche Kalksteiiibriiche bestehen. — Abbaue anf Braunkohlen (Moorkohle oder 
Ligbit) sind.gegenwartig im Gange bei Konigsberg und bei Neiikirclien, wo iin 
„Stock“ •der unteren Abtbeilung des zweiten Flolzes noch voi* kurzer Zeit dei^ 
Melanchyra, ein breiinbarcs Erdharz, in 1/ 2— 1 Fuss miichfigen Nestern vorgc- 
kommen; ferner Ausriclitungsbaue bei Steinhof, Eger, Tannenberg und Rathsam. 
Ausser den in friiberen Zeiten an mehreren Orten langs den Randern des Reckens 
gewonnenen Braunkohlen faiiden sich'jiingst geringmSchtige FJotze noch weiter 
gegen das Innere desselben bei Klingen, Tipessenreuth, Lapitzfeld und Forba. — 
Als oberstes Glied erscheint, insbesondere im siidlichen Theile des Beckens, eine 
ziemlich machtige Ablagerung von mehr minder compactem Sand mit tlionigen 
Lagen, einschliessend 1 Fuss bis 1 Klafter machtige Mugeln und Flotze von 
Braunersenstein und thonigem Spharosiderit,' welche derzeit bei Konradsgrunj 
Gross- und Klein-SchuUiiber abg^aut werdcn. Zu dieser Abtheilung waren auch 
die pinstischen Thone zu rechnen, welche man bei Klingen, Wildstein und Neu- 
Kinsberg gewinnt. Ausser diosen Gebilden sind bier noch entschieden jungere 
Oder nach-tertiare Ablagerungen verbreitet, welche, aus Lehm mit mehr weniger 
Gerbllen und aus Sand oder Schotter bestchend, und die Gebange fast alter 
groSseren Thaler, wie des Eger-, Wondreb-, Fleissenthales u. a., stellenweise 
weit bis an die Hiigelrucken hinauf bedeckend, tbeils wahrend des raschenRiickzuges 
der Gewasser bei Entleerung dieses Beckens, theils erst spater wiihrend oder 
nach der Thalbildiing zum Absatze gelangten, und sonach iiltercn AUuvien, wenn 
nicht Diluvialgebilden selbst angehoren. —  Torfmoore, von 1 bis 12 Klafter 
Machtigkeit, iiberziehen fast allenthalben die Thalniederungen; darunter erlangen 
aber, namentlich in balneologischer Beziehung, eine besondere VVicbtigkeit die 
von den verschiedenartigsten Mineralsubstauzen impriignirten und von einer 
grossen Anzahl heilkraftiger Mineralquellen durchstromten Moore von Franzensbad 
und der Soos.

Nur durph einen ganz schmalen Glimmerschiefei'rilcken, zwischen Maria- 
Culm und Ufiter-Schossenreuth, vom Egerbecken geschieden, breitet sich ostlich 
davon in der thalformigen Einsenkung, zwischen dem Karlsbader und dem Erz
gebirge, des Falkenau-Elbogner, ebenfalls tertiiire Siisswassefbecken aus, 
wovon jedoch hier nur dessen westlicher Theil in Betraclit kommt. Die Gliederung 
dieses Beckens in eine jungere und relativ altere Abtheilung rechtfertigen sowohl 
die Lagerungsverhaltnisse beider, als auch ihre von einander einigermaassen ab- 
weichende petrographische Beschafl’enheit. Das altere oder untere Glied, mit 
steilerem Schichteneinfall, besteht zu unterst aus Quarzconglomeraten und pflanzen- 
fiihrendcn Sandsteinen, daruber aus einer Wechselfolge, hauptsachlicli von Sanden 
und pyritreichen Thonen, aus welchen an einigen Orten Alaun (Boden) und 
Sehwefelsaure ^Haberspirk, Davidsthal) erzeugt wird. Sie fuhren bis zu 16 Klafter 
machtige Flbtze einer zumeist ausgezeichneten Braunkohle (Glanzkohle), welche 
man ausser den letztgenannten Orten noch bei*Reiehenau, Littengrun und Lauter- 
bach abbaut. <— Die obere Abtheilung, der untereq hier gleichsam muldenformig 
eingelagert, zeigt eine flachere bis schwebende Scbichtenlage und sind fur sie 
bezeichnend dtinnblatterige Schieferthone, welche jenen des Egerbeckens vollig 

-analog sind, so wie iiberhaupt auch dieses ganze obere Glied mit den Gebilden des 
■ Egerbeckens, womit es einst zwischen Kbnigsberg und Maria-Culm auch iti Ver- 
' bindung gestanden, einer und derselben Bildungszeit, oder der naehbasaltischen 
Periode, angehort. — Braunkohlen, bis zu 7 Klafter mdchtig. jedoch von schlecb- 
terer fieschalTenbeit (^oorkohle, Lignit), sind auch hier entwickelt .und werden 

V* gegenwartfg gewonnen bei Falkenau, Lowenhof, Zwodau, Hasethach, Bukwa und 
<tsiidlich ifon Haberspirk. Bei dieser Abtheilung sind noch bemerkens^verth di^Erd-
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brandy zu Kaspis von den yerscbiedenartigsten Farben und zu Erdschlackcn ge- 
brannte Schieferthone, worunter dei* eine in der Gegend von Zieditz nnd Maicr- 
hofen, dor andere bei Haberspirk bcfindlich ist.

Herr Dr. Ferdinand H o c b s t e t t e r  bespricbt die geologiscben Yerballnisse 
bei Marieiibad in Bobmen. Im Thalkessel von Marienbad am siidlichen Fusse des 
Kaiserwaldes begegnen sich drei Gebirgsglieder, Gneiss, Hornblendegesteine und 
Granit. Gneiss tritt liauptsaeblich,westlicb* auf im Darnwald und Schneidrang, 
Hornblendegestein als Amphibolscbicfer, Amphibolit und Ekiogit und in zablreicben 
anderen Yarietateri, denen zum Theil besondere Namen gegeben wurden, wie 
„HameIicit“ von v. Klip s t e i n ,  siidlicb und dstlieh’am Homelikaberg und auf der 
Hohe des Miihlbei'gs, Granit ninimt die Mitte des Thalkcsseis ein zu beidei) Seitea 
des Schneidbaches (Miihlberg, Stembau und Jagerhausberg). Dieser Granit, ais 
siidliehster Auslaufer der grossen eruptiven Granitmasse des Kaiserwaldes, hat 
bei Marienbad ebenso wie im ganzen Karlsbader Gebirge liings seiner Begranzung 
mit krystallinisehen Schiefern storend eingewirkt auf die Lagerungsverhaltnisse 
dieser Schiefer, die er theils in Bruehstucken eingeSchlossen, enthalt, tbeils in 
grosse lose Scbollen zertrummert an seiner Oberflache tr3gt. Daraus erklaren 
sich die verwirrten Verhaltnisse hauptsachlich nordlieh von Marienbad an den 
Gehangen des Kaiserwaldes, die friiheren Beobachtern z^ den yerscbiedenartigsten 
Erklarungen und Aulfassungen Yeranlassung gegeben. ' So ist die Serpentinmasse 
des Filzhubels nichts anderes als ein durch die Graniteruption von dem maclitigen 
Serpentingebirge zwischen Einsiedel und Sangerberg. losgerissenes Stuck, ganz 
ebenso wie die einzelnen Serpentinkuppen auf dem Plateau des Gebirges zwiscbep 
Sangerberg, Neudorf und Lauterbach. Diese Serpentin-Felsmassen liegen l o s e  
a l s  a b g e r i s s e n e  T h e i l e  jenes iniichtigen primitiven Serpentinlagers auf deni 
Granitplateau, und sind keineswegs wie Leopold v. Buch annahm, selbststandige 
eruptive Massen auf der Granze von Granit und Schiefer bervorgebrochen. Unter- 
geordnet treten im porphyrartigen Granit bei Marienbad zablreicbe Gange klein- 
und grosskornigen Granits auf, so wie Quarz und Hornsteingange mit Rotbeisen- 
stein und Mangaiierzen (beim JRgerbaus), die jedocb in keinerlei Beziehung zu 
den Mineralquellen steben. ^

S itin g  am 30. April 1856.
Herr Bergratb Franz V. H a u e r  gab einen allgemeineu Bericbt iiber die 

Resultate einer Untersucbungsreise, die er in Gesellscbaft des Herrn Ritter von 
Z e p b a r o v i c b  im Monate April nach der Roman-Banater MiiitUrgranze unter- 
nonimen hatte. Yeranlasst wurde die Reise durch einen Bericbt des k. k. Majors 
in der Armee Herrn W a n i e k  iiber neue Funde von Eisenerzen und Koblcn in 
der bezeichneten Gegend, die von solcher Wichtigkeit schienen, dass die k- k» 
geologische Reichsanstalt, mit Gertchmigung des hoben k. k. Ministeriums des 
Iniieru, die vorliiufige Uiitersucbung der Gegend anordnete.

Die Reisenden begaben sich von Basiasch an der Donau uber Oravitza, Dog» 
nacska nach Karansebes, besucbten die schonen, den Herren Hof f mann  geha-\ 
rigen Montanwerke in Ruszberg und untersuchten dann, auf das Kraftigste unter.» 
stiitzt durch die Anordnungen, welche der k. k. Oberst Herr We y ma n n  getroffen 
hatte, und begleitet von Herrn W a n i e k  selbst die von demselben entdeckten„ 
Fundpuncte von Brzen und Kohlen entlang der Strasse, die von Karansebes naeh > 
Mohadia fiihrt. , *

' Durch das Yorkommen reicber Eisensteine ist namentlich die Gmgegend von^ 
lllova sddbstlich von Karansebes und die von Armenisch sii(]beh von Karansebes *
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ausgezeichnet. Am 'erstercn Orte finden sich Rotheisenstelne mit einem Gehalte 
bis ubcr 50 pCt. Eisen in jungerem Kalksteinc, der dem Gneiss aufgelagert ist, 
und nach einzelnen Findiingen zu urtheilen auch im Gneiss setbst, am Ictztereih 
zeigen* sich schone Magneteisensteine iagerformig eingeschlossen in Glimmer- 
schiefer und Hornblendeschiefei’, die von machtigen Pegmatitgiingen durchsetzt 
werden. Eine andere sehr maclitige Masse eines in den reicheren Stiicken eben- 
falls bis 50 pCt. haltenden Eisensteines- findet sich bei Globureu nSrdlich von 
Mehadia. Sie bildet ein Lager von 4 bis 5 Klafter Machtigkeit, das am steilen 
Abhange des Gebirges von der Sohle des Thales bis auf die Hohe binauf zu Tage 
geht. Alle diese und noch viele andere Fundpuncte sind bisher nur am Ausge- 
henden bekannt und noch nicht durcb bergmanniscbe Arbeiten aufgeschlossen. 
Bevor es mogUch ware, an eine wirkliche Etablirung von Eisenwerken zu denken^ 
mussten ScliQrfungs- und Aufschliessungsarbeiten eingeleitet werden, denen man 
aber allerdings einen gilnstigen Erfolg mit aller Wahrscheinlichkeit in Aussicbt 
steilen kbnnte. Sie erscheinen fiir Uiiternebmungsiustige urn so einladender, wenn 
man bedenkt, dass der Roman-Banater Granz-Regimentsbezirk gegen 360,000 
Joch Waldungen enthalt, die bisher zum grbssten Tbeile vollig unbenutzt sind, 
und dass z. B. die Lagerstatte von Globureu kaum eine Stunde von der trefflichen 
Hanptstrasse und nur etwa 3 bis 4 Meilen von der Donau entfern't ist.

Was die Ablagerungen von fossilem Brennstoff.betrifft, so ist auch damit das 
Land reichlicb gesegnet. Die Tertiarablagerungen, die eine Bucbt von Norden 
herein bis in die Gegend des Teregovaer Schliissels machen, und die fiberdiess 
grosse Becken 'im Almasch-Thale und nordlich von Mehadia bis Teregova zu 
biiden, enthalten an zahlreichen Puncten machfige FIdtze von Lignit- und Braun- 
kohlen, die freMich im gegenwartigen Augenblicke noch keine Verwendung zu- 
lassen, gewiss aber einen grossen Schatz fiir eine spUtere Zukunft biiden. Auf die 
Braunkohle von Mehadia hat Herr Major Wa n iek  einen Bau zu eroffnen begonnen, 
und bei-eits eine kleine Quantitat derselben zu Versuchen iiber ibre Verwendbai- 
keit zur Heizung der Dampfboote naeh Orsowa gesendet.

Einer alteren Formation gehoren die Schwarzkohlen an, die bei Ruszberg 
von den Herren Hof f mann  abgebaut und bei dem Betriebe der Puddlingswerke 
verwendet werden. Sie liegen in einem Saudsteine, der von zahlreichen Porpbyr- 
Eruptionen durchbrochen wird und der, wie sich aus einigen Pttanzenresten ergibt, 
die er enthalt, der Kreideformation angehort. Namentlich enthalt er Reste von 
Pandaneen, ganz ahnlieh jenen, welche von Herrn Prof. Dr. v. E t t i n g s h a u s e n  
in den die Kohle begleitenden Mergelschiefern der Gosauformation in der neuen 
Welt bei Wiener-Neustadt nacligewiesen wurden.

Wohl das wichtigste Gebilde aber fiir die Schiirfungen nach alterer Schwarz- 
kohle ist der Zug von Sandsteinen und Schiefern, der von Bersaszka an der Donau 
in nordbstlicher Richtung iiber Mehadia bis in das Fbnischthal bstlich von Arme- 
nisch fortsetzt. Bei Bersaszka wird in diesenf Zuge auf Kohlen gebaut. Nord- 
westlich Von Orsowa wurden dariri nach glaubwiirdigen Nachrichten an mehreren 
Steilen Kohlen gefunden; im Fdnischthal selbst endlicb zeigt sich der Ausbiss 
eines etwa einen Fuss milchtigen Flotzes einer-festen anthrazitabniichen Schwarz- 
kohle.

• Herr D* S t u r  legte die Karte vor, die er nach den Aufnahmen der k. k. 
geologischen Reichsanstalt entworfen hat und die unter dem Titel: Geolo-  
'g is c h e  O e b e r s i c h t ^ k a r t e  d e r  n e o g e n - t e r t i S r e n ,  Di l uvi a l -  und All u- 
v i a l - A b l a g e r u n g e n  im G e b i e t e  d e r  n o r d o s t l i c h e n  Al pen ,  mit 
farbendruck von R e i f e n s t e i n  und Ros ch ,  bei A r t a r i a  et Comp, in Wien im 

^p ril 1856 erschien. * '* ' * m
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Die Rarle gibt eiiTe genaiie Uebersicht der jungeren Ablagerungen im Gebiete 
der nordbstlichen Alpen. Im tertiaren Terrain sind der Leitbakalk und die Siiss- 
wasser-Bildutigeii, ferner die Lignite und eigenfliche Braunkohlen besonders aus- 
gescliieden; im Diluvium ist das Terrfissen-Diluvium, der Loss, die errsrtischen 
BlScke und die Moranen ersichtlicb gemachf. Ueberdiess sind die Schicbten- 
stbrungen der tertiaren Gebilde und die bekannt gewordenen nacb-tertiaren Spalten 
eingezeiehnet.

Die Karte wurde einer Abhandliing zu Grunde gelegt, die nnter dem Titel: 
U e b e r  d i e  A b l a g e r u n g e n  d e s  NeogUn,  Di l uv i um u n d  Al luvium im 
Ge b i e t e  d e r  n o r d o s t l i c h e n  A{pen und i h r e r  U m g e b u n g ,  in den Sit- 
zungsberichten der kaiserlichen Akaoemie der Wissenschaften (Bd. XVI, S. 477) 
erschienen ist.

Im ersten Theile dieser Abhandlung hat Herr D. S t u r  eine Zusammen- 
stellung der bekannt gewordenen Beobacbtungon fiber die Voikommnisse der 
Ablagerungen der nordostlichen Alpen gegeben. Theils bei dieser Zusammen- 
stellung, theils bei seinen Begehungen der Alpen, haben die merkwurdigen, hochst 
aulTallenden Verhaltnisse, unter welchen die hieher''geh6rigen Ablagerungen vor- 
kommen, seine Aufmerksamkeit auf sicb gezogen und er versuchte es, wie vor 
ihm A. V. MorTot ,  diese sich so haufig scbeinbar widersprechenden ErscKei- 
nungen auf dem Wege der Theorie an einander zu reihen und ihre Entstehungs- 
weise anzugeben und zu erklaren.

Die Resultate dieser Untersuschungen sind nun folgende:
1. Dass naeh der Ablagerung der eocenen Gebilde eine Erhebung der Alpen 

erfolgt sei, die von grossartigen mechanischen Schichtenstilrnngen und der Bildung 
der Quertbiiler der Alpen begleitet war.

2. Dass naeh der Ablagerung des Tegels eine erste Senkung, nach der 
Ablagerung des Sandes eine zweite mit bedoutender Senkung der Alpen 
erfolgt sei.

3. Dass endlich nach der Ablagerung des Schottfers der Alpen und der Ebene 
eine zweite grossartige Hebung der Alpen stattfand, die im Gegensatze zu der 
ersten weniger tumtiltuai-isch vor sich gegangen war.

Die ,4blagerungen des Tegels, des Sandes, des Schotters und die diesen 
. entsprechenden Ablagerungen im Inneren der Alpen, ferner die Ablagerungen des 
Diluviums ausser und in den Alpen, .sind als die Folgen dieser Niveau-Ver3nde- 

' rungen der Alpen und des sie umgebenden tertiaren Meeres zu betracbten.
Die zwei nach einander erfolgten Erhebungen der Alpen konnen durchaus 

‘nicht identificirt werden. Denn wenn auch die Anfriebtung der Schiehten der 
Schweizer Molasse zu einladend 1st anzunebmen, dass die grossartigen mechani
schen Schichtenstorungen der Alpen (lacherformige Schichtenstelhmg) gleich- 
zeitig scien mit der Aufrichtung dieser Molasse, dass also nur Eine grosse nach- 
tertiare Erhebung der Alpen stattgefunden hatte, so widersprechen dieser Annahme 

"vollkommen die Verhaltnisse, unter welchen die Ablagerungen des Neogen in 
unserem Gebiete der nordSstlichen Alpen vorkommen. Wir haben auch hi6r 

^  die facherformige Schichtenstelhmg, auch bier iiberlagert der Gliramerschiefer 
den Alpenkalk (den Lias bei Lienz), auch hier fallt der Wiener Sandstein durch
aus nach Sod, den Alpenkalk scheinbar unterteufend, auch hier fallen die Nhm- 
muliten-Sandsteine, unter den Hippuritenkalk und doch sind die, an diese Gebilde 
unmittelbar stossenden Ablagerungen des Neogen ganz horizontal gelagert, also 
nicht gestort, und die einzelnen bin und wieder vorkommenden sch.wachen Auf- 

■ jichtungen der Neogenschichten konnen nicht mit den grossartigen, beinahe aus- 
“̂ ahmslosen Schichtenstoruqgen der alteren Gebilde identificirt werden.-
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Went! man andererseits. von, den wertigen auffallenden Schichtenstorungen 
und verticalen Dislocationen der neogenen Gebilde im Osten’diirch das Lavantthal, 
Drauthal und Ennstlial naeh West fortschreitet und Schritt fiir Schritt beobacliteiu 
kann,*wie sowohl die Schicbtenstbrungeii als auch die verticalen Dislocationen 
der neogenen Gebilde «m so melir wachsen und an Bedeutung gewinnen, je  melir 
man sicli dem Westen nahert, so wird man zu der Annahme gefiihrt, dass dieselbe 
zweite Hebung der Alpen, die in unserem Gebiete im Osten nur sehr unbedeu-. 
tende, im Westen viel bedeutendere Stbrungen der Niveauverhaltnisse der 
Alpen erzeugt batten, ausserhalb unseres Terrains noeh weiter im Westen gross- 
artige Folgen nacti sich ziehen konnte, —  so dass man die zweite von Herrn
D. S t u r  angenommene nach-tertiare Erbebung der Alpen mit der Aufricbtung der 
Schicbten der Scb\yeizer Molasse zu identlficiren geneigt ware.

Obwobl nun fiir die zwei Erhebungen der Alpen grossere Beweggrunde 
sprecben als fur die zwei dazwiscben fallenden Senkungen, die wegen der vielen, 
durcb die zwei Erhebungen erzeugten Storungen der Niveau-Verbaltnisse viel 
schwieriger nacbzuweisen sind, so wird die.Annabme derselben um so mehr wahr-* 
scheinlicher, als ahnliche Schwankungen der Erdkruste auch an anderen Orteir, 
namentlich in Amerika (nach brieflichen Mittheilungen des Herrn Dana an den 
Herrn k. k. Sectionsratb W. Ha i d i n g e r )  naohgewiesen sind.

Herr D. S t u r  suchte ferner durcb diese Untersuchungen deutlichere Umrisse 
und Vorstellungea von dem Wachsthume der Form und Ausdehnung des Alpen- 
Continentes zu erzielen, und ein Bild von den Zustanden der Alpen in der neogen- 
tertiaren und Diluvial-Epoche zu bekommen.

Jegenauer und derNatur entsprechender dieVorstellungen von.den friiheren 
Zustanden der Alpen sind, desto grosser und unabselibarer ist der daraus zu 
ziefaende Nutzen fur die Pflanzengeographie und die Entwickelungsgeschichte der 
Pflanzenwelt der Alpen iiberhaupt. Einen Versuch dieser Art babe Herr S t u r  
in seiner Abbandlung: Ue b e r  den E i n f l u s s  des  Bodens  a u f  di e  Ve r t he i -  
f u n g  d e r  P f l a n z e n  — die in den Sitzungsberichten der kaiserlicben Akadernie 
der Wissenschaften eben erscbeint, niedergelegt.

Abgesehen von alien diesen tbeoretischen Betrachtungen stellt Herrn S ta r ’s 
Karte ndbst dem, dass sie als eine bequeme und vorziigliche Reiseka'rte gebraucht 
werden kann, eine genaue geologiscbe Uebersichtskarte der jiingeren Ablage- 
rungen vor. ' i

Herr Fr. F o e t t e r l e  macbte eine Mittheilung iiber die Steinkoblenablage- 
rungen bei Jaworznb im Grossherzogtbume Krakau, welche er vor Kurzem kennen 
zu lemen Gelegenheit hatfe. In diesem zwischen Galizien, Preussisch-Scblesien 
und Russisch-Polen gelegenen westlichsten Theile des Krakauer Gebietes bildet 
die Steinkohlenformation die tiefste bekannte Formation; in der Ebene ist sie 
uberall oft nur mit mehrere Klafler macbtigem Flugsand bedeckt, wabrend die
selbe auf den erhobfen Puncten von MuschelkSlk und Muschelkalkdoloinit bedeckt 
wird, welclie letztere glcichsam Inseln in dem weiten Sandmcere bilden; sie sind 
durcb die Einlagerungen von Galmei und Brauneisenstein vielscitig aufgeschlossen. 
Die Steinkohlenformation bier ist mit der im benachbarten Preussisch-Scblesien^ 
bekanntcn zablreiche Kohlenflotze einscbliessenden in unmittelbarer Verbindung 
und nimmt einen bis jetzt bekannten Flachenraum von mehr als 10 Quadratmeilen 
ein. Sie bestebt aus Scbieferthon und Sandstein, in denen iiberall zablreiche meist 
abbauwurdige Steinkoblenflotze theils aufgeschlossen, tbeils erschtirft warden. 
Bloss ztvischen Dombrowa und Jaworzno auf einerBreite von etwa 4000Klaflern 
sind bei'eitS mehr als 14 Flotze von 2*/2 Fuss bis fiber 3 Klafter Miichtigkeit be- 
kannt. Die Lagerung derselben,ist uberall eine selir regelm^sige; sie streicheu
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gegen Nordost und verflachen siiddstiicli unter einem Winkel von 6 bis 10 Grad. 
In Niedzielisko bant das Aerar auf vier rerscbiedenen Fiotzon mil einer Machtigkeit 

cron 80 bis 120Zoll, und einer Gcsammt-Miichtigkeit von 5 Klafter und lYs Fuss. 
Die einzelnen FIdtze sind durch taube Zwischenmktel von 6 bis 11 Klafter von 
einander getrennt. Bei Jaworzno sind durch Bergbau 7 verschiedene Flotze von 
40 bis 240 Zoll Machtigkeit und einer Gcsammt-Machtigkeit von 10 Klafteiv 
6 Fuss bekannt. Die grosste Entfernung zweier Flotze von einander betragt bier 
bei 20 Klafter. Eine eben in der Ausfuhrung begriffene Eisenbahn verbindet 
Jaworzno und Niedzielisko mit der Hauptbahn bei Szczakowa. Ein eben so grosser 
Kohlenreichthum mag an den bis jelzt noch unautgeschlossenen Puncten dieses 
Terrains vorhanden sein, und es ist jetzt schon an der ungerhein grossen Wich- 
tigkeit dieses Terrains sowohl fiir die galizisclien wic ftir daran anstossende Eisen- 
bahnlinien nicht zu zweifeln.

Herr F. F d e t t e r l e  legte die nunmehr von der k. k. geologischen Reichs- 
anstalt vollendete geologische Karte des Herzogtliums Kariiten in dem Maassstabe 
von 2000 Klafter auf einen Zoll zur Ansicht vor. Die gauze Karte besteht aus 
14 Blatfern der k. k. Generalstabs-Karte des Konigreiches Illyrien, nach den Detail- 
aufnahmen der Anstalt coiorirt, an welchen sich die Herren M. V. L i p o i d ,  
F. F o e t t e r l e ,  D. S t u r  und Dr. K. P e t e r s  in dCn Jabren 1834 und 1855 
betheiligten. Es sind auf derselben 36 verschiedene Gesteinsarten nach der 
bisher an der Anstalt ublichen Formationseintheiinng unterscbieden.

Von den im Laufe des Monates April theils im Tausche, theils als Ge- 
schenke eingegangenen Druckschriften, welche vorgezeigt warden, hob Herr F. 
F o e t t e r l e  hervor die „geognostische Uebersichtskarte von Deutschland, der 
Schweiz und den angranzenden Landertheilen“ , zusammengestellt und bearbeitet 
von Heinrich Bach,  herausgegeben in Justus P e r t h e s  geographischer Anstalt 
in Gotha. Diese sowohl in technischer wie in wissensehaftlicher Beziehung gewiss* 
so meisterhaft gelungene Karte, auf der wir auch die neueren Resultate geolo-“ 
gischer Forschungen in Oesterreich in einer sehr gelungenen Combination wieder-  ̂
linden, wurde bereits fruher schon einerVersammlung der hiesigen geographischen 
Gesellschaft von Herrn Bergrath v. H a u e r  so wie in der „Wiener Zeitung“ vom 
29. Marz 1. J. auf das Ausfiihrlichste.und Anerkennendste besprochen. Sie besteht’ 
aus OBlattern und zeigt 64 verschiedene Gesteinsarten an. —Vom mittelrheinischen 
geologischen Vereine wurde die von dcmselben vor Kurzem herausgegebene 
Section Giessen der geologischen Specialkarte des Grossherzogthums Hessen im 
Maasse von ‘/soooo eingesendet; dieselbe ist von dem leider seitdem verstorbenen 
Professor Dr. E. D i e f f e n b a e h  bearbeitet ujid schliesst sich in der trelflichen 
Ausfuhrung an die friiheren ausgezeiclineten Arbeiten des Verfassers auf dem 
Felde der Geologic an.

Das von den Brildern Herren Dr. Guido und Dr. Fridolin S a n d b e r g e r  zu 
Wie.sbaden schon seit laogerer Zeit*herausgegebene W erk: „die Versteinerungen 
des rhcinischen Schichtensystemes in Nassau* hat nun durch die Verolfentlichung 
der letzten Abthcilung des Textes, in einem Quartbandc, der vorgelegt wurde, 
eine Vollendung erreicht. Die Anerkennung, die diesem Werke durch die V'er- 
eihung des disponiblen Betrages aus der W ollaston-Stiftung an die Herren Ver- 
fasser von der geologischen Gesellschaft in London zu Theil wurde, bezeugt zur 
Genfige diehiedui’ch fiir die Wissenschaft gewonnenenausgezeichneten Leistungen. 
—t Von Herrn E d.-Suess erhielt die Anstalt das erst vor Kurzem bei C. G e r o l d  
erschjenene Werk: „CIassification der Brachiopoden von 'Tlwmas Davi dson* ,  
unter Mitwirkung des Verfassers und mehrerer anderer Freunde deustch bear
beitet und mit einigep neuen Zusatzen versehen von Ed. S u e s s ,  mit 5 lithogra-
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pliirten Tafeln und 61 in den Text gedruckten Figuren. Die wiclitigen ResuUate, 
wissenschaftlicher Forscliuitg, weiche in der englischen Herausgabe des WerkeSf 
„Ciassification der Brachiopoden von Thomas D a v i d s o n "  niedergelegt sind,i^ 
maclitep eine deutsche Bearbcitung desselben sebr wiinschenswerth, der sich Herr 
Ed. S u e s s ,  durch seine Studien und Leistungen in dieser Abtheiluilg hiezu am. 
'pieisten befabigt, mit besonderem Erfolge unterzog. Zalilreiehe ncuere meist 
von ilim selbst gemachte Beobachtungen, zUm Theil an Material aus unseren eigenen 
Arbeiten in Oesterreich, sind dhrin aufgenommen und verleiben dem Werke eine 
noch grossere Bedcutung.

Herr Fr. F oette rle -ze ig te  ferner einige Muster von Steinkoble vor, weiche 
der Vorstand des k. k. Bei'gamtes zu Ostrau, k. k. Bergrath Herr F i d l e r ,  an die 
k. k. geologisehe Reiehsanstalt eingesendet hatte. Die Kohleninuster zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie zahlreiche Drusenraume zeigen, deren Wande mit aus- 
krystallisirtem Kalkspathe beklcidet sind.

SchliessHch theilte Herr Fr. F o e t t e r l e  den von dem k. k. Ministerium des 
lunern genehmigten Rian mit, nach welchem im Jjaufe dieses Sommers die Auf-« 
nahmsarbeiten der k. k. geologischen Reiehsanstalt ausgefukrt werden.

Im Aiischlusse an die vorjahrigen Aufnahmen wird im nordwestlichen Bohmeu 
das Gebiet der Generalstabs-Karten Nr. 6 Umgebung vou Saaz und Nr. 7 Umge- 
bung von Leitmeritz mit einem Flachenrauine von nahe 75 Quadrat-Meilen zur 
Aufnahme gelangen und von Herrn Dr. H o c l i s t e t t e r  als Chef-Geologen und 
Herre J. J o k e l y  als Hilfsgeologen ausgefiihrt werden. In sudlicher Richtung in 
den Siidalpen schliesst sich an die vorjahrige Aufnahme in Kiirriten das Gebiet 
des Isonzo in Istrien und der Save in Krain 'an, welches bis an das Wippachthal, 
bis Adelsberg, langs dem Laibach- und dem Savefluss bis an die steiermarkische' 
GrSnze Von den Herren M.,V. L i p o i d  als Cbef-Geologen und D. S t u r  als Hilfs- 
geolbgen ausgefuhrt wird.
, ; Analog den bei Beginn der Untersuchungen von der k. k. geologischen Reichs- 

rahstalt ausgefiihrten Arbeiten zur allgemeinen Orientirung in den nordostlichen 
.^Alpen begeben sich die Herren Fr. v. Ha u e r  und Fr. F o e t t e r l e  nach der Lom- 

bardie und Venedig., ' . . .
( Durch einen Theil des Sommers begleitet ersteren Herr V. y* Z e p h a r o -  
vich,  letzteren Herr Heinrich W o l f  als Hilfsgeologe.

Abgesondert vort'diesen Arbeiten erschien es wflnschenswerth, geologisehe 
Detail-Aufnahmsarbeiten auch in Ungarn zu beginnen; und Herr Dr. K. P e t e r s ,  
gegenwartig Professbr der Mineralogie an der Pesther Universitiit, wil’d die Auf- • 
nahme des zwisehen Ofen, Gran und dem Plaltensee gelegenen •Gebirges fiir die 
k. k. geologisehe Reiehsanstalt ausfuhren.

Herr F o e t t e r l e  sprach nunim Namen des Herrn Directors W. H aid!  nge r  
sam'mtiichen hochverehrten Herren seinen Dank aus, die durch ihre Thetlnalime 
Oder Mitwirkung bei den Sitzungen ihr Interesse fiir die Arbeiten der Anstalt an, 
den Tag legten, und zeigte an, dass die Sitzungen nunmehr fur den kommenden 
Sommer abgeschlossen sind und am 11. November 1. J. wieder beginnen werden.

IT **• greolog;i<eh<» Beiehsanatalt. 7. Jalir^aog 1856. li.
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* V e r z e ie h n is s  d e r  V e r S n d e r u n g e n  im  P e r s o n a l s t a n d e  d e r  k .  k .

M o n ta n -B e h O rd e n .
Vom 1. April bis 30. Junl 1856.

Aaszelchnnngen.

, , Karl K u c z k i e w i c z ,  Salinen-Berg-Inspections-Adjunct zu Wieliczka, erhielt
* yon Sr. k. k. Apostolischen MajestSt das goldene Verdienstkreuz fiir sein auf- 

opferndes Einwirken zur Bewaitigung des Grubenbrandes in Bochnia.
Karl Gus s mann ,  Oberbergamts-Assessor bei derBerg- und Forst-Direction 

in Gratz, und •
Karl V. O tt, Assessor bei der Berg-Direction zu Oravitza, bei ibrer Verset- 

eung in den Ruhest^nd erhielten den Xitel eines Bergrathes.

M i t t e l s t  E r l a s s e s  des  k. k. F i n a n z - M i n i s t e r i u m s :
Alois B o u t h i l l i e r ,  Actuar des Bezirksanites in Hall, zum prov. Berg-Com

missar II. Classe in Bletberg.
Adolph K o p e t z k y ,  Markscbeider der Berghauptmannschaft in Kommotau, 

zum prov. Berg-Commissar II. Classe in Mies.
Franz Wi n h ofe r, Bcrghauptmannschafts-Praktikant beim Finanz-Ministeriura, 

zum prov. Markscbeider bei der Bergbauptmannscbafl in Kommotau.
Franz F r e n d l  v. K o n i g s h u l d e n ,  Markscbeider bei der prov. Berghaupt- 

-mannschaft in Zalatbna und Beisitzerder bestehenden siebenburgischen Provinzial- 
Berggerichte, zum 1. Berg-Commissar daselbst. ,

Eduard 0  r t b m a y e r, Markscbeider des Bergamtes in Dognacska, zum 2. Berg- 
Commissar in Vorbspatak.

Franz v. Ko l o s v a r y ,  1. Adjunct des Bergamtes in Steyerdorf, zum Mark-^ 
scbeider in Zalatbna.

Michael W e n e t s c k e k ,  stipend. Bergwesens-Candidat, zum k. k. Berg^^ 
Praktikanten. >

Gottfried Freiherr v. S t e r n b a c h ,  Bergpraktikant bei der k. k. Berg- und̂  
Salinen-Direction in Hall, zum einstweiligen Scliichtenmeister beim k. k. Berg- 

'  bnd Hiittenamte zu Brixlegg.
Julius Ritter v. Hauer ,  k. k. Bergpraktikant beimOberverwesamteMariazell, 

zur Dienstleistung beim k. k. Finanz-Ministerium.
Eduard Hofovsky ,  k. k. Bergpraktikant beim Bergamte Mahyisch-Ostrau, 

zur Dienstleistung beim k. k. Oberverwesamte Mariazell.
Gustav W e brie,  Berghauptmannscbaflts-Praktikant in Wiener-Neustadt, zur 

Dienstleistung beim k. k. Finanz-Ministerium.
Joseph Ve r e s ,  slip. Bergwesens-Candidat bei der Abrudbdnyaer k. k. Berg- 

^Verwaltung, zum k. k. Bergwesenspraktikanten. . <
Leonbart R e i n h a r t ,  absolv. Techniker, zum prov. Assistent^;.der Civil- 

•baukunde und des Zeichnungs-Unterrichtes an der k. k. Berg- und Forst-Akademie 
in Schemnitz. ^

I Franz Sp a t ,  stip. ord. Bergzogling, zur Dienstleistung bei der Meersaline zu 
Stagno.

Rudolph Mehes ,  Bergpraktikant, zum Assistenten fdr Chemie und Hiitten- 
kunde bei der Forst7 und Berg-Akademie in Schemnitz. - ^
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Heinrich W u n d e r l i e h ,  Schicbtiheister in Weywanbw, zum 3. Bergge^* 
schwornen bei detn Bergamte in Pribram.

Joseph Alb i n s k i ,  Gruben- und Baurechnungsfiibrer bei der Salinen-Berg-* 
Verwaltung zu Bochnia, zum Scbicbtenmeister in Wieliczka.

Anton Ha u c h ,  prov. Professor an der Berg- und Forst-Akademie in , ,  
Schemnitz, zum Werksverwalter in Maluszina.

Ladislans Sp t awi ns k i ,  Materialamtsdiener in Wieliczka, und
Anton P r e c h a l ,  Salinen-Cassenamtsbote, zu Cassenamtsdienern der k. k. 

Berg- und Salinen-Direction zu Wieliczka.
Leo S c h r e i t e r  und
Wenzel R o t h ,  Bergwesens-Candidaten, als Bergpraktikanten in den Staats- 

dieinst aufgenommen.
Johann Wa l t s c b i s k o ,  Miinzwerkmei.ster in Kremnitz, zum Miinzamts- zu- 

gleich Bergverwaltungs- und Forst-Casse-Controlor daselbst.
Joseph J a n c s o ,  Cameral-Einnehmeramtsscbreiber in Hradek, zum Zeug- 

schreiber bei dcm Bergamte zu Felsobanya.
Maxmilian Knol l ,  control. Amtsschreiber bei der Eisenwerks-Yerwaltung 

HI Pillersee, zum Ingrossisten bei der referireiiden Recbnungsabtheilung der Berg- 
ûnd Salinen-Direction in Hall.

Johann L ab  re s , 2. Official, zum 1., und
Johann K a t z e r ,  3. Official, zum 2. bei der referireiiden Recbnungsabtheilung 

der Eisenwerks-Direction in Eisenerz.
♦  Richard W e i n z i r l ,  Rechnungs-Official der bestandenen Banater Berg- 

direction, zum 3. Ofticialen bei der referirenden Recbnungsabtheilung der Eisen
werks-Direction in Eisenerz.

Adolph Balas,  Markscheider der prov. Berghauptmannscbaft in Schemnitz, 
zum Berg-Commissar zugleich Markscheider' der prov. Berghauptmannscbaft in 

’Nagybinya.
Wilhelm R e u s s ,  Berghauptmannschafts - Praktikant in Klagenfurt,. zum 

Alarktscheider bei der prov. Berghauptmannscbaft in Pilsen.
Franz Ot t ,  Assistent der Montan-Lehranstalt in Pribram, zum 3. Bergge- 

. schwornen bei dem Hauptwerke daselbst.
Joseph Ernst L e n g e r, Bergschaffers-Adjunct und Markscheider in, Kremnitz, 

zuin Bergscbaffer daselbst' .
Andreas Hr e n c s i k ,  1. Schichlmeisters-Adjunct in Kremnitz, zum Berg- 

schaffers-Adjuncten daselbst.
August F e r s c h i  n, Schichtmeister und suppl. Concipist der Berg-, Forst- 

und Gtiter-Direction in Schemnitz, zum Finanz-Concipisten III. Classe in prov. 
Eigenschaft in Gross-Wardein. • /

Maxmilian Lil.l v. L i l i g n b a c h ,  Ministerial-ConcipistimFinanz-Ministerium, 
zum General-Land- und Hauptmunzprobirer in Wiem

Andreas Re d i t s c h ,  Banater Directions-Kanzlist, zum Kanzlisien bei dem> 
Inspectorats-Oberamte in Nagybdnya;

Joseph Z g r z e b ny, Controlor des Land-Munzprobiramtes in Briinn, zum Zeug- ^  
schairers-Comtrolor bei dem Hauptmiinzamte.• ' ^

'• Au s s c t r e t en .
Karl Ni emcz y k ;  Bergwerks'-Candidat der k. k. Eisenwerks-Direction zu 

Eisenerz, zur k; k. priv. osterr., Staatseisenbahngesellschaft als Unter-Ingenieur 
heim SteinkShlenwerke in Steierdbrf. *

August Veszely,  k..k. Oherbiberstollner Sehichtenmeis^er.

so*
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'I Eduard H d r  ̂  o \v s k y, k. k. Bergpraktikant.
Gustav Er t l ,  Controlor der bestandenen k. k. Banater Berg-Direction.

Cebersetznngeii.
Anton Be n e d e k ,  GriibenofGcial in Vizakna, nach Decsakna.
Joseph S c h i e s t l ,  Bergmeister in Aussee, in gleicher Stelle am Durnberg 

in Hallein.
In Ruhestand versetit.

Karl Wo k u r k a ,  Berg- und Salinen-Director in Wieliczka.

xni.Auf das Montanwesen bezOg-liehe Erlasse und Verordimngen.
Vom 1. April bis 30. Juni 1856.

Erlass des Finanzministeriums vom 4. April 1856, tiber die Abgranzung des 
unmittelbaren Amtsgebietes der Berghauptmannschaft in Zalathna und der AmtS’̂ 
bezirke der exponirten Bergcommissare derselben, mit Riicksicht auf die neue' 
politisch-gerichtliche Organisirung von SiebenbQrgen.

Um das bislierige unmittelbare Amtsgebiet der Berghauptmannschaft in 
Zalathna , dann die Amtsbezirke der exponirten Bergcommissare dersalben, rfiit 
der neuen politisch-gerichtlichen Organisirung des ‘ Grossfurstentliumes Sieben- 
biirgeii (Reichs-Gesetz-Blatt, Li. Stiick, Nr. 141, Jahrgang 1854) in Ueberein- 
stimmung zu bringen, wird in Gemiissheit der Allerhbchsten Entschliessung vom
8. Janner 1855 (Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 51) Nachstehendes verfiigt:

1. Der Berghauptmannschaft fiir das Grossfurstenthum SiebehbOrgen irt  ̂
Zalathna untdrstehen die exponirten Bergcommissare in Kapnikbdnya, Rodnai 
Nagyag und Verespatak. * >
• 2. Zum Amtsbezirke des exponirten Bergcommissars in K a p n i k b d n y ^
gehftren die beiden Kreise Dees urtd Szilagy-Somlyd und zu jenem des exponirten 
B^ergcommissars.in Ro d n a  die zwei Kreise Bistritz und Udvarhely. *

3. Der Amtsbezirk des exponirten Bergcommissars in Na g y a g  umfasst den 
Kreis Broos, mit Ausnahme der politischen Amtsbezirke Halmdgy und Kbrbsbanya; 
der Amtsbezirk des exponirten Bergcommissars in V e r e s p a t a k  fallt mit den 
Granzen des politischen Amtsbezirkes Abrudbanya des Kreises Karlsburg zu-

■ sammen.
4. Der librige Theil des Kreises Karlsburg und die zwei politischen Amts- 

. bezirke Halmagy und KSrosbanya des Kreises Broos, dann die Kreise Jlermann-
stadt, Kronstadt, Maros-Yarsahely und Klausenburg bildett das unmittelbare Amts-r 

'gebiet der Berghauptmannschaft in Za l a t hna .  ,
5. Diese Abgranzung der Amtsgebiete'der Berghauptmannschaft in Zalathna 

** und ihrer vier exponirten Bergcommissare hat mit 1. Juni 1856 in Wirksamkeit
zu treten, mit welchem Tage die ubrigen hier nicht namentlich - aufgefuhrten

■ exponirteirBergcommissariate in Siebenburgen ihre Wirksamkeit eihstellenwerden. •
Freiherr von Brack, m. p. •   ̂ v

(Reiehsgesetzbiatt fur das Kaiserthom Oesterreich, Jahrg. 1856, XIV. Stiick, Nr. 48.)
1 '  ■  '  ' ‘

Verordnung des Finanzministeriums vom 20. Mai 1856, wirksaih -fiir Bdhmen,
Mahren und; Schl^^^^^womit die prpvisorisehe Bergzphent-EntschSdigung der
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eliemaligen Grundherren unmittelbar verfOgt und den aufgestettten Bergz'ehent
Dnrchfiihrung der definitiven Bergzehent-Entschadigungs-Commissioncn die 

Entschstdigong Obertragen wird.
I , . Um die Durchfiilwung der, den vprmals bergzehenH)erecliHgten Grundhewen 
in Bbimeii, Miihren und Sclilesien im AHerhoclisten Patente vom I t .  Juli 1880 
(Nr. 267 des Reichs-Gesetz-Blattes) zugesicherten Entschadigung zu vei*ein- 
facbenundzubesclileunigen, werden nachsteliende mitAllerhochster Entschliessung 
vom 13. Mai 1886 Allergnadigst genebraigte Verfiigungen getrolTen:

1. Vom 1. Februar 1886 an, ist den ehemaligen Grundherren in Bobmen, 
Miihren und Schlesien die von denseiben kraft der fruberen Landesverfassungen 
bezogeue und in Folge des Patentes vom 11. Juli 1880 an den Staatssehatz (iber- 
gegangene Bergfrohne, bis zur Ermittlung der definitiven Schadlosbaltung in dem-. 
ijenigen Betrage auszufolgen, in weicbem dieselbe nach Massgabe der bestehenden 
Vorscbriflen fiber Bergwerks-Abgaben in die landesfurstlichen Cassen eingeflossen
s.pin wird.

,Von diesem Betrage sind jedoch 10®/o an Einhebungskosten ffir den Staats- 
Schatz in Abzug zu bringen.

2. Die Ausfolgung der bar eingegangenen Bergfrohne tritt niir von solchcn 
Bergbauen ein, von welchen die ehemaligen Grundherren bis zur Erseheinung 
des Patentes vom 11. Juli 1880 den Bergzehent zuRecht batten, und fii.idet nicht 
mehr Statt, sobald diese Bergbaue in das lan/lesfUrstliche Freie gefallen, oder 
d|g grundherrlichen Rechte an einen Besitznachfolger iibergegangen sind, der 
naeh den frfiheren Gesetzen zum Bezuge des Bergzehentes nicht berechtiget 
gewesen wSre.

Frohngebiihren von Bergbauen, welche nach dem Patente vom 11. Juli 1880 
i^erliehen wurden, sind von der Ausfolgung an die ehemaligen Grundherren aus- 
 ̂geschlossen. < ■ '

jt 3. Die Berghauptmannschaften sind verpflichtet, liingstcns 8 Wochen nach  ̂
Ablauf eines jeden Quartals, die auf jeden einzelnen der ,ehemaligen bergzehent- 
befugten Grundherren entfallenden Betrage der eingeflossenen Bergfrohne zu 
^rmitteln, bei der Berghauptmannschaflscasse zur Zahlung anzuweisen, und hievon 
die betheiiigten ehemaligen Grundherren zu verstandigen.

■ 4. Ffir die seit dem»t. August. 1880 bis Ende Janner 1886 in den Staats
sehatz eingeflossene, fruhcr von den ehemaligen Grundherren bezogene Bergfrohne 
haben dieselben bis zur erfolgteh definitiven Schadlosbaltung gegen Abrechnung 
der hjerauf bereits erliAltenen Abschlagszahlungen, Anspruch auf verhaltniss- 
mfissige Vorschusse^ welche die in den §§. 1 und 2 festgUstellte Ausmass nicht 
fiberschreiten durfen.*

Diese Vorschusse sind bei den Berghauptmannschaften anzusuchen und von 
den Bergzchent-Entschiidignngs-Commissionen zu bewilligen.
‘ S. Unabhangig von diesen einstweiligen Massregelii ist die Aufgabe der 
definitiven Bergzehent-Entschadigung durch die zur Ermittlung der provisorischen 
Entschadigung aufgestellte Landescomtnission, ohne Verzug zu Ende zu fiihren.

6. Alle init den gegenwartigen nicht iibereinstimmenden Bestimmungen der* , 
Ministerial-Veroi'dnung vom 6. Februar 1883 (Nr. 28 des Reichs-Gesetz-Blattes) 
treten ausser Wirksamkeit.
,t *  ̂ ‘ . Freiherr von Brnek, m. p.

(Reichsgesetzblatt.fur das.Kaiscrlhum Oesterreich, Jahrg. 1836, XXIII. Stiick, Nr.'88.) "
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XIV.Verzeichniss der von dem k. k. Ministerium fiir Handel, Gewerbe imd dfFentliehe Bauten verliehenen Privilegien.
Vom 1. April bis 30. Juni 1856.

Dem Johann Christoph E n d r i s ,  Privatier in Wien, Erzeugiing von Eisen und 
Stahl; dann Eisenbahnschienen, Eisenbahnrader.

Dem J. A. 6 e c h t e r ,  Handetsmann,durch J. F. H. H e m b e r g e r ,  Priviligien- 
.Inhaber in Wien, Brennmateriale aus Harz, Pech, Theer etc. *

Dem Johann Mi n a t und Johann Paye r ,  Schlossergesellen in Wien, Gesimse, 
Verziemngen und Mobeln aiiS glatten oder durchhrochenen Metallblechen.

Dem Ludwig J a s p e r ,  Maschinenfabrikanten in Wien, Goppel ohneZalinrader.' 
Dem .Toseph Mul l er ,  In^enieur in Prag, Walzenpresse mit Vor-. und Nach- 

presssystem zur Gewinnung der Siifte von vegetabilischen Stoffen.
Dem Karl Gustav K e r n ,  in Wien, Verbesserung seiner priv. Stein-Pappe., 
Der k. k. priv. Willersdorfer Blechfabriks-Actiengesellschafl, durch Franz 

E d e r ,  in Wien, Fabrication verzinkter Eisenbleche.
Dem Robert Sc h mi d t ,  Ingenieur, und Julius P f i t z e n r e u t e r ,  Kaufmann 

in Berlin, durch Dr. A. E. We i de l ,  in Wien^ Schreibmaschinen.
Dem Georg V. W i n i w a r t e r ,  Fubriksgesellschafler in'W ien, feuersichere 

Bedachung. ■
Dem Hermann Fritz Wehei% zu Butsehowitz in Mahren, Leim fiir das 

ScWichten der Kette bei Schafwnllerzengnissen.
Dem Thomas S t r e g z e g ,  Privat in Ottakring, Sliefelabsatze von'Gusseisen./  
Dem Friedrich William Mo wb r a y , Ingenieur zu Schiplay in England, durch* 

Dr, Franz W e r t f e i n ,  k. k. Notar in Wien, Weberstiihle zum Weben von Tep- 
pichen u. a. wollenen Zeugen. ^

Dem Anton v. S ibr ik ,  k. k. Oberlieutenant in Raab, Nahmaschine. • , 
Dem Joseph G r i i n w a l d ,  Official des k. k. Landgerichtes zu Prag, Thon- 

rbhren fiir Leitnng von Leuchtgas etc., Erzeugung von Gas von Braun- und Stein- 
kohlen, Torf oderHolz; dann Fuhrwerk-Construction durch Menschentritt in 
Bewegung gesetzt.

Dem Georg S c h wa b ,  Privilegiums-Inhaber in Wien, Fenster, Thiiren etc. 
von Eisenrohren.

bem Ignaz S e h i f f e t  und Ferdinand L e h n e r ,  BesitzereinerFabrikmous- 
sirender Getranke in Wien, RaiTinirung fetter Stoffe. ' '

Dem Louis S wo g e t i n s k y ,  Gesellschafter der Maschinenfabrikanten R u s t a h  
et Comp,  in Karolinenthal bei Prag, Riibsol-Presscylinder.

Dem Franz S c h mi d  sen., Muller zu Schweehat bei'Wien, Weizen-Wasch^
• Apparat. ' ' i-

Dem Adolph P l e i s ch l ,  k. k. Regierungsratb, Prof., und Adolph P l e i s c h l ' s  
Sohn, Architekt in Wien, Emailirung von Eisen und Eisenblech. ,
" Dem Kaspar Fefyfar, Techniker tn Prag, Dreschmaschine. i  ^

Deni Ludwig j ^ v i o l i ,  Musikmeister in Wien, durch Leopold W i l l e n -  
h e rg , Handelsm!»n5 m vnen, noues musicalisehes InstrumentgenanntClaviaccordi 

Dem Karl E d ^f, Chef einer Druckfabrik in Penzinff bei Wien> "schafwollene 
Deckenfransen. '
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Dem Stephan Peter P r o u s t ,  Gendarmen zu Orleans in Frankreich, durch 
Georg M a r k ^  Privatbeamten ih Wien, Yorrichfung zum Einolen der Achsen, 
»systeme graissage-liydrosyphoide".

Dem Dtodor F r a n c e t t i ,  von Intra in Sardinien, durch Karl F r a n c e t t i /  
Handelsmann in Mailand, Wasehkessel.

Dem Dr. Wenzel P o r t h  und Emil P e r t h ,  Kupferwerkhesitzer heiStarken- 
hach und Rochlitz in Bohmen, Schlammung von Kupfererzen.

Dem Leopold P u c h e r ,  Zahnarzt in Gratz, Yerwendung unhrauchbav gew'or- 
dener Pflanzenfasern.

Dem Karl Ga n g l o f f ,  Oberforster in Zadoly hei Rothfitschitz» in Bohmen, 
Schindelmaschine.

. Dem August C p m m i c h a u ,  .4gent zu Obersdorf in Sachsen, durch Di\ G.
J. Gr o s s ,  Secretar der Handelskammer in Reichenherg, Feuerungsmethode zur 
Ersparung an Brennmaterialc durch Rauch- und Gasverhrennung.

Dem Heinrich S t u a r t ,  Fabrikanten zu Cambrai in Frankreich, durch A. 
He i n r i c h ,  Secretar des Gewerbe-Vereines in Wico, Aufhewahrung der Getreide.

Dem Dominik Beck,  Fabrikanten zu Elboeuf in Frankreich, durch A. Hein-  
ric li, Secretar des Gewerbe-Vereines in Wien, Tuchfrisir-Maschine.

Dem Nos d’A r g e n c e  (P ie rre ), Fabrikanten in Paris, durch J. F. H. 
H e m b e r g e r  in Wien, Rauh- und Appretir-Maschinen.

Dem Anton L u r a s c h r ,  in Mailand, Biilard-Mantinells.
Dem Nikolaus P i san i ,  Civil-Ingenieur in Venedig, Maschine zur Enthulsung 

des Reisses.
Dem Franz S a j n o ,  Mechaniker in Mailand, Zapfenlager.
Dem Victor Joseph L e b e l  und Jean F o u r n i o l ,  zu Paris, durch A. ,Hein

r i ch ,  Secretar des”Ge.werbe-Vereines in Wien, typographische Presse zum gleich- 
■zeitigen Drucken in melireren Farben.

Dem Napoleon Ne r on ,  Civil-Ingenieur in Paris, durch Dr. Franz J i i n g e r ,  
Gerichts-Advocaten in Wien, Schusswaffen-Verhesserung.

Dem Anton H e i n r i c h ,  Secretar des Gewerbe-Vereines in Wien, mechanische 
Webestiihle.

Dem Louis Joseidi Ri cba  r d, Fabriksdirector zu Tirlemont in Belgien, durch 
Georg M a r k l  in Wien, Zuckerfabrication. .

Dem Felix Mi n a s o wi c z ,  Ingeuieur, Mechaniker zu Stanislau, transportabler 
Dampfkessel.

Dem Franz P o d u s c h k a ,  Mechaniker in Wien, Gashereitung aus Torf und 
Braunliohle.

Dem Johann R u g g e r ,  Fabrikanten zu Wiirflingen in 'der Schweiz, durch
A. H e i n r i  cb, Secretar des Gewerbe-Vereines in Wien, Maschine zum Aufwinden 
und Zwirnen der baumwolleiien und anderen Vorgespinnste (banc k canu.ettes).

Dem Kaspar S e ll  (ill, Spangler in Pesth, Herslcllung von wasserdichten und 
durch Hitze nicht zerstorbaren Koch- und anderen Hausgerathen mittelst des 
sogenaUnten W'asser- und Feuer-Kitts.

Dem Johann G i e r g e l ,  Kartenmaler in Pesth, Spielkarten Erzeugung.
Dem Johann Gustav de Coni nck ,  Kaubnanu zu Havre in Frankreich, durch

A. He i n r i c h  in Wien, Getreide-Speicher.
Den Gebrudern Jakson Petin G a u d e t  und Comp. ,  Fabrikanten zu Rive de 

Gief in Frankreich, durch A. H e i n r i c h  in Wien, Walzen fur runde cylindrisefae 
und nicht cylindrische StQcke, danh Anwendung des gegossenen Stahlbleches.

Dem Franz Teofil Mo is on, Mechaniker zu Mong in Frankreich, durch 
A. H e i n r i c h  in Wien, neues Regular-System fttr jede Triebkraft. , ,
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• Deni FranzSeraphin B a u s e n w e i n ,  Beainter derAlt-Ofener SchifTswerftein 
rOfen, willkOrliche Hebung und Senkung von SchilTen.

Uem Johann Peter Ludwig Floriinund Da t i chy ,  Mechaniker in Paris, durcb 
A. H e i n r i c h  in Wien, Apparate zum Leeren der Ahtrittgrubeii.

Dem Joseph Sch u l h o f ,  Bauunternehmer zuOravitza, Moritz P e r l e s ,  Pro-* 
.ductenhandlpr, und Franz C h r i s m a r ,  Privat zu Pesth, eiserne Schwungrader 
heuer Construction.

Dem Gottlieb Fried. Aug. Q u i d d e ,  Privat in Berlin, durch Georg Mark! ,  
Privatbeamlen in Wien, eigenthuniliche Vorrichtung zur Forthewegung von 
Schiflen, Kahnen etc.
1 Dem Georg S w oh o da, Weber, und Franz Ko 11, Gartner in Wien, Maschine 
um scheu gewordene Pferde’ aufzuhalten- .

Dem Charles Low,  Privatier zu Bodoven Dolgelly in England, durch
J.F,H. H e m b e r g e r  in Wien, Abscheidung desGoldesvon denverbundenen Erzen.

Dem Joseph S c h m e e r ,  Kupferschmiedmeister in Neutitschein, Trommeln.
Dem Anton Gi r a r d o n i «  Director der k. k. priv. Baumwoll-Spinnfabrik zu 

Ginselsdorf, Krampeln. ^
Dem Sigmnnd F l o c h ,  Privat in Wien, kiinstliclier Martnor.
Dem Joseph D bg elm aim , Holzgalanteriewaaren-Erzeuger in Wien, Holz-̂  

schnitt-Mosaik.
Hem Johann W og l e  eh, Tiscbter, und Karl Ramml i a r  t e r ,  Lebkuchen- 

Erzeuger in Wien, Wasch-Reinigungs-Mascbine.
Dem Dr. Robert Hermann R o h a t z e c h ,  aus Freiberg in Sachsen, durch 

A. H e i n r i c h ,  Secretar des Gewerbe-Vercines in Wien, Erz-Aufbereitung.
Dem Joseph W etternek,,C ivil-Ingenieur in Wien, SchilTe ohne Ruder- 

rSder oder Schrauben zu treiben. ^
Dem Cyprien Marie T e s s i e  d u M o t a y ,  Chemiker, und dem Jean Jaques 

F o n t a i n e ,  Kaufmann in Paris, durch G. Mark] ,  Privatbeamten in W ien, Eisen 
An Raffinir- und Puddlings-Oefen zu lantern. " • '

Dem Dionys M a r a s s i c h ,  Civil-Ingenieur, und Daniel H e i n d b r f f e r ,  Ma- 
schinenfahrikanten in Wien, Moteur hydraulique.

Dem Franz Alphons T h e r o u l d e ,  Schiffsrheder. zu Greneville. in Frank- 
reicji, durch A. He i n r i c h ,  Secretar des Gewerbe-Vereines in Wien, Minerali- 

f sation animalischer Substanzen.
Dem Lorenz Bauer ,  Spangler in Wien, Photographie-Apparat.
Dem J. F. H. He m b e r g e r ,  Privatbeamten in Wien, Leder-Fabrication.^ ‘
Dem Heinrich S e u f e r t ,  Commercial-Maschinentiscbler in Wien, SpindeL 

laden am Bandmacherstufal.
Dem Julian G al lotzky,  Schlosser in Wien, elastische Betten.
Dem Peter Armand le Comte de F o n t a i n e - M o r e a u ,  in Paris-, durch G. 

M a rk  1, Privatbeamten in Wien, Jacquardstiihle. .
Dem Adolph Z e m p l i n e r ,  Goldarbeiter in Wien, elastische Keiten au^Gold, 

Silber u. a. Metallen.
Dem Adolph S c h b l l e r ,  SchafwolIwaaren-FabrikanteninBriinn, Filz-Erzeu- 

gung zu Dachbedeckung, SchiRsbekleidung etc. •
Dem Joseph Ke n n ed y ,  Rentier aus Philadelphia, durch A. He i n r i c h ,  

Secretar des Gewerbe-Vereines in Wien, elektromagnetischer Druck-Telegraph.
' ■ Dem A. He i nr i ch ,  Secretar des Gjcwerbe-Vereines in Wien, Sehreib-*und 
' Zeiehnen-Copir-Apparat mit dazu gehbriger Schreibfeder sammt Stiel.

'  Dem Thomas Charles Cas t uvod  und Thomas W t i d l e y ,  Fabrikanten zu 
• Bradfort in England, durch.Dr.'Joseph Neumann ,  Hof- und Gerichts-Advocaten
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in Wien, Mascliinen zur Zubereitung und Kanmiung von Wolle u. a. F ase i^  
substanzen.

Dem Franz D u nker,Buch1iandler, und Aron David Berns t e i n ,  Scbriftsteller 
in Berlin, durch Georg Mar k l  in Wien, Instrument fiir elektrische Telegraplien. 
s. g. „Depeschen-Vertheiler“.

Dem Franz Meray,  Leiter der Rechnungs^Abfheilung der k. k. Steuer- 
districts-Commission in Kaschau, Oefen-Construetion.

Dem Lorenz Radi ,  Tiscblermeister zu Murano, calcedoniihniiche Glaspasta.
Dem Wenzel Sk r i van ,  Seidenhutverfertiger zu Pesth, Hut-Erzeugung.
Dem Joachim Magr i ,  in Mantua, Apparat zum Enthulsen und Rcinigen dcs 

Reisses.
Dem Johann P a r g e r ,  Wichsfabrikant in Wien, s. g. „ Indign- Oetglanz- 

Lackwichs".
Dem Jakob Horowi t z ,  Mechaniker, und Alois Kr a mer ,  Maschinenschlosser 

in Wien, Construction der Coaks- und Steinkohien-Heizofen.
Dem Alois Q u e n z e r  und Sobn, Huthandler in Pestli, Filzbut-Erzeugung.
Dem Eduard Mul l e r  und Karl De mu t h ,  Fabriksbesitzer in Wien, Gas- 

beleuchtungs-Bestandtheile.
Dem Christian We i l a n d ,  Tisclilenverkzeug-Verfertiger in Wien, Tiscbler- 

werkzeuge aus Gusseisen.
Dem Joseph So H e r in Wien, s. g. „Wiener Politur-Fussboden-Wiebs“.
DejnPeter ArmandComtede F o n t a i n e - M o r e a u ,  in Paris, durch G. Markl  

in Wien, Bremsvorrichtung bei Eisenbabnziigeii.
Dem Vincenz S c h m i t z e r ,  Kaufmann in Prag, Seife-Erzeugung.
Dem Ferdinand La ass, Eisenhiittenbeamten in Wiener-Neustadt, Roheisen- 

•Erzeugung. '
Dem Louis BoImida' ,  Banquier zuTurin, durch J. F. H. H e mb e r g e r  in Wien, 

vVerbesscrung an den elektriscben Webestiililen des Bo n n e l l i ’schen Systems.
Dem August N e u b u r g e r ,  Lampenfabrikanten in Paris, durch G. Markl  in 

Wien. Erzeugung von Oel aus bisher nicht beniitzten Pflanzengattungen.
Dem Robert J o h a n n y ,  Ingenieur zu Fiinfhaus bei Wien, Verbesserung der 

Waschrollen.
Dem Karl Vo e l k e t t ,  Tuehappreteur in Rcichenberg, Decatir-Masehine.
Dem Will'clo* Samuel Do b b s ,  Mechaniker in Pesth, Maschine zum Hobein 

der Zftndholzchen.
Dem Melchior Kl e t schka ,  Mechaniker zu St. Veit an der Triesting in 

Nieder-Oesterreich, Erzeugung von Haftein aus Kupfer, Messing und Eisendrath.
Dem Mauritius Be l l i  und Constantin G a l i m b e r t i ,  Kaufleute zu Mailand, 

j^iinstliclier Marmor.
Dem Joseph Kr a f f t ,  Graveur zu Penig in Sachsen, durch Dr. K. Joseph 

K r e u t z b e r g  in Prag, Graveurarbeiten.
Dem Joseph Mo r a v e  tz, Techniker in Wien. Pressen.
Dem Friedrich Page t ,  in Wien, Verbesserung an Rohrstoss- und Nuthstoss- 

Maschineii, s. g. „Sharp-Furnival'Batho-Maschinen-System“.
Dem Med. Dr. Johann Bapt. B o u c h e r i e ,  in Paris, durch Fr; K r e u t e r ,  

Ingenieur in Wien, Bewahrung des Holzes vor Faulniss.
* Dem Johann Ursus ,  Gutsbesitzer zu Prag, mineralischer Diinger.

Dem Arsenius August O l i v i e r ,  Civil-Ingenieur in Paris, durch G. Miirkl 
in Wien, V;pJ’fabren Rohseide zu liaspeln.

Dem Friedrich von E x t e r ,  Leiter der Xilographie in der k. k. Hof- und 
Staatsdruckere^in Wien, Xilographie.

K. k. g;eo1o<^isphe Apiehstnalalt. 7. Jahtgang* !8!>G. II.
"31
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Dem Joh. Bapt. Pj>ga nini ,  Aclvocaten in Genua, durchKarlBened. S t r a t f a ,  
Sprachmeister in Triest, DampfschilT-Construction.

Dem Joseph Sc h u l h o f ,  Bauunternelimer zuOravitza, Moritz P e r l e s ,  Pro- 
ductenhiindler, und Franz C h r i s m a r ,  Privat inPesth, eiserne SchwungrSder ans 
einem Stiicke.

Dem Ernst Graf von Covoni n i ,  in Wien, pneumatische Kaffee-Milch- 
Maschine.

XV.Verzeiehniss der an die k. k. geologische Reiehsanslalt eiiigelangten Biielier, Karten u. s. w.
, Vom 1. April bis 30. Juni 1856.

Agram. K. k. Ac k e r b a  u -Gese l l s chaf t .  Gospodarski List, Nr. 13—27 de 1856.
Berlin. Konigl .  p r e u s s i s c l i e s  H a n d e l s m i n i s t e r i n m .  Zeitsehrift fiir das 

Berg-, Hutten- und Salinenwesen in dem preussischen Staate, lierausge-' 
geben von R. v. C a r n a l l ,  IV. 1.
K o n i g l .  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Abhandlungen aus dem 
Jabre 1854. 1. Suppl.-Heft, 1856.— Monatsberichte Juli bis December 1855. 
D e u t s c h e  g e o l o g i s c h e  Ge s e l l s c h a f t .  Zeitsehrift, VII, 4. 
G e s e l l s e h a f t  fiir E r d k u n d e .  Zeitsehrift fiir allgemeine Erdkunde,

■ VI, 3. 4.
Bonn. N a t u r h i s t o r i s c h e r  Ve re i n .  Verhandlungen, XIII. Jahrg., Bogen 1— 4.
Brennecke, Dr. Wilb. Heinr., Director der stadtischen Realschule in Posen. Die 

Lehre von der Warme und Luft. 1842. — Memoire relatif a la theoric des 
nombres. 1840. — Die Erlernung der franzbsischen Sprache. 1849. — 
Einige Satze aus den Anfangsgrunden der Zahlenlehre. 1855. —  Die Be- 
riihrungs-Aufgabe fiir den Kreis und die Kugel. 1853. — Trigonometric.
1856.

Brockhans, Bucbhandler in Leipzig. Allgemeine Bibliograpliie, April, Mai 1856.
Brtinn. K. k. m a h r i s c h - s c h l e s i s c h e  G e s e l l s c h a f t  zu r  B e f b r d e r u n g  

d e s  A c k e r b a u e s  u. s. w. Mittheilungen, Nr. 13— 26 de 1856.
„ W e r n e r - V e r  ein.- Fiinfter Jahresbericht 1855.

Cianstkal. N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Vere in  „Maja“. Mittheilungen, Heft 1.
Darmstadt. M i t t e i r h e i n i s c h - g e o l o g i s c h e r  Vere i n .  Geologische SpechilJ^ 

karte des Grossherzogthums Hessen etc. Section Giessen, von Dr. Ernest 
D i e f f e n b a c h ,  1856. — Sitzungs-Protokolle VHI. Ddo. 6. April 1^56.

Demidoff, Furst Anatol, in Wien. Observations meteorologiques faites a Nijne- 
Taguilsk (M. Ural.), Gouvernement Perm. 1854.

Dresden. Gy mn a s i u m zum h e i l i g e n  Kre uz .  Programm 1855, 1856.
„ G e s e l l s c h a f t  „ I s i s “. Allgemeine deutsehe naturhistorische Zeitung, 

Nr. 12 de 1855, Nr. 2, 3 de 1856.
Duiiker, Wilhelm, Dr., Professor an der grossherzoglichen Universitat in Marburg. ' 

Palaeontographica IV, 4; 5. — Commentatio de septiferis genere Mytilaceo- 
vum et de Dreisseniis.

Erdmann, Axel, Professor an der kbnigl. Universitat Stockholm- Ut6 /ernmalms- 
falt i Stockholms Lhn 1856.
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6ratz.

£rdmann, 0. L., und Werthcr, G., in Leipzig. Journal fiir praktische Cheinie, 
Nr. S—8 de 18S6.

St. Etienne. S o c i e t e  de I’i n d u s t r i e  mi nera l e .  Bulletin, Tab. I, Livr. 2 , 3 
de 185S.

Florenz. K. k. n a t u r h i s t o r i s c h e s  und p h y s i e a l i s c h e s  Museum.  Kicer- 
che statisticlie sul Granducato di Toscana, raccolte ed ordinate da Att. 
Z u c c a g n i - O r l a n d i n i .  1 — IV, 1848 — 1834. — Elevazione sopra il 
livello del mare delle principali eminenze e luoghi piu importanti della Tos
cana determinata trigonometricamente da I n g h i r a n n i .  1841.

Frankfort a.-W. P h y s i c a l i s c h e r  Verein.  Jahresbei-icht fiir 1854/33. ,
„ S e n k e n b e r g i s c h e  n a t u r f o r s c h e n d e  G e s e l l s c h a f t .  Schadel 

abnormer Form in geometrisclier Abbildung nebst Darsteliung einiger 
Entwickelungs - Zustande der Deckknochen. Von Dr. J. Ch. G. Lucae .  
1833.

Frauenfeld, Georg, Custos-Adjunct im k. k. Hof-Naturalien-Cabinete in Wien. Die 
Gattung Carychium. — Naturhistorisebe Fragmente, gesammelt auf einer 
Reise am rothen Meere im Friibjalire 1833. — Ueber eine neue Fliegen- 
gattung: Raymondia aus der Familie der Coriaceen.

Freyburgi. Br. Ge s e l l s c h a f t  fu r  Be for  d e r u n g  d e r N a t u r w i s s e n s c h a  ft en. 
Bericht, November Nr. 12 de 1833.

Genf. S o c i e t d ' d e  p h y s i q u e  e t  d’h i s t o i r e  ua t u r e l l s .  Memoires XIV, 1.
Gottingen. K o n i g l .  G e s e l l s c h a f t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Nachrichten, 

vom Jahre 1833.
Kai se r l .  kon i g l .  L a n d w i r t h s e h a f t s - G e s e l l s c h a f t .  Wochenblatt, 
N r . l l — 17 de 1836. '
Di r e c t i o n  d e r  t e c h n i s c h e n  L e h r a n s t a l t e n .  4. Jahresbericht fiber 
die st. St. Ober-Realschule. 1833. — 44. Jahresbericht des st. st. Joan- 
neums. 1833. —  Personalstand und Vorlesungen an den st. technischen 
Lehranstalten 1835/56.
C. Freiherr von, konigl. Oberbergrath a. D. in Hannover. Ueber Zweek, 

Bedeutung und Anordnung mineralogischer Sammlungen nach den Lager- 
statten, insbesondere fiber die derartige, der hiesigen naturhistorischen 
Gesellschaft fibergebene, und in dem neuen Museum ffir Kunst undWissen- 
sebaft zu Hannover mit aufgestellte Sammlung. 1.836.

Gnggenbergcr, J. M., k. k. Hauptmann in Wien. Studien nach der Natur, 1) am 
Wasser. — Austria Nr. 218 de 1833. (Die Regelung fliessender Gewasser.)

Gfimbel, K. W., konigl. Bergmeister in Mfinchen. Der Grfinten, eine geognostische 
Skizze. 1836.

Gumpreebt, Prof, in Berlin. Neuere Literatur; Landwirthschaftlich-statistischer 
* Atlas des europSischen Russlands u. s. w.

Ve r e i n  z u r  B e f o r d e r u n g  m o n t a n i s t i s c h e r  Z we e k e  in Ti ro l  und 
Vor a r l be r g .  P. Heigl .  Der Bergbau am Kogl. —  v. Kappel l e r .  Relation 
fiber die im Jahre 1834 fortgesetzten Versuche mit theilweiser Gichtung 
von lufttrockenem Toi’f anstatt Holzkoble beim Pillersew Hochofen. — 
v. Ka p p e l l e r .  Das kaiserl. konigl. und ein Drittel mitgewerkschaftliche 
EisenwerkPillersee.— v. L a s s e r .  Ueber die Herstellung, respective Ver- 
starkung der Radwelle des Garnsteiner Pochwerkes der k. k. Berg- und 
Hiitten-Verwaltung in Klausen. — P a c h e r .  Darsteliung einiger Wasser- 
Rader-V’erhaltnisse bei der k. k. Berg-, Hutten- und Hammer-Verwaltung 
Jenbacli. 1 8 3 4 . — S,ennhofer .  Versuche und die daraus hervorgegan- 
genen Erfahrungen bei der Aufbereitung der guldischen Zeuge in Zell. —-

Grote,

Ball.

V

Sl«
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T r i n k e r .  Das, Vorkommen von Kohle in der alteren Formation der 
Tiroler Alpen.

Halle. N a t u r f o r s c h e  nde  Ge s e l l s c h a f t .  Abhandlungen, III, 3, 4 de ISba.
„ N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r V e r e i n  fiir S a c h s e n  und T h u r i n g e n .  

Zeitschrift fiir die gesammten Naturwissenschaffen, V, VI de 18S5. — 
Bericht liber die bisherige Tbatigkeit und den gegenwartigen Stand des 
naturwissenschaftlichen Vereiiies etc.

Hannover. A r c h i t e k t e n - u n d  I n g e n i e u r - Ve r e i n .  II, 1; dann Nameii- und 
Sachregister zu dem Notizbiatfe, I — III.

Hansmann, J. Fr. L., geheimer Hofrath, Professor in Gottingen. Ueber die durch 
Molecularbewegungen in starren leblosen Korpern bewirkten Formveran- 
derungen. 18SS.

Heidelberg. U n i v e r s i t a t .  Jahrbiieher der Literatur, Februar, Marz I 8b6.
V. Helmersen, G., kaiserl. russischer Oberst in St. Petersburg. Benierkungen iiber 

die naturhistorischen, insbesonders die geognostisch-hydrographiscben Ver- 
haltnisse der Steppe zwischen den Fliissen Or und Turgai, Kumak und 
Syr-Darja, von A. Nbschel .  Mit einem Vonvorte und Bemerkungen von
G. V. H e l m e r s e n ,  18S4. — Ueber das langsame Emporsteigen der Ufer 
des baltischen Meeres und die Wirkung der Wellen und des Eises auf 
dieselben.

Hnyssen, August, in Berlin. Die Soolquellen des westphalischen Kreidegebirges, 
ihr Vorkommen und muthmasslicker Ursprung. Beidin 18b6.

Jngler, konigl. Ober-Bergrath in Hannover. Jahresbericht der naturhistorischen 
Gesellschaft zu Hannover, 1852/5. — Statuten dieser Gesellschaft, 1855.

Rarmarsch, Karl, Director der polytechnischen Schule zu Hannover. Beitrag zur 
Technik des Munzvvesens. 1856.

Hlagenfurt. K. k. L a n d w i r t h s c h a f t s - G e s e l l s c h a f t .  Mittheilungen, Nr. 4— 5, 
de 1856.

Rdnigsberg. Koni gl .  U n i v e r s i t a t .  Amtiiches Verzeichniss des Personals und 
der Studirenden fur das Sominer-Semester 1856.

HoHstka, Karl, k. k. Professor in Prag. Ueber einige neue Forschungen im Ge-
I biete der Geographic. 1856.
liemberg. K. k. A c k e r b a u - G e  se l l  sc haft.  Rozprawy c. k. Gal. Towarzystvva 

Gospodarskiego Xlll.
Leonhard, K. C., und Bronn, H. G., Professoren in Heidelberg. Neues Jahrbuch fiir 

Mineralogie u. s. \v. Nr. 1, 2 de 1856.
Iiondon. Geological Society. The Uuarterly Journal. Nr. 44 de 1855,
Mant'sehe Buchhandlung in Wien. Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg- und 

Hiittenwesen. Red. v. 0 . Freiherrn v. Hingenau.  Wien 1856, Nr. I I —25 
de 1856.

RAhlhansen. S o c i e t e  i n d u s t r i e l l e .  Bulletin, Nr. 133.
liinchen. Koni g l .  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Annalen der Stern- 

warte, VIII. — Ueber die GKederung der Bevblkerung des Kbnigreichs 
Bayern. Von Dr. Fr. H. W. H e r m a n n ,  1855. Ueber die Fortschritte 
der Mineralogie seit Haiiy. Von Dr. von Kobe l l .  Miinchen 1832. — 
Vergleichende Betrachtungen fiber die Mannigfaltigkeit in der organischen 
und unorganischen Natur. Von Dr. von Kobe l l .  Miinchen 1836. -r- 
Denkrede auf Franz von Paula von Sch r a n k .  Von Dr. C. Fr. Ph. von 
Mar t i us .  Munchen 1836. — Denkrede auf* Heinrich Fi'iedrich Link.  
Von Dr. C. Fr. Ph. von Mar t i u s .  Miinchen 1851. —  Wogweiser fiir 
die Besucher lies kbniglichen botanischen Gartens in Miinchen, nebst
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einetn Verzeiehnisse der in demselben vorhandenen Pflanzengattungeii.
Von Dr. C. Fr. Ph. von Ma r t i n s .  Miinclien 18S2. — Versuche und 
Beobachtungen zur naberen Keniitniss der Z a m b 0 n i’schen trockenen 
Saule. Von Julius Conr. von Ye l i n .  Miinclien 1820. — Ueber den 
am 30. April 1822 erfolgten merkwiirdigen Blitzschlag auf dem Kirch- 
thurme zu Rossstall im Rezartkreise. Von Dr. Julius Conr. von Yel in.  
Miinchen 1823. — Ueber Magnetismus und Elektricitat als identisclie 
uiid Urkrafte. Von Dr. Julius Conr. von Yelin.  Munchen 1818. — Ueber 
den gegenwartigen Zustand der mineralogischen Sammlungen der konigl. 
Akademie der Wissenschaften .nebst vorhergebender geschichtlicher Dar- 
stellung von ihretn Entstehen an bis zum gegenwartigen Zeitpuncte.
Von Joseph P e t z l .  Miinchen 1814. — Rede liber das Zahlengesetz in 
den Vl%beln des Menschen. Von Oken.  Munchen .1828. — Ueber den 
gegenseitigen Einfluss der Chemie und Mineralogie. Von Dr. Joh. Nep. 
Fuchs .  Miinchen 1824. — Ueber das Schiessen gegen heranziehende 
Donner-und Hagelgewitter. Von Max. Imhof .  Mdncheri 1811. — Ueber 
den Astrios-Edelstein des Ca j us  Pi ini  us II. Von J. M. Giithe.  Munchen 
1810. —  Versuch einer meteorologischen Beschreibung des hohen Peissen- 
berges. V̂ on Alb. Sc l nva i ge r .  Munchen. — Die Ordnungen, Familien 
und Gattungen der Reptilien als Prodrorn einer Naturgeschichte derselben.
Von Mich. Oppel .  Miinchen 1811. — Von den Portschritten und dem 
Nutzen des Studiums der Mineralogie, besonders in Riicksicht auf den 
Bergbau. Von Freih. v. Schi i t z .  Miinchen 1797. — Die deutschen, ins- 
besondere die bayerischen und osterreichischen Salzwerke zunachst im 
Mittelalter. Von J. E. Ritter v. K o c h - S t e r n f e l d .  Miinchen 1836. — 
Ueber die Vegetationsgruppen in Bayern. Von Dr. J. G. Zuccar in ' i .  
Munchen 1833. — Ueber die Einbeit im Bauplane der Erdveste. Von Dr.
G. 11. V. S c h u b e r t .  Miinchen 183S. — Ueber die Natur, Verandernngen 
und Daucr unsercr Sonne. Von Dr. Joh. Leonh. Spa t h .  Miinchen 1835.
— Gedachtnissrede auf den verstorbenen kbn. Oberbergrath Joseph von 
B a a d e r .  Von Dr. Thad. S i b e r .  Munchen 1836. — Ueber Telegraphic, 
insbesondere dnreh galvanischeKrafte. VonDr.C. A. S t e i n b e i l .  Miinchen 
1838. — Rede fiber den sogenannten Hehrrauch, welcher im Jahre 1783 
nicht nur in Bayern soudern in ganz Europa erschienen. Von Fr. X. Epp.  
Miinchen 1787. — Die Physik als Kunst. Von Job. W. Ri t t e r .  Miinclien 
1806. — Das chemische Laboratoriurn des k. General-Conservatoriums der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates in Miinchen. Von Prof. Dr. A. 
Voge l  jun. Miinchen I 80I. — Ueber die Nebelflecken. Von Dr. J. L a 
ment .  Miinchen 1837. — Die Geologic in ihrem Verhaltnisse zu den 
iibrigen Natunvissenschaften. Von Dr. C. S c h a f h a u t l .  Miinchen 1843.— 
Ueber die Gebirgsformationen in den dermaligen churpfalzbayer. Staateii.
Von Matth. Flur l .  Miinchen 1 805 .— Liste der in der deutschen Flora 
enthaltenen Gefassptlanzen, zunachst nacli Ko c h ’s „Flora germanica et 
helvetica“ Behufs der botanischen Untersuchung von Bayern zusaminen- 
gestellt. Miinchen 1850. — Astronomische Beobachtungen,. angestellt auf 
der k. Sternwarte zu Bogenhansen von J. S o l d n e r .  1820/44,1. — XVI. 
Miinchen 1834/47.'— Gelehrte Anzeigen,!.—XXItl, XLI. Miinchen 1835/46, 
1855. — Der churpfalzbayerischen Akademie der Wissenschaften in Miinchen 
Anzeige an das Publicum von den Gegenstanden der Witterungslehre. 
Miinchen 1781. — Berichte fiber die Arbeiten der mathem.-physical. Classe.
Vom September *1807 bis 1811. — Physicalische Abhandlungen. Miinchen g
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1803/1806. —  Magnetische Ortsbestimmungen an verschiedenen Puncten 
des Konigreichs Bayern und an einigen auswartigen Stationen. Von Dr.
J. L ame n t .  1. Th> Munehen 1854. —  Beobachtungen des meteorologi.schen 
Observatoriums auf dem hohen Peissenberge. Von 1792 — 1850. Von Dr.
J. Lament .  Miinchen 1851. —  Denkschriften I— VII, IX. 1808/1824. 
Miinchen 1809/1825. — Abhandlungen I— VII. Munehen 1832/1855. 

Noback, Karl, Redacteiir des Berichtes iiber die allgemeine Agricultnr- und 
Industrie-Ausstellung in Paris 1855, in Wien.. Bericht I. Heft.

Paris. Commi ss i on  d e r  Anna l es  des  mines .  Annales des mines VII, 3 livr. 
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Posen. S t a d t i s c h e  Re a l s c h u l e .  Dritter Jahresbericht, 1856.
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wirthschaft. Nr. 14—27 de 1856.

Regensburg. K. b o t a n i s c h e  Ge s e l l s c h a f t .  Flora, Nr. 1— 12 de 1856. 
Richter, Rector in Saalfeld. Aus dem thiiringischen Zechstein. — Brief an Herrn 

B e y r i c h  (iiber ein neues Korall-Pleurodictyum).
Riedl von Lenenstern, in Wien. Recension uber Hoffmann’s Anleitung zum Gebrauch 

des Rechenschiebers und iiber Heis ' s  und E s c h w e i l e r ’s Lehrbuch der 
Geometrie. — Zur versinnlichenden Darstellung der Zeitgleichung.
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X, 2.Abth., XL, 1. Abth., l.Heft.

Saalfeld, Re a l s c h u l e .  Einladungs-Programm zu der am 11.— 14. Marz d. J.
statttindenden offentlichen Priifung u. s. w.

Schmidt, C. J., k. k. Militar-Verptlegsverwalter in Briinn. Ueber das Vorkommen 
des Turmalins, insbesondere jenes des rothen am Hradisko nachst Rozna 
in Mahren. — Ueber das Vorkommen des Cacholong, insbesondere jenes 
dieser Mineralspecies in den hohlen Quarzkugeln von Ruditz in Mahren. 

Venedig. l . R . I s t i t u t o  Veneto di sc i enze .  Atti, Serie HI, T. 1. Disp. 3— 6. 
Yernansal de Villenenve, Joseph, in Mailand. Memoria teorico pratica della col- 

tura del riso. Milano 1855.
Villa, Anton und Johann Bapt., in Mailand. Le epoche geologiche, 1856. — 1 Catilli. 

1842. — Intorno alia malattia delle viti. 1855. — Utilita dei boschi mon- 
tani nella Lombardia. 1847. — Necessita dei boschi nella Lombardia. 1856.
— Catalogo dei Molluschi della Lombardia. 1844. —  Nota delle specie d a ' 
aggiugnersi. 1853. — Dispositio systematica conchyliarum terrestriiim et 
fluviatilium. 1841. — Notizie intorno al genere Melania. 1855. — Intorno 
alt’Helix frigida,'l^54. — Catalogo dei Coleottori della Lombardia. 1844. 
Coleoptera Eu^*peae dupleta in collectione Villa.  1833 — 38. —  Degli
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^  insetti carnivori adoperati a distruggere le specie dannose all’agricoltura. 
* 184S. — Osservazioni entomologiche durante I'ecclisse del 9. Oft. 1847.
. —  Note su alcuni insettj osservati nel periodo deH’teccIisse dell' 8. Lugl. 

1842'. — Notizie intorno agli insetti dannosi. I. Le locuste. — Le Cetonie, 
1836. —  Comparsa periodica delle efimere in Brianza. 1847.

Weeber, Heinrich C., k. k. Forst-Inspector in Brunn. Verhandlungen der Forst- 
Seetion fiir Mahren und Schlesien. 3. und 4. Heft, vom Jahre 18S3 — 35. 

Wien. K. k. Mi n i s t e r i u m des  Inne rn .  Reichs-Gesetz-Blatt fur das Kaiserthum 
Oesterreicli. X. —  XXVII. Stiick. — Berg- und hiittenmannisches Jahrbuch 
der k. k. Montan-Lehranstalten zu Leoben und Pribram auf das .lahr 1855. 
V. Band (als Fortsetzung des Jahrbuehes der k. k. Montan-Lehranstalt zu 
Leoben). Redigirt von Johann Gr imm.  1856.

„ K. k. Ha n d e l s - Mi n i s t e r i u m.  Bericht iiber .die allgemeine Agricultur- 
und Industrie-Ausstellung zu Paris im Jahre 1855, im Auftrage des k. k. 
Handels-Ministeriums von Karl Noback .  1. 2. Heft. — Mittheilungen aus 
dem Gebiete der Statistik, IV, 4. und 5. Heft.

„ K a i s e r l i c h e  Ak a d e m i e  d e r  Wi s s e n s ' c h a f t e n .  Denkschrifiten der 
mathem.-naturwiss. Classe XI. — Sitzungsbericbte der mathem.-natunviss. 
Classe XIX, 2, XX, 1; der plulos.-histor. Classe XVIII, 2, XIX, 1, 2, XX, 1. 
— Notizcnblatt Nr. 4 —^̂14 de 1856. — Archiv fiir Kunde bsterreichischer 
Gcschichtsquellen XVI, 1. — Fontes rerum austriacarum XII, 2.

„ K. k. C e r i t r a l a n s t a l t  f u r M e t e o r o l o g i e  und E r d m a g n e t i s m u s .  
Uebersiclit der Witterung in Oesterreicli im .Tahre 1855. Entworfen von 
A. U. B u r k h a r d t .  '

„ D o c t o r e n  - C o l l e g i u m  d e r  m e d i c i n i s c h e n  F a c u l t a t .  Oesterr. 
Zeitschrift fiir pvaktische Heilkunde. Redigirt von Dr. J. J. K n o l z  und 
Dr. G. Pr ey s s .  I. Jahrg. 1855; II. Jahrg. 1836, Nr. 1 — 26.

„ Z o o l o g i s c h - b o t a n i s c h e r  Verein.  Verhandlungen V, 1855.'— Bericht 
iiber die osterreichische Literatur der Zoologie, Botaiiik und Palaontologie 
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Wurzburg. P h y s i c a l . - m e d i e i n i s e h e  Ge ' sel l scbaf t .  Verhandlungen, VI, 3.

    
 



402

X V IVerzeiehniss der mit Eiide Juni d. J. loco Wien,. Prag, Triest und Pesth bestandenen Bergwerks-Produeten-Versehleisspreise.
(In ConvenUons-Miinze 20 Gulden-Fuss.)

Wien Prag Triest Pestli
D e r  C e n tn e r . fl. k. fl. k. fl. k. fl. k.

A n t im o n iu m  crudum, Maguvkaer.............................. 12 48 13 54 15 30 12 18
B l e i .  Bleiberger, ordinlir................................................ 16 , 16 16 30

„ liart, PfibramCT...................................................... 13 40 12 40
„ weiah, „ ...................................................... 15 40 14 40 .
„ „ Kremnitzer, ZsarnoviczerundSehemnitzer IS 30
„ „ Nagybanyaer............................................... . 15 30
„ hart, Ncusohler..................................................... 13 50
n weich, „ ...................................................... 30

£ s c l i e l  und S in a l t e n  in Fassern a 365 Pf.
FFF.E................................................................................. 14 , 16
FF.E.. ; ............................................................ i i)
F.E..................................................................... 7 12

•
M.E................................................................ g 30
O.E.......................................................... I'i /

,  O.E.S, (Stiickesebei).............  . ............................ 4 48
7
0 48

O l a t t e .  bohmische, rothe ................................................ 15 15 14 20 Hi 45
w „ fri'iine............................................... 14 4;i 13 50 15 15
„ II. ungar., rothe................................................. 15 20
» „ gnine................................................. 14 50

l t iA c k c n - K u |i f c i ' .  Agordoer.................................... 71
„ „ ScbmOlnitzer.............................. 66

K u p fe i*  in Plalten, Sehmolnitzer neuer Form . . . . . . 64
„ n « r  alter Form............. 64 . 65 10 66 64
„ » n Ncusohler ..................................... 64 66 ()4
„ „ „ Felsdhanyacr................................ 63 30

ta u sn k u p fc i' in Ziegelfonn, Neiisohler........................
„ in eiiigekcrbten Plattcn „ ........................ r •

K lip r e r , Kosetten-, Agordoer....................................... 68
„ „ Uczbanyacr .................................. 65
„ „ Oll'enbanyaer............................... 63 62 30
„ „ Zalathnacr (V'crbleiiings-}......... 62 30
„ Spleisseii-, Felsobanyaer ............................... . 61 30
„ -Bleche, Ncusohler, bis 36 W. Zoll Brcite.. 71 18
„ geticftes dctto ...................... 75 18
„ in flachen riinden Bodcn detto...................... 7? 18

IS a n A k u p fc r , Nensohler................................ i .......... , . 66
-- tt l^ iieck si l i t e r  in Kistcin and Lagcin........................ 105 . 106 30 103 105 30
g j „ „ sebmiedeisernen Flaschen............. . 106

'C j „ „ gusseisernen Flaschen.................... 105 ,
~  ( „ ira Kleinen pr. Pfund........................... 1 10 i 10 i 10 1 10

Q u e e k s ii ll te r . Zalalhnaer in L agein .......................... 105
S c l i e id e w a s s e r ,  doppeltes......................................... 19 .

7 15 ,
„ „ Stangcn..................................................... 7 45

1 1
„ Szwoszovicer in Stangen............................. . . 6 45

U ra n g ;e llt (IJranoxyd-Natron) pr. P f . ...................... 9 9 . 9 ,
28 30
28 30 28 30
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Der Centner.

V itrio l^  blaucv, Scliimitnilxer................................. ......
„ „ VenetUger................................... ..
^  grfinw Agordoer-in Passe(n a tOO Pf...........
„  „  n  » PassepnniHciiicallOOPf.

V itrio lo l*  n>eisses coiwcntrirtcs .................
X i n n ,  feincs Schlaggcnwalder...................................
!EinR«ber« ganxcr...........J ............ ...................

„ gcmaiilanor......................... ..................
„ iiaeli eliiiiesiselier Art in K istein.........
» » ,, » „ •^agelii.......

Wien

7
82

12a
132
140
132

k.

43

fl.

81
12^
133
141
133

k. 0.

(23:
130.
138
130

(I.
27

123
132
140
132

30
30
30
30

P r e isr ia c lila '^ se . Uci At)ii.i1ime von SO— 100 Ctr. (>«lim. Gl.lMe .luf liinmal 1 %
„  1100 -  2 0 0  „  „  „  „  „  2 * / a

„ 200 Mi*d dariiltcr „ „ « « ^ * / r
Her 300'fl.'Uml dai’ubcr, cnliredcr (li>cimons(Uiett a dato Wecitsvl mil 3 Weetisetvcr|>ll. 

"anf'eiir Wiener gules Uandliingskaii.s laiitcmi. oder llar/.atilimg gegcn (*/» Seonte-

K. k. pcoli»pi.̂ eke’lt«»iefc*ai»s*aU. 7. Jahrgaas iS56. II. 32
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7. Jahrgang .1856. JAHRBUCH
DER

K^IS. KON. GEOLOGISCHEN REICHS-ANSTALT.

IDie geologisehen Verhaltnisse der Thaler der Drau, Isel, Moll und Gail in der Umg-ebiing von Lienz, ferner der Carnia im venetianischen Gebiete.
Von D l o n y s  S t u r .

(Mil drei lithographirten Tafeln.)

Die Resultate meiner Untersuchungen In den Jahren 1834 und 1833 stellte 
ich im Folgenden zusaminen. Es sehien niir vortheilhaft, beide Theile, woven der 
eine schon Ende April 1833 niedergeschrieben war, unvermischt neben einander 
folgen zu lassen. Beide bangen wie das in denselben besprochene Terrain innigst 
zusammen und bilden die Fortsetzung meiner friiheren Abhandlungen.

Die zum ersten Theile geliorigen Durchschnitte I— IX sind in dem Maass- 
stabe der Tiroler und Karntner Generalstabs-Karten, der Zoll =  2000 Klafter ge- 
zeichnet, fur die iibrigen zuin zweiten Theile geliorigen babe ieh den Maassstab 
der italieuischen Generalstabs-Karten, der Zoll =  1200 Klafter beibehalten. Das 
Langen- und Hohenmaass ist in alien Durchschnitten das natiirliche.

I. Das Drau-, Isel-, Moll- nnd Gail-Thal in der Umgebtmg von Lienz. 1854.

Vo r b e me r k u n g e n .  Im Sommer 1834 erhielt ich von der Direction der 
k. k. geologischen Reichsanstalt in der Section IV ein Terrain zur Bearbeitung, 
in dessen Mittelpunct Lienz in Tirol liegt. Auf diese Weise bin ich in den Stand 
gesetzt worden, die Untersuchungen des Sommers 1833, woriiber eine Arbeit 
vorliegt <), fortzusetzen. Ich hatte namiich die Gegenden des sudliehen Abhanges 
derCentralkette bis nach Pregratten, Windisch-Matrey, Dollach, Flattach urid Ober- 
Vellach eben aufgenommen, und sollte nun meine Untersuchungen von da bis an 
die Drau zwiscJien Sillian und Greifenburg ausdehnen. Das Gailthal, das noch 
in dieser Beziehung ganz un'bekannt war, zog mich gewaltig an, und ich konnte 
nicht widerstehen, auch dieses, obwohl es in meiner niir gestellten Aufgabe 
nicht einbegriffen war, geologiseh aufzunehmen.

Das Besultat meiner Arbeit im Sommer 1834 ist also die geologische Karte 
des Gailthales und desKartitsch-Baches von Reissach und Grafendorf (im Gailthale) 
v.'estlich bis Sillian; des Drautliales von Sillian abwarts bis Greifenburg; des Isel-,
TelTerecken- und Kaiser Thales, nnd der Moll von Dollach abwarts bis Ober- 

*
0

')  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, V, Seite 818: Geologische Beschaffenheit 
der Central-Alpen. *■

K. I(, ppoloffiseh. ReichsaniU n. 7. ISSS, Ilf, IJJ
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Vellacli, d. i. die geologisch colorirte Generalstabs-Karte: Umgebungen von Lienz, 
mit einem bedeutenden Theile der Umgebungen von Toblach iind BrunecUeu 
(in Tirol) und Umgebungen von Ober-Drauburg (in Karnten).

In dieseiii angegebenen Terrain lassen sich vier geologiscbe Gebirgsgruppen 
wohl unterscheiden. Vor allem ist die eigenthiimliche, den hbchsten Kamm der 
Centralkelte einnehmende G e b i r g s g r u p p e  des  C e n t r a i g n e i s s e s  uijfl 
d e s s e n  S c b i e f e r h i i l l e  zu nennen. An diese reiben sich siidlicb an und herr- 
schen bis an die Drau berab d ie  G e b i r g e ,  die einzig und allein a u s  dem  d e r  
a l t - k r y s t a l l i n i s c b e n  F o r m a t i o n  a n g e h o r i g e n  G l i m m e r s c h i e f e r b e -  
s t ehen .  Das Gebirge, avelcbes sich zwiscben der Drau und der Gail im unter- 
sucUten Terrain erliebt, das L i e n z e r  G e b i r g e ,  ist von den beiden erwahnten 
ganz verscbieden. Hier finden wir die Alpenwelt im Kloinen; alles beinahe, was 
die Alpen, die Cenfralkctte mit ibren Nebenketten, an Gesteinen, an Pracbt iind 
Grossartigkeit aufzuweisen baben, treffen wir bier auf einen kleinen Raum zii- 
sammengedrangt. Von dieser interessanten Gebirgsgruppe durch die Gail abge- 
schnitten, ist im  s i i d l i c b e n  G e b i r g e  des  G a i l t h a l e s  die dem siidlicben 
Abliange der Centralkette angehorige Kohlenformation ausgebreitet.

Die drei letzteren Gruppen: das Gebirge der Kohlenformation, das Lienzer Ge
birge und der breite Glimmerschieferzng sind aueh orograpbiscb auf eine ausgezeich- 
nete Weise von einander getrennt. Die Kohlenformation wird von dem Lienzer Ge
birge durch die Einsenkung der Gail abgetrennt. Die Gruppe der Lienzer Gebirge 
steht zwisehen der Einsenkung der Drau und der Gail, und ist auf diese Weise von 
dem nordlich von der Drau sich ausbreitenden Glimmerschiefergebirge gesondert.

Dagcgen linden wir gar keine solche markirte Granze zwiscben den Gebilden 
des Central-Gneisses und dem Glimmersebiefer, obwohl diese beiden Gruppen 
petrographisch von einander ganz verscbieden sind. Die Granze zwisehen diesen 
beiden Gebilden lauft grosstentheils fiber Gebirgsriicken, ohne dass man mit 
Sicherheit voraus zu bestimmen vermochte, wo man sie zu suclien habe.

Die orographischen Granzen der drei von einander deutlich getrennten 
Gebirgs-Gruppen sind aber durchaus niebt zugleich die geologischen Granzen 
derselben. So weiss man von der Kohlenformation, dass sie bei Bleiberg auch 
nbrdlich von der Gail vorkommt; der Glimmersebiefer der Lienzer Gebirge geht 
zwisehen Mauthen und Maria Lukau aueh siidlich von der Gay. Die verschiedenen 
Kalke des Lienzer Gebirges findet man auch nordlich von der Drau, so siidlich 
bei Pannberg im Pusterthale, in der Umgebung von Ober-Drauburg, Rittersdorf 
und Dellach, wie man auch wieder den Gneiss und Glimmersebiefer des grossen 
Glimrnerschieferzuges bei Jungbrunn auch siidlich von der Drau findet.

Doch sind die angegebenen Vorkommnisse der Gesteine- ausser den oro- 
gi'aphiscWen Griinzen ihrer Gruppen im Verhiiltnisse zu ibren Gruppen v'er- 
schwindend klein. Diess scheint anzuzeigen, dass die geologischen Granzen, 
d. h. die orographischen GrUnzen der Vorzeit, eine Veranderung erlitten haben, 
bevor sie ihre Form der Jetztzeit angenommen haben. Wabrend wir annehmen 
miissen, dass die>^nsenkung der Drau zwisehen Sillian und Greifenburg in der
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Vorzeit von West nach Ost streichend einen scliwachen nach Norden convexen 
-Sogen bildete^ mussen wir jetzt ebenso die PortsetzUng des Drauthales zwischen 
Greifenburg und Lienz im Iselthale, die des Di’authales von Sillian bis Lienz im 
Mollthale (Iselberg, Stall, Fragant) suchen.

Nach diesen Vorbemerkungen sollen nun die vier angedeuteten Gruppen 
gesondert abgehandelt werden.

A. Central-Gneiss und dessen Sehieferhiille.

Zur P e t r o g r a p h i c  des  C e n t r  a l g n e i s s e s  ‘)  babe ich Folgendes nach- 
zutragen.

Maivhat schon vielseitig damn gedacbt, ein sicheres Mittel aufzuflnden, mit- 
telst welchem man im Stande ware, den Centralgneiss von anderen Gneissen sicher 
zu unterscheiden, indem man oft in die Lage kommt, von Blocken, die ausseihalb de§ 
Gebietes des Centralgneisses und seiner Hiille liegend gefunden werden, bestimmen 
zu mussen, ob sie dem Centralgneisse angeboren oder nicht, Man hat durch die 
genaue Bestimmung des Feldspatlies, des Glimmers u. s. w. dieses Ziel zu er- 
reichen gesucht. Aber alle diese Merkmale haben sich als unsicber und nicht all- 
gemeifl geltend erwiesen.

Das Merkmal, nach welchem ich den Centralgneiss von anderen Gneissen 
unterscheide, ist sehr einfach; ich will es nicht als allgemein geltend aufstellen, 
aber bemerken muss ic h , dass es mir in alien bis jetzt vorgekommenen Fallen als 

.ein leichtes Unterscheidungsmittel gedient hat.
In der oft blendend weissen Quarzfeldspathmasse des Centralgneisses ist der 

Giimijier allermeist nur in sehr kleinen, kaum mehr als y* Quadratlinie betragCn- 
den Blattchen eingestreut. Kommt der Glimmer in grbsseren Anhaufungen vor, so 
sind diese gezogen und zerrissen, und erweisen sich bei der Untersuchung mit 
der Loupe aus ganz kleinen, nicht zusammenhangenden Blattchen bestehend, die 
denenj die man zerstreut in der Quarzfeldspathmasse antrilTt, ganz gleich sind. 
Diese Zusammensetzung der Anhaufungen des Glimmers wird besonders an 
solchen Varietaten des Centralgneisses leicht erkennbar, in welchen der schwarze 
Glimmer mit weissem gemengt vorkommt.

Der Glimmer des Centralgneisses erscheint niemals in regelmassig begranz- 
ten Blattchen, d. h.̂  Krystallfafeln, wie man solche in der Masse eines jeden 
andern noch so feinkornigen Gneisses flndet, sondern er bildet immer nur ein 
feinschuppiges Aggregat von unregelmassig begranzten Blattchen.

Den b e r e i t s  g e g e b e n g n  L a g e r u n g s v e r h a l t n i s s e n  des Central
gneisses und dessen Sehieferhiille ®) muss ich noch Folgendes beifiigen >

Der Centralgneiss und die Sehieferhiille Vurden schon im vorigen Jahre zum 
grbssten Theile aufgenommen.; fur den Sommer 18S4 blieb nur die Bearbeitung der 
Grapzen der Schieferhiine gegen das Gebii’ge des alten Glimmerschiefers iibrig.

*) L. c. Seil« 826. 
I- c„ Seite 839.
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Die orographisch nur wenig oder gar nicht markirte Gr3nze der Gebilde 
des Centralgrieisses gegen den Glimmerscliicferzug liiuft von Fragant im Mollthale 
in das kleine Fraganttlial, fiber den Makerni-Spitz nordlich vein iSadnigkogl zur 
hinteren Asten, von da nach Stampfen im oberen Mollthale. Von Stampfen streicht 
diese Granze in nordwestlicher Richtung in den Graden-Bach ober dem Wasser- 
fall „.Tungfern-Sprung“ (siidlich von Heiligenblut) vorbei in die Gossnitz, auf 
den Kaarberg, zwiscben dem Kaiser und Peisehlacher Thorl (sOdlich vom Glockn 
ner), vom Kaarberg in sudwestlicher Richtung nach Lessach im Kaiser Thalc 
und von da immer in rein westlicher Richtung aber mit wenigen Einbiegungen 
nach Seblas (siidlich von Windisch-Matrey) zur Mulitzalpe (siidlich von Welzelacb 
bei Pregratten) und von da immer an der Grate des die Wasserscheide zwischen 
dem Pregrattner und TelVerecker Thale bildenden Gebirges auf den Raukofel, 
auf das Trojaner Thorl, nordlich an der Gross-Korspitz vorbei zu den Jocherhaus- 
Alpenund zu dem Klammel-Seein denlejzten Verzweigungen des TelTerecker Thales.

Diese Granze ist aber geologisch sehr gut markirt, "indem sie von einem 
ununterbrochenen Zuge eines den Gebilden des Centraigneisses angehorigen 
Chloritschiefers gebildet wird. Der Chloritschiefer ist in den unteren Schichten 
des Zuges dem gewohnlichen Chloritschiefer *) gleich. In der Asten fiihrt derselbe 
Pistazit. In den oberen Schichten fibergeht dieser Chloritschiefer in reine Quarz- 
schiefer, in denen man ausser dem Quarze nur iioch kleine zerstreute oder ge- 
haufte Glimmerbliittchen bemerkt. Am Trojaner Thwl im Gebiete des Tefferccker 
Thales findet man einen aus diesen Quarzsehiefern din ch Aufnahme von vielem 
weissen und wenigem griinen Glimmer entstandenen Glimmerschiefer, der auch 
an vielen anderen Puneten in den Gebilden des Centraigneisses beobachtet wurde. 
In dem ostlichen Theile des Chloritschieferzuges von Fragant bis W. Matrey tre- 
ten gar keine besondereii Einlagcrungen auf. Erst bei der Mulitzalpe und wesllich 
davon in den Gegenden sfidlich von Pregratten tritt in diesen Chlorit- und Quarz- 
schiefern Serpentin in Begleituiig von kornigem Kalk auf. Ein ununterbrochenes 
Lager von Serpentin tritt namentlich zwischen der Mulitzalpe und dem Trojaner. 
Thorl auf. Diese Serpentinschichte wird von kiiniigen Kalkschichten begleitet, 
bei der Mulitzalpe, dann auf den ostlichen Abhangen des Zobernitzer Thales (an 
beiden Orten den Serpentin unterlagernd) und am Trojaner .Thorl (fiberlagernd}, 
wo fiberdiess dieser Kalk in Dolomit und besonders baufig in Rauchwacken um- 
gewandelt ist. Oestlich vom Uebergange am Trojaner Thorl tritt nordlich von dem 
angegebenen Serpentinlager ein Serpentin stockformig auf. Derselbe wird von 
einem weissen kornigen Kalke in zwei Theile getheilt. —  Nocb weiter westlich' 
tritt in dem Chloritschieferzuge der weisse kornige Kalk allein, ohne vom Serpen
tin begleitet zu sein, auf, namentlich bei den AlpenhUtten im Jochcrhaus und an 
der Schwarzen-Spitz nordwestlich vom Klammel-See.

Im ganzen Verlaufe dieses Chloritschiefer-Granzzuges fallen die Schichten 
desselben nach Suden. Nfirdlich unter dem ̂ Chloritschiefer folgt in der ganzen

L- e. S«;te 830, 831.
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Erstreckung desselben ein Kalkglimmerschieferzug )̂. Siidlich von diesem be- 
-r -j^vrochenen Zuge des Chloritschiefers, also iiberlagernd, findet man gar koine 

den Gebilden des Centralgneisses angeliorige Gesteine, einen einzigen nnbedeu- 
tenden und auch bis jefzt nicbt ganz klar gewordenen Fall ausgenommeii, wo 
man siidlicli von den Jocberbaus-Alpen im Teffereeker Tbale eine ganz geringe 
|*arlie von Kalkglimmerschiefer siidlich vom Chloritschiefer findet. Diesen Fatt 
ausgenommen, wild der die Centralgneissgebilde abgvanzende Chloritschiefer- 
.yon Glimmerschiefer-Schicbten des grossen Gliinmerschieferzuges Oberlagert.

B. Der grosse Crlimmerschieferzng.

Der -Glimmerschieferzug nimmt im betrachteten Gebiete ein ausgebreitetes 
Terrain, namlich den ganzen zwischen den Gebilden des Centralgneisses und 
der Drau befindlichen Raum ein. Him gehbren daher folgende Gebirge an; Das 
nomllich vom Pusterthale liegende, von der Drau, der Isel und dem Teffereeker 
Tbale eingeschlossene Gebirge des Pfannhorn, Deggenhorn, Bockstein und Roth- 

• ,stein; dann der Uoch-Gall, die Gross-Korspitz, dasBockhorn, der Teffereeker 
Kogel nordlich vom Teffereeker Tbale; das von der Isel und dem Kaiser Tbale 
eingeschlossene Gebirge des Rottenkogel; das von der Moll urnflossene Gebirge 
des Sadnig- und Laitenkogels; das nordlich von Lienz gelegene Gebirge der 
Schleinitz, des Hoch-Sebober und Gbssnitz und das zwischen der Moll und Drau 
liegende Gebirge des Wildbornkopfes, des Sandfeldkogels und des Kreuz-Eckes.

In meiner Arbeit fiber die Cent ra l a lpenhabe ich die Ge s t e i n e  d i e s e r  
Ge uppe ;  den Gneiss, Glimmerschiefer, die Hornblendegesteine und den korni- 
gen Kalk, beschrieben. Eines bisher aus dieser Gruppe nicbt bckannteii Gesteines, 
eines porpbyrisehen Hornblende-Granites, muss bier noch Erwahnung gesebehen. 
Ein sehr alinliclies Gestein aus dem Bohraerwalde beschrieb Hr. Dr. H o c h s t e t t e r  
unter dem Nanien eines porphyrahnlichen Granites ’). Iclr habe es auf einem be- 
schrankten Raume bei St...Johann im Iselthale beobaehtet, wo es gangartig im 
Glimmerschiefer auftritt.

L a g e r u n g s v e r h a l t n i s s e .  Der bier abzuhandeinde Glimmerschieferzug 
ist als die Fortsetzung des Glimmerschiefers, den ich im Gebirge sudlich von der 
Enns untersucht habe-, zu hefrachfen*). Die Lagerungsverhaltnisse des Glimmer- 
schieferzuges nordlich von der Drau sind dieselben wie die im Ennsthale, 
riur init dem Unterschiede, dass hier nordlich von der Drau die Einlagerungen 

.,des-Gneisses, des kornigen Kalkes und der Hornblendegesteine nur sehr selten 
und auch nur in sehr geringen Quantitaten vorkommen, wahrend diese im Enns- 
thaler alt-krystallihischen Gebirge ausserordentlich haufig und ausgedehnt sind, 
wie diess auch am besten bei der aufmerksameren Vergleichung der Durcb-

*) L. c. Seite 841 u. f.
L. c. Seite 824.
Jahrbach ’der k. k. geologischen Reiebsansialf, V. Seite 47 und SO.
Jahrbueb der k. k. geologischen Reicbsanstalt, IV. Seite 462 und V. 836^ Taf. 1.
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schnitte des Ennsthalcr Gebirges *) mit den beigeget>enen des abzuhandeinden 
Gebirges einleuebtet. , *

Die machtigste Einlagerung von Gneiss in unserem Glimmerscliieferzuge 
ist- die des Hoch-Gall (westlich im Tefferecker Thale). Es ist diess ein fein- 
korniges Gemenge aus weissem Quarz, Feldspath und schwarzem Glimnier. Der 
Gebirgsstock des Hoch-Gall besteht aus diesetn Gneisse. Vom Hoch-Gall zieW 
sich der Gneiss, der da seine grosste Miichtigkeit besitzt, auf den beiden Abhan- 
gen des Tefferecker Thales anstehend, bis St. Jakob. Von bier zieht er, an 
Machtigkeit immer geringer werdend, den siidlichen-Abhang des Thales veiv 
lassendi auf dem nordlichen Abhange bis nach St. Veit. Hier iibertritt er wieder 
auf den sOdlichen Abhang des Thales und zieht dann als ein sehr schnaaler 
unbedeutender Zug in ostlicher Richtung in das Michel-, Griinalpen-, und Michel- 

• bacher Thai, kommt nbrdlich von Schleiten in das Iselthal herab und verschwin- 
det dann auf den westlichen Abhiingen des Rohrkogels im Glimmersekiefer ganz. 
Als Portsetzung dieses Zuges kann noch das Vorkommen des Gneisses siidlich 
von der Hofalpe im Devantthale betrachtet werden. Im Gebirgsstocke des Hoch-, 
Gall fallen die Schiebten des Gneisses nach Norden unter 20— 30 Grad. Der. 
Glimmerschiefer des Rosshorns im Stalleralpen-Thale fallt vom Gneisse weg und 
tiberlagert weiter ostlich am Lapesbach den auf dem siidlichen Abhange des 
Tefferecker Thales nach Siiden fallenden Gneiss. Dagegen fiillt der Gneiss am 
nordlichen Abhange des Thales vom Eingange in das Patschthal iiber St. Jakob* 
bis St. Veit nach Norden und wird von dem dariiber liegenden Glimmerschiefer" 
tiberlagert. Oestlich von St. Veit tritt der Gneiss als ein schwaches Lager jip 
Glimmerschiefer auf und ftillt mit dem Glimmerschiefer nach Siiden.

Ein zweites Gneisslager im Glimmerschiefer ist bei der Lienzer Klause, 
dessen Portsetzung auch noch ostlich bei Amlach am Triestacher See ansteht. 
Auf dem linken Ufer der Drau, also bei Pannberg, Burgfried bis Lessach fallen 
die Schichten dieses Gneisses nach Norden. Die Portsetzung desselben bei Ain- 

. laeh fallt dagegen nach Siiden und unferteuft den Alpenkalk daselbst.
Ausser diesen ,zwei envahnten Vorkommnissen des Gneisses kommen nur 

ganz unbedeutende Einlagerungen desselben im Glimmerschiefer auf der Speieh- 
gi’uben-Spitze bei Lessach im Kaiser Thale, in der Asten, in der Roka sudlicb 
von Fragant und am Wildhorn niirdlich von Ober-Drauburg vor. Der Gneiss auf 
der Speichgruben-Spitze fallt nach Siiden. Das Gneiss-Vorkommen in der Asten 
(im Mollthale) ist sehr interressant, weil der Glimmerschiefer, der hier von der 
.Asten und der Moll eingeschlossen ist und in dem der Gneiss eingelaget Tor- 
komnat, einen Filcher bildet, in welchem der Gneiss senkrecht zu stehen kommt. 
Der nbrdliche Theil des Fachers fallt nach Suden und iiberlagert den, die 
Granze des Centralgneisses bildenden Chloritschiefer; am Eingange in da^ 
Asten-Thal - ist der siidliehe nach Norden flach fallende Theil des Fachers. 
(Siehe Fig. I .)  *. • .

Jabrbuch der tc. geologischen Reirhsanstalt, V. j&f, k

    
 



Moll und Gail InMor Uinocbiing vnii Taen/., ferner der Carhid lift vonotlanisdien Gcbictc. 4 1 1 *

A AusHns<̂  der Aston m die Moll. W Wetscliken-Kogel. S ITeherjang" nacli Sagritz. 
K Sudtichci' Abliang des SaiU'is-Kogeis.

. 1 Glimmerseltiorer. 2 Gneiss. 3 Chloritschiefer.

Der Gneiss in der • * * Fisnul.
^ k a  wird von einem 
Spatheisenstcine fiili- 
renden, kdrnigen Kalk 
iiberlagert und fallt 
*hach Suden. Der 
Gneiss des Wildliorns 
ist am wenigsten aus- 
gedehnt und fUllt nach 
Norden.

Im betrachtetcn Gebiete des grossen Glimmerscliieferzuges sind die Horn- 
biendegesteine ausserordcntlicb selten. Auf der Scbleinitz und im Devanttbale m 
der Umgebung von Lienz sind sie angetroffen worden, lind zwar sudiicb an 
der Scbleinitz -  Spitze und auf der Feldwebelalpe kommt Hornblendeschiefer 
»in Glirnmerscbiefer eingelagert vor mit einem siidlichen Einfallen. Siidost- 
lieh davon, am Eingange in das Devantthal, stelien ebenfalls zwei tvetiig 
machtige Einlagerungen von geringer Ausdehnung an. Die Lagerung der letz- 
teren ist dadurcb interessant, dass gerade an diescr Stelle' der Glirnmerscbiefer 
ebenfalls eiiicii FScber bildet (D. VI). Die slidiicbere Hornblendescbiefer-Einla- 
geruiig fallt uacb Norden, die nordlichere nach Suden, und der sie trennende 

> Glimmersehiefer stelit auf dem Kopfe. Ausser diesen Fallen babe icb nur nocb 
am Ausgange des Villgrattner Thales nordostlicli von Sillian eine nocb geringere 
Einlagerung von nach Osten fallendem Hornblcndescbiefer im Glirnmerscbiefer 
beobaebten konnen.
f  An Einlagerungen von Kalk ist der Glimmerscbieferzug im Gebiete der Drau 
zwiseben Sillian und Greifenburg ebenfalls bedeutend armer als diess in den 
Ennsthaler Gebirgen der Fall ist. Im westlicben Theile des Gebietes kommt der 
Kalk nur so gering maebtig vor, dass seine einzelnen Vorkomtimisse kaum cinen 
Flacbenraura von 2 —‘ 3 Quadratklafter einnehmen. So sind namentlicb die Vor- 
kommnisse am Nietzenkogel an der Schober- und Wasserbeil-Spitze bei Gassen 
lind St. Veit am nordlichen Abhange, im Griinalpen-Thale, an der Weissenwand 

"'Und im Michelbacher Tliale am siidlichen Abhange des Tefferecker Thales ausser- 
ofdentlicb klein und auf den Karten wegen Hirer geringen Ausdehnung in ihrer 
wabreti Grosse gar niebt angebbar. Alle diese Vorkommnisse sind als linsen- 
formige Einlagerungen im Glirnmerscbiefer zu betraebten.
’ " I Der kornige Kalk in der Roka, dessen Vorkommen mit dem Gneisse bereits 
Erwiilinung gescbelien, ist ebenso gering machtig; daher ist auch wenig Hoffnimg 
vorbanden, dass die in demselben in unregelmassigen Triimmern auftretenden 
Spatheisensteine lange anhalten und einen ausgebreiteteren Bergbau lolincn 
warden.

Von den drei im Ennsthale beobaebteten und untersebiedenen Glimmer- 
sebiefer-VarietUten ti’eten nur zwei im bearbeiteten Gebiete des Glimraerschiefer- 
zuges auf, und zwar der Thonglimmerschiefer und der feste Glimmerschiefer;*dcr
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dranaten-Glimmei’schiefer trkt' hier nirgendy in einer auffallenden Weise auf. 
.l/eber die Gruppirun’g dieser Glimmerschi^er lasst sich im Allgemeinen sageif, 
das^ der Thonglimmerscliiefer an und langs der Drau auftritt, wSlirend der 
feste Gliinmerschiefer die Partien zwisehen dem Thonglimmerscliiefer und den 
Gebildendes Centralgneisses ausfullt. Im Thonglimmerschiefer firidef man nordlich 

, an der Drau zwisehen Sillian und Mitterwald chloritische Schiefer eingelagert, 
gahz analog wie man es im Ennsthale beobachtet i).- Im fesfen Glimmer- 
schiefer treten auch hier.wie'im Ennsthale und im Lungau *) die Schwefelhies- 
lager auf, so namentlich ostlich bei Ausser-Villgratten in bedeutender Machtigkeit.

Die Schichtenstellung des grossen Glimmerschieferztiges ist am einfachsten 
auf dem E^chschnitte V dargestellt. Dieser Durehschnitt stellt namlich den Bau 
der nordlich von Lienz liegenden Gebirge der Schleinitz, des Hoch-Schober und 
der Gossnitz dar, welche im Norden durch die Gebilde des Centralgneisses, im 
Osten durch die Moll und den Iselsberg, im Westen durch die Isel und im Sfiden 

. durch die Drau hegranzt sind. Dieser Gebirgsstock besteht fiir sich. Aile Thaler 
desselben gehen von der hochsten Erhebung des Schobers und der Gossnitz naeh 
alien Richtungen strahlenfdrmig aus einander. Im ganzen Gebirgsstocke existirt 
kein denselben beherrschendes und abtheitendes Langsthal, und die Schichten' 
dieses Gebirgsstockes bilden auch nur einen einzigen Facher. Die senkrechr 
stehenden Schichten des Fachers kommen aber nicht zugleich in das Centrum 
des Gebirgsstockes zustehen, sondern im sildlichenTheileausserhalb des Centrums • 
desselben, am Ausgange des Devantthales, wo sie, gut entblosst, auf eirie ausser- 
ordentlich dcutliche Weise beobachtet werden konneh. Von hier nach Norden 
legen sich die Schichten des Glimmerschiefers mehr und mehr, und liberlagern 
unter einem Winket von 20—30 Graden die Gebildd des Centralgneisses. Ant' 
Petzeck (Durehschnitt VI) sind die Schichten beinahe ganz horizontal. Svidlich 
vom Centrum des Fachers legen sich die Schichten immer mehr und mehr nach 
Siiden, wie man diess am linken Drau-Ufer von Devant abwarts bis Ober-Drau- 
burg deutlich beobachten kann, tind iiberlagern dann unter ‘eiiiem Winkel von 
20—30 Graden die Alpcnkalke des Lienzer Gebirges, wie man diess ebenfalls auf 
eine ausgezeichnete Weise bei Siinmerlach (Durehschnitt VII), ostlich und nordlich 
von Gber-Drauburg, dann auch bei Jungbnmn (Durehschnitt VI) beobachten kanh.

Ganz analoge Verhaltnisse des Glimmevsehieferzuges gibt der Durehschnitt III, 
obwohl derselhe durch zwei' gesonderte Gebirge des Glimmerschiefers: durch 
das des Pusterthalcs (hoses Weibele) lind des Hoclv-Sehobers (Kreuzspitz) ge- 
zogen is t  Die Schichtenstellung beider Gebirge erganzt sich gegenseitig zu einem* 
einzigen Facher, der hier ebenfalls sehr excentrisch ist. Nordlich lagert der 
Facher auf dem Centralgneisse, und im sildlichen Theile^auf den Alpenkalken. In 
der That sind aber auch diesc Gebirge hicht durch ein Langsthal, sondern diirch 
das Querthal der Isel von einander getrennt.

_J)' Jahrbiich der k. k. {'eidogisehea ReiclisansiaU I V .  vSeilc 4fi2. 
■") t .  V ,  S e ite  8 3 6 . ' ■ ■ -
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Ein Miniatur-Bild der beschriebenen Lagerungsverhaltnisse des Hoch- 
~S«bftber-Gebirges steHt das Astner Gebirge dar (Fig. i ) ,  welches nordlich von 
Centralgneiss-Gebilden, westlich von der Moll, und siidlich und ostlich votn Astner 
Bache eingeschlossen ist. Dieses so abgeschlossene Glimmerschiefer-Gebirge 
bildef ebenfalls einen F3cher, wie scbon bei der Beschreibung des Gneisses dieser 
Gegend gesagt wurde.

Ganz anders findet man dagegen die Schiehtenstellung im grossen Glimmer- 
schieferzuge in denjenigen Gegenden, in welchen irgend ein Langsthal die Mach- 
tigkeit des Zuges durchsetzt und dieselbe so zu sagen in zwei oder mehrere 
parallel lanfende Theile abtheilt (siehe Durchschnitt I, II und VIII). Diess ist im 
bearbeiteten Gebiete sowohl im Westen als auch im Osten des eben betracbteten 
Gebirges der Schleinitz und Gossnitz der Fall.

Im Westen durchzieht die ganze Machtigkeit des grossen Glimmerschiefer- 
zuges, von Sillian und Abfaltersbach nordlich bis an die sudliche Wasserscheide 
des Pregrattner und Virgner Thales, ein bedeutendes L3ngsthal, das Tefferecker 
Thai. Die den Gebirgsbau dieser Gegend darstellenden Durchschnitte sind I und II. 
Wir linden hier den Glimmerscbieferzug in zwei durch die Schiehtenstellung 
wesentlieh von einander verschiedene Partien geschieden; in eine nordlich und 
eine siidlich vom Tefferecker Thale befindliche.

Die siidliche Partie zwischen dem Tefferecker Thale und der Drau bildet 
fur sich einen Facher (Durchschnitt I und II), dessen senkrecht stehende Schichten 
auch excentrisch gestellt sind, so wie wir diess im Gebirgsstocke der Schleinitz 
und Gbssnitz ebenfalls angetroffen haben. An der Drau fallen die Schichten 
nach Norden und uberlagern den Glimmerschieferzug des Gailthales (worauf 
St. Oswald steht), in dem hier der Alpenkalk des Lienzer Gebirges fehit. Im 
Durchschnitt II im Gebiete der Wurz-AIpe tritt eine Art von Verdopplung des 
PSchers aiif, die in dem dortigen beinahe ganz kalilen Gebirge sehr leicht zu 
keobachten is t, sich aber sowohl nach Westen als nach Osten verliert und als 
eine locale Ersclieinung zu betrachten ist.

Die nordlich vom Tefferecker Thale liegende Partie des Giimmerschieferzuges 
(Durchschnitt I, II) besitzt eine beinahe horizontale Schiehtenstellung. Die 
Schichten schweben; im Tefferecker Thale fallen sie nach Norden unter 15 bis 
30 Grad, und auf der sudlichen Wasserscheide des Vii’gner-Pregrattner Thales 
fallen sie nach Suden und Uberlagern den Centralgneiss. Die Schichten der sud
lichen und nordlichen Partie stossen im Tefferecker Thale an einander, und fallen 
unter gleichen Winkeln von einander ab.

Oestlich vom Gebirgsstocke des Hochschober und der Gossnitz, von Ober- 
Drauburg bis an den Sadnigkogel, finden wir ebenfalls in der Machtigkeit des 
Giimmerschieferzuges die Moll vom Winklern herab bis Wollatraften als Langs
thal auftreten. Der Durchschnitt VIII versinnlicht den Gebirgsbau dieser Gegend. 
Der Glimmerschieferzug wird hier durch die Moll ebenfalls in zwei durch die 
Schiehtenstellung wesentlieh von einander verschiedene Partien gefreniif. Die , 
siidliche zwischen der Moll und der Drau (Durchschnitt VIII) bildet einen FScher

RoicIiKnnafnIt. 7. Jahrg^itng- 1856. !U,
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fursich, dessen senkreclite Scliichten beinahe itn Cenfi;jim des Gebirges am Wild- 
hornkopf zu stehen kommen (Durcbscbnitt VII, VIII). Im MSllthale fallen sie 
Siiden, im Drauthale aber nach Norden und iiberlagern unter einem Winkel von 
20—30 Graden die in der Einleitung erwabnten nbrdlicli von der Drau vor-- 
kommenden kleinen Partien des Alpenkalkes der Lienzer Gebirge, wie diess im 
Durcbscbnitte VII versinnlicht ist.

In der nbrdlichen, zwischen der Moll und den Gebildcn des Centralgneisses 
befindlichen Partie des Glimmerscbiefers scliwebeti die Scbicbten ganz auf die- 
selbe Weise,* wie wir diess nbrdlicb im Tefferccker Tbale geseben haben. Die 
Scliichten fallen an der Moll nach Norden und (jberlagern andererseits den Central-, 
giieiss. Die be\den Partien des Glimmerschieferzuges stossen im Mbllthale an 
einander und fallen unter gleichen Winkeln von einander ab. — Der Melen-Bacli, 
ein. furdie kleine ebeu betrachtete, zwischen Fragant, W^inklern und Stampfen 
liegende Gebirgspartie nicht unbedeutendes Langsthal, dessen Fortsetzuug 
gegen Fragant man im Klenitzen-Bache suchen muss, war doch im Stande, eine, 
wenn auch kleiue Modification im Baue dieser Gegend h^ervorzubringen. Wir 
linden durcb denselben die scbwebende Partie des Glimmerschieferzuges in zwei 
Theile getheilt, in den des Kolmitzen-Thores, und in den des Sadnigkogels 
(Durcbscbnitt VIII). Die Scliichten beider stossen im Melen-Bache an einander, 
und fallen von einander ab.

Verbindet man die wirklich beobachteten senkrecbten Scliichten der Faclier 
im besproclienen Gebicte des Glimmerschieferzuges mit einander, so bekommt man 
eine Linie, die vielfach wellenfbrmig gebogen von West nach Ost sireiclit. Sie 
zieht von Ausser-Villgratten angefangen, siidlicli bei der Wurz-Alpe vorbei nach 
St. Justin im Burgerthale, iiber Asling, Penzendorf und Dorfla auf das Pannberger 
Joch, von da zum Scbloss Bruck bei Lienz herab, dann beim Ausgange des Devant- 
Tliales vorbei fiber den Iselsberg, auf den Wildhornkopf, Griederkogel, und endlich 
in die Tbalsohle des Teichel-Baches, wo durcb das Auftreten des Teichel-Thales, 
eines bedeutenden Langslliales dieser Gegend, der facherformigen Stellung der 
Schichten des Glimmerschieferzuges ein Ziel gesetzt wird.

C. Das lienzer Oebirge.
Unter dieser Benennung ver.stehe ich das von der Drau und Gail einge- 

schlossene, sfidwestlich, sfidlicb und sfidostlich von Lienz gelegene Gebirge in 
seiner von mir untersuchten Erstreckung von Sillian bis an den Reisskofel nordlich 
von Reissach und Grafendorf im Gailtliale. Dieses Gebirge besitzt die Form eines 
ausserordentlich stumpfen Keiles, dessen stumpfe Spitze den Oeffnungen des 
Devant- und Isel-Thales bei Lienz gegenfiberstebt, dessen Keilflaclien die Drau 
zwischen Lienz und Greifenberg ostlich, Lienz und Sillian westlich bildet, und 
dessen Basis die Gail darstellt. Sowohl die ausserstc stumpfe Spitze als auch die 
Basis wird von alt-krystallinischen Gesteinen gebildet. Das zwischen diesen be- 
findliche Terrain besteht aus Gebilden der Trias- und Lias-Formatio,n, so zwar, 
dass man im Allgemeinen sagen kann, da.ss diese Gebilde u m  .SO alter sind, als siC
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cler alt-krystallinisclien Btisis'dieses Gebirges naher stehen, und urn so jiinger 
’̂ gcfeflden werden, je mehr sie sich der krystallinischen Spitze des Keiles bei 
Lienz nahern. So wie die Basis, streichen die Scbichten dieser Gebilde im All- 
gemeineu von Westen nach Osten und fallen auch im Allgemeinen naeh Norden.

D ie Re i h e n f o l g e  d e r  S c b i c h t e n  in diesem Gebirge von unten nach 
oben ist folgende:

Glimmerschiefer, Porphyr, bunter Sandstein (Mergel und Conglomerat), 
Guttensteiner Kalk und desscn Uolomit, lichtgrauer oder weisser ungeschichteter 
Halobien- oder Hallstatter Dolomit, lichtgrauer oder dunkler geschiclateter Dach- 
stein-Dolomit, nur selten der Kalk desselben, schwarze bituminbse Schiefer mil 
Sandstein-Schichten (Lias-Sandstein), schwarze Kalke mitvielen Gervillien, darauf 
eine wenig machtige Lage von grauem dickgeschichfeten Kalke mit der Dachstein- 
bivalve, graue Mergel (Amaltheen-Mergel, Flecken-Mergel) mit Ammoniten, rothe 
Mergel (Adnether Scbichten) mit Ammoniten, dolomitischer grauer Kalk.

a. G l i m m e r s c h i e f e r .  Der Glimmerschiefer des Gailthales ist von dem 
des grossen Glimmerschieferzuges petrographisch nicht verschieden. Die tiefsten 
Scbichten, namentlich nbrdlich bei Tiliiach in Tirol, sind dem festen Glimmer
schiefer im Enns-Thale und nbrdlich von der Drau ganz gleich. Ganz wie an 
anderen Orten tritt in diesem festen Glimmerschiefer der Feldspath sparsam ein- 
gestreut vor, und bildet stellenweise Gesteine, die man als Gneiss anzusprechen 
genbthiget ist. Bei Morrosch nordwestlich von Mauthen treten in diesem Glimmer
schiefer haufige Granaten auf. Dagegen kommen in den oberen Partien des Gail- 
thalef Glimmerschieferzuges graue und grunliche Thonglimmerschiefer vor, 
namentlich im Graben bei Dellach (im Gailthale) und beim Tupfbade nordbstlich 
von Maria-Lukau. Hornblendesehiefer ist bei Hbfling in diesem Glimmerschiefer 
eingelagert. Von kbrnigem Kalk findet man bei M. Lukau eine Spur. Bei Tiliiach 
kommen auch die dem festen Glimmerschiefer eigenthumlichen Schwefelkies 
fiihrenden Glimmerschieferschichten vor, begleitet von stark graphitischen 
Glimmerschiefern. — Nbrdlich bei Leufling zwischen Dellach und Grafendorf 
kommen in dem Gailthaler Glimmerschieferzuge diinne, kaum einige Zolle machtige 
Einlagerungen von zum Theil verwitterten Spatheisensteinen vor. Die Versuche, 
dieselben bergmbnnisch zu gewinnen, wurden sehr bald aufgelassen. Der diese 
Spatheisensteine begleitende Glimmerschiefer ist sehr quarzreich und enthalt 
weissen und lichtbraunen Glimmer. Noch muss erwahnt werden, dass in dem 
Gailthaler Glimmerschieferzuge der weisse Glimmer durchaus nicht selten ist; 
so namentlich besteht das in der Tiefe der Gail bei Sittmoos nbrdlich anstehende 
Gestein aus wenig Quarz, viel weissem und wenig schwarzem Glimmei’.

Der Glimmerschiefer bildet einen schmalen, von Westen nach Osten streichgn- 
den Zug, der sich von Sillian tiber Tiliiach, M. Lukau, St. Jakob, Kbtschach 
und Reissach fortzieht, und hier aus dem untersuchten Gebiete heraustretend 
weiter nach Osten streicht. Der feste Glimmerschiefer tritt nur bei Tiliiach auf.

b) RoJher  Po r p h y r .  In einer rothen, braunrothen oder chocoladebraunen 
Grundmasse. sind Krystalle von schmutzig weissem undurchsichtigen Feldspath

S 4 *
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(Orthoklas) und schwarze, braune und dunkelgriine Glimmerblattchen porphyr- 
artig eingesvachsen. In den rotben nnd braunen Varietaten tritt der Felds#n*^ 
haufiger auf. Quarz konnte darin nur selteri gefunden werden. In der Porphyr- 
masse trifft man haufig eingeschlossene Stucke von Glimmerschiefer, um welche 
rundheruin die Grundraasse gelblich roth, also bedeutend lichter gefarbt ist. Die 
unteren Lagen sind dunkler gefarbt als die oberen.

Der rothe Porphyr tritt nur auf einzelnen wenig ausgedehnten Stellen in 
der Gegend von M. Lukau auf; so naraentlich am Eckerkogel svidlich im Lotter 
und am Sattel westlich von Tupfbad.
* c. B u n t e r S a n d s t e i n .  Die altesten Gesteine dieser Groppe sind dunkel- 
rothe, seidenglanzende, miirbe, diinnschiefrige Mer ge l ,  In der rotben Masse 
derselben erkennt man nur einige Giimmerblattcben. Diese Mergel sind in ibrer 
ganzen Macbtigkeit scheinbar von Pflanzenresten, stengelartigen RSbren, die aber alle 
mit derselben Mergelmasse erfullt sind, durchzogen. An mancben Stellen, nament- 
licb bei Kotschach nbrdlicb, treten diese Rbbren in einer solcben Menge auf, dass 
das Gesfein wie ein ungebeurer unregellnassig geflocbtener Zopf aussiebt und in 
einer Macbtigkeit bis 2 Fuss ganz allein aus diesen stengelartigen Dingen besteht. 
Ueber die wirklicbe Natur dieser Rbbren lasst sich vorlaufig gar nicbts sagen.

Ueber^den Mergelscbiebfen, deren Macbtigkeit kaum mebr als zwei Klafter 
betragen kann, liegen bis 20 Klafter macbtige C o n g l o m e r a t ma s s e n .  In einer 
rotben, nur in geringer Quantitat vorbandeiien Mergelmasse treten sebr biiufigKbrner 
von Quarz, 1 Linie bis faustgross auf. Die grbsseren Quarzstiicke sind besser abge- 
rundet als die kleinen. Diese Conglomeratgesteine sind sebr fest, beinabe*kry- 
stalliniscb; Giimmerblattcben sind der Mergelmasse bauCg eingemengt. Stellen- 
weise und meist in der oberen Etage dieser Conglomerate treten grosse Gerblle 
des rotben Pbrpbyrs auf, so namentlicb bei Dobra nbrdlicb von Kbtscbacb, am 
Reisskofel nbrdlicb von Reissacb, dann beim Tupfbad nbrdlicb von M. Lukau. 
Beim Bleibaus nbrdlicb von Kbtscbacb treten in diesen Conglomeraten feinkbrnige 
Sandsteine auf, die aus Quarz, Feldspath (weiss und rosenrotb) und Glimmer 
bestehen, scbmutzig gelb gefarbt, sebr fest sind, und beinabe ein krystalliniscbes 
Gestein bilden. Braune, von Eisenoxydbydrat gefarbte Puncte treten in demselben 
zerstreut auf. — An der ausseren Spitze des Keiles des Lienzer Gebirges, am 
Tristacber See treten auch bunte Sandsteine und Scbiefer auf. Die Scbiefer sind rotb 
und denen gleicb, die ini bunten Sandsteine in dem nbrdlicben Kalkalpenzuge einge- 
lagert sind. Die S a n d s t e i n e  sind grau und schiefrig, denen beim Bleibause im 
Gailtbale abnlicb. Dort wo diese Gesteine mit dem Glimmerschiefer in nabe Beruh- 
rung treten, wie am Tiistacber See beim „sinkenden Scbloss", sind sie in ein 
gliqimerscbieferartiges Gestein umgewandelt, welcbes iiur nocb durcb die stellen- 
weise auftretende rothe Farbung desselben an die bunten Sandsteine erinnert.

Die bunten Sandsteine bilden einen schmalen Zug, der sicb nbrdlicb an den 
Gailthaler Glimmerschieferzug anschliesst und von Abfaltersbach siidlich ange- 
fangen am Spitzenstein und Breitenstein, an der Demler-Hbhe und denf Eckerkogel 
siidlich vorbei, ttber die Alpen im Lotter und iiber den Sattel nach Tupfbad, von
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da iiber Assing und die Ra\ith-Alpe zum Bleihause fortzieht. Hier theilt sich der 
i/uiHe Sandsteinzug in zwei beinahe parallele Ziige, die durch den Glimmer- 
scbiefer von einander getrennt sind. Der sudlicbe Zug zieht von Dobra uber 
Lanz und Buchach bis nach DelIach,*wo er verschwindet; der nordliche bildet 
dagegen die Forfsetz^ing des Hauptzuges, und zieht durch den Pfarner-Graben, 
nordlich am Goldberge vorbei, an die siidlichen Abhange des Reisskofels und 
ausser dem untersuchten Terrain weiter nach Osten fort. Siidlich von Lienz kommen 
die bunten Sandsteine am Triestacher See beim „sinkenden Schlosse“ vor. 
Ausser diesen ist noch ein Vorkommen der bunten Sandsteine von sehr geringer 
Ausdehnung bei Simmerlach ostlich von Ober-Drauburg zu erwahnen.

d )  G u t t e n s t e i n e r  S c h i c h t e n ,  s c h wa r j i e r  Kalk,  Musche l ka l k .  
Die hierher gehorigen schwarzen Kalke und Dolomite derselben sind im Lienzer 
Gebirge machtig entwickelt. Die Kalke sind schwarz, diinngeschichtet, von Kalk- 
spathadern durchzogen, an manchen Stellen sind sie papierdiiimschiefrig, genau 
so wie diese Kalke in den nordostlichen Alpen gefunden werden. Die Dolomite 
sind dunkelgrau, dicht, nur selten von hohlen Raumen durchzogen. Das Auftreten 
derselben im Gailthale ist um so wichtiger, veil hier in diesen Kalken Versteine- 
rungen aufgefunden wurden, die sie mit andern ausser den Alpen vorkommenden 
Kalken zu parallelisiren erlauben.

Auf der Mussen nordwestlich von Kbfschach im Gailthale kommen in idem 
diinngeschichteten schwarzen Kalke dickere bis 1 Fuss machtige Schichten dieses 
Kalkes vor, die ganz voll von Versteinerungen sind. Dieser Kalk ist aber so fest 
und mit den Versteinerungen so innig verwachsen, dass es nicht moglich ist, 
diese aus demselben herauszuschlagen; man muss suchen, sie herausgewittert zu 
finden. Unter den herausgewitterten Versteinerungen konnte die Rhynchonella 
dccurtata sp. Girard ‘), die im Muschelkalke von Oberschlesien und Italien vor- 
kommt, von Herrn E. Sues s  sicher bestimmt werden. Nebst vielen andern un- 
bestimmbaren Durchschnitten trifft man auch einen herausgewitterten Encrinitcs 
liliiformis. Ausserdera kommt nocli ein zweiter Encrinit, zweierlei ganz kleine 
Posydonomien und vor der Hand unhestimmte Reste von Fischen vor. Auf der 
Mussen und am Gailberg siidlich von Ober-Drauburg sind die die Fischreste enthal- 
tenden Kalke stark bituminos. Im Inneren des Kalkes dieser versteinerungs- 
fQhrenden Schichten sieht man nur die Encriniten, so namentlich auf der Jauken 
nordbstlich von Kotschach und auf der Mussen selbst. Ausser diesen findet man 
auf der Jauken auch noch korallenahnliche Durchschnitte.

Das Auftreten dieser Kalke mit echten Muschelkalk-Versteinerungen im 
Gailthale ist ganz dem hei der Reissalpe bei Lilienfeld identisch.

Dieser Fund gibt eine abermalige Bestatigung der Ansicht, dass die Gutten- 
steiner Schichten wirklicher Muschelkalk sind.

Der schwarze Kalk bildet ebenfalls einen Zug, der mit den beiden angege- 
benen Ziigen des Glimraerschiefers imd der bunten Sandsteine parallel lauft. Im

*) Dun ker  und Meyer ,  Palaeontographica, I, S. 286, Tab. XXXIV, Fig. 9—12.
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Westen des Gebietes ist die Machtigkeit dieses Zuges eine geringere. DerRauh- 
kofel siidlich von Abfaltersbach, der Spitzenstein, die Demler-Hohe und der E cl*^ '’ 
kogel geboren dem Zuge des schwarzen Kalkes an. Von Tupfbad iistlich lauft 
die nordliche Granze des schwarzen Kaikes dem Lorenzer Bache nach bis 
Birkach. In dieser Gegend nimmt der schwarze Kalkzug ejpe bedeutende Breite 
ein, namlieb von der Mussen bis nach Ober-Drauburg; und im Osten bildet der 
schwarze Kalk den ganzen Gebirgszug von der Jauken und dem Reisskofel bis an 
die Drau. Sudlich wird der schwarze Kalkzug von dem bunten Sandsteine begranzt. 
Der kleine siidlichere bunte Sandsteinzug zwischen Dobra und Dellach wird auch 
von einem schmalen schwarzen Kalkzuge begleitet. Nbrdlich von der Drau kommt 
iiberdiess der schwarze Kalk nordlich bei Ober-Drauburg, sudlich bei Mbrtschach 
und bei Glatschach in der Umgebung von Rittersdorf und bei Dellach vor.

Auf der Jauken sind die .Schichten des schwarzen Kalkes in Dolomit und 
Rauchwacken verwandelt; in diesen lefzteren tritt der Bleiglanz sparsam auf. 
Ganz. dasselbe ist del* Fall auch bei Glatschach ostlich von Dellach im Drauthale.

Der Kalk beim Bleihaus, dann der kleine Kalkzug bei Bucbach siidbstlich 
vom Bleihaus ist dolomitisch, stellenweise aber ganz in Dolomit umgewandelt. 
Ebenso ist der schwarze Kalk am Eckerkogel, auf der Demler-Hohe und weiter 
westlich im westlichen Theile des Lienzer Gebirges dolomitisch.

In der Umgebung von Stein bstlich von Ober-Drauburg ist der schwarze 
Kalk ganz in Dolomit umgewandelt. Von da hinauf am nbrdlichen Abhange bis 
nahezu an die Spitze der Jauken und von da westlich ist der schwarze Kalk ganz 
so entwickelt wie auf der Mussen, wo die Muschelkalk-Versteinerungen gefunden 
wurden; dickers Lagen bis 3 Zotl wechseln mit papierdiinnen ab bei vielfach 
gewundener Schichtung.

Die nordlich von der Drau liegenden Theile des schwarzen Kalkes sind alle 
dolomitisch.

e )  H a l o b i e n -  o d e r  H a l l s t S t t e r  Do l o mi t .  Ein auf der verwitterten 
Oberflache schmutzig-weisser, auf der frisehen Bruchflache lichtgrauer Dolomit, 
manchmal mit rosenroth gefarbten Flecken und Adern, ist das hieher geborige 
Gestein. Stellenweise triITt man in demselben diinne, 1 Zoll machtige Lagen von 
einem grauen miirben Sandstein, in dem an anderen Orten, wie am Tragel im 
Ennsthale, die Halobia Lommelii gefunden wurde. Im Grossen erscheint
dieser Dolomit ungeschichtet, nur hin und wieder glaubt man, eben an Orten wo 
die Sandsteine vorhanden sind, eine Schichtung zu erkennen. Dieser Dolomit 
bildet im Lienzer Gebu’ge einen Zug, der sich an den des schwarzen Kalkes nbrd
lich anschliesst, mit ihm parallel lauft und von ihm ganzlich abgegranzt wird. 
W^nn auch an Machtigkeit dem Zuge des schwarzen Kalkes gleich, ist die Er- 
streckung von West nach Ost des Dolomitzuges eine bedeutend geringere. Der 
Zug fangt bei Abfaltersbach im Pusterthale an und zieht von da iiber Feuer am 
Biihel uber das Hoch-Kreuz und die Kerschbaumer Alpe auf den Lasertzkogel,

*) L. c. IV, Seile 478.
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die Unholde und in die Drau zwischen Birkach undNorsach herab; setzt uber die 
> urn bei Zwickenberg und Rosenberg nbrdlicb von Ober-Drauburg scbon 

aufzubiiren.
D a c b s t e i n k a l k  und d e s s e n  g e s  c b i c b t e t e r  Dolomi t .  Der 

Kalk tritt im Lienzer Gebirge als soldier nur selten auf und ist allemal dolomi- 
tiseb; gewobniicli trifft man den Dolomit an, in dem nocb die cbarakteristiscbe 
Scbicbtung des Dacbsteinkalkes woblerbalten ist. In einer siidlicb vom Raubkofel 
(siidlicb von Lienz) zwisclien die Adnetber und Kossener Scbiditen eingelagerten 
Scbicbte des Dacbsteinkalkes kommt die Dacbsteinbivalve in einer bedeutenden 
Grosse sebr baufig vor.

Der Dachsteinkalk und dessen Dolomit bilden einen macbtigen aber nocb 
weniger ausgedebnten Zug als es bei dem Halobiendolomite der Fall war. Der 
Zug desselben scbliesst sicb an den Zug des Holobiendolomites an und beginnt 
bei Mitterwald, ziebt fiber den Spitzkofel, den Bloskofel, Sandspitz und Hoch-Eck 
und findet an der Drau siidlicb von Lavant sein Ende. Die oben erwahnte, zwi- 
schen den KSssener und Adnetber Schichten eingelagerte Scbicbte des Dacbstein
kalkes, ist nur zwiseben dem Gallizen-Bacbe und dem Jungbrunner Bacblein aus- 
gedebnt.

g )  S c h w a r z e  b i t u m i n o s e  S c h i e f e r .  Dfinngescbicbtete Lagen von 
dunkelgrauem Mergelkalk und schwarzen bituminosen Mergelschiefern mif einzel- 
nen Schichten von feinkornigen grauen Sandsteinen bilden einen Scbichten- 
complex. Die diinne Scbicbtung, die fiberall auftretende wellenformige Biegung 
der Schichten und der Bituraengehalt zeichnet sie vor alien andern aus. 
Von Versteinerungen ausser einem Fucoiden babe icb in denselben nichts 
gefunden.

Diese Schiefer bilden einen den Dachsteinkalk begleitenden scbmalen Ziig, 
der sicb von Mitterwald ostlich angefangen fiber die niederen, sicb an die Wande 
des Dacbsteinkalkes terrassenfdrmig anlebnenden siidlichen Abhange des Puster- 
thales sudlicb vom Lienzer Raulikofel durch bis nacb Lavant fortzieht. Ausser- 
dem kommen diese Schiefer auch bei Abfaltersbacli und ostlich in einer scbmalen, 
zwiseben dem schwarzen Kalke und dem Halobiendolomite eingeschlossenen 
Einsenkung vor. Sudlicb am Riegenkofel, nordlich von Liesing im Gailtbale kom
men sie ebenfaljs vor, aber nur wenig ausgedebnt.

h )  K o s s e n e r  Sch i ch t en .  Es sind diess die bekannten dunkel gefarbten,
an der verwitterten Obertlache eine Unzahl von Durcbscbiiitten, die den darin 
vorkommenden Versteinerungen angehoren, zeigenden, gewobniicli Gervillien 
fuhrenden Kalke. Ausser der Gei'villia inflata Schufh. wurde nocb die Avicula 
Escheri Mei'iati und Plicatula intmsh'iata Emmr. aufgefunden. . g

Diese Kalke treten im Lienzer Gebirge nur sebr geringniachtig auf. Kaum 
Qbersteigt ibre Machtigkeit einige Klafter. Sie begleiten die schwarzen bitumino
sen Schiefer auf ihrer Erstreckung und sind hauptsacblich im Gamsgraben sfid- 
lich von der Au ifn Pustertbale, dann siidlicb vom Lienzer Raubkofel und sudlicb 
am Riegenkofel nordlich*von Liesing im Gailtbale beobachtet worden.
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i )  A d n e t h e r  S e h i c h t e n .  Hieiher zahle ich die rothen Mergel mit 
Adnether Versteinerungen und die mit ihneii in inniger Verbindung stehery^M*^ 
grauen Flecken- oder Amaltheen-Mergel. Aus den rothen Mergeln babe ich den 
Nautilus intermedius Sow. und den Ammonites radians Schloth. nebst andern 
nicht sicher bestimmbaren Ammoniten- und Belemniten-Resten gesammelt. In den 
Flecken-Mergeln kommt ausser dem A. raricostatus Zieth. der A. brevispina 
Sotv. und A. abnormis Hauer vor.

Diese Mergel bilden einen Zug, der sicb nordlich an die bituminiisen Sebie- 
fer und die Kossener Sehichten anschliesst und dieselben von Mitterwald angefan- 
gen bis Lavant begleitet. Die Hauptmasse des Zuges bilden aber die grauen 
Flecken-Mergel; die rothen Mergel dagegen treten nur stellenweise auf, nainent- 
lich bei der Lienzer Klause, am Zusammenflusse der beiden Gallizen-Bache und 
am Riegenkofel im Gailtbale. Zu bemerken ist noch, dass die — 1" dicken 
Sehichten der grauen Flecken-Mergel mit ganz dunnen schwarzen Schiefern 
wecbsellagern, die den bituminbsen Schiefern ganz gleich sind. Bei der Lienzer 
Klause im Gallizen-Bache, auf dem Wege zur Kerschbaumer Alpe fand ich in den 
Flecken-Mergeln ein glimmersc'hieferartiges Gestein anstehend. Es mag wohl aus 
den hie und da in den Flecken-Mergeln erscheinenden Sandsteinen durch Metamor
phose entstanden sein.

k )  Am R a u h k o f e l  b e i L i e n z  und von da ostlich bis nach Lavant steht ein 
d u n k e l g r a u e r ,  weissgeaderter dolomitisclier, sich in unregelmassige Stiicke 
beim Schlagen zersplitternder Ka l k  an. Von Versteinerungen konnte gar nichts 
in demselben entdeckt werden.

D ie L a g e r u n g s v e r h a l t n i s s e  der eben bescliriebenen Gebilde des 
Lienzer Gebirges sind auf den Durchschnitten II—VIII dargestellt; im Allgemeinen 
streicben die Sehichten von Ost nach West uiid fallen nach Norden.

Im bstlichen Theile des Gailthales von Mauthen abwarts, wo man den Gliro- 
merschiefer nur nordlich von der Gail findet, fallen auch die Sehichten desselben 
nur nach Nord, unter 40— 70 Grad. Zwischen Dobra und Dellach nordlich 
von St. Daniel stehen die Sehichten beinahe senkrecht und der vom Hauptzuge 
des bunten Sandsteines sich abtrennende (Durchschnitt VIII) siidlicbere Zug, und 
der ihn bcgleitende Zug des schwarzen inDoIomit umgewandelten Kalkeserscheinen 
als im Glimmerschiefer regelmassig eingelagert. Doch ist zu bemerken, das6 der 
Glimmerschiefer siidlich vom bunten Sandstein deutlicb unter den letzteren fallt; 
nordlich vom bunten Sandstein stehen die Sehichten des Glimmerschiefers senk
recht Oder wenn auch nur wenig unter den bunten Sandstein fallend. Doch gibt 
es-auch Stellen, namentlich nordlich^von Lanz, wo der Glimmerschiefer den bunten 
Sapjdstein iiberlagert. Weiter westlich, beim Bleihaus, sind aber die Lagerungs- 
verhaltnisse von der Art, dass man einsehen muss, dass diese eben angegebene 
Einlagerung des bunten Sandsteines im Glimmerschiefer- nicht normal und nur 
sebeinbar ist. ,

Westlich vpn Mauthen im „Lessach-Thale“ bildet (^e Gail niclTt mehr die 
siidliche Granze des Glimmerschiefers. indem derselbe auch siidlich von der Gail.
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went! auch hur in bedeutend geringerer'^aclitigkeit, aufh’itt. Der bier nordlieh 
voTMer Gail liegende Theit fallt so wie im ostlichen Gailtliale ohne Ausnahme nach 
Norden, der siidlich liber die Gail tretende tallt nach Suden; und die Richtiing der 
Gail zeigt im Allgefneineq auch die Richtung des Bruches der Glimmerschiefer- 
Schichten an. Von dem nordlieh von der Gail im Lessach-Thale befindlichen 
Glimmerschiefer ist nur noch zu bemerken, dass die Schichten je nordlicher sie 
liegen um so steiler auch aufgerichtet sind und an ihrem nordlichcn Rande, am 
bunten Sandstein, haulig ganz senkrecht stehen. >

Aus dieser Stellung der Schichten des Glimmerschiefers foigt die grossten- 
theils steile Aufrichtung der Schichten des nordlieh auf den Glimmerschieferzug 
folgenden und denselben iiberlagernden bunten Sandsteinzuges. Gewohnlich 
betragt die Neigung der Schichten des bunten Sandsteines mehr als 4S Grad, im 
westlichen Theile des Gailthales grbsstentheils 80 Grade und darQber.

Beiin Bleihaus nordlieh von Kotschach (Durchschnitt VII) ist im bunten 
Sandstefne ein Bruch Vorhanden, von welchem siidlich der bunte Sandstein nach 
Siiden und nordlieh nach Norden fallt. Zwischen den nach Siiden fallenden und den 
sudlich davon den Glimmerschiefer iiberlagernden ist ein schmaler Zug des dolo- 
mitischen schwarzen Kalkes aufgelagert und eingekeilt (siehe Durchschnitt VII). 
In der Fortsetzung dieses Bruches nach Osten tritt auch der Glimmerschiefer noch 
einmal zu Tage und trennt auf diese Weise den Zug des bunten Sandsteines in 
zwei ZQge, woven dann der siidliche (Durchschnitt VIII) als im Glimmerschiefer 
eingelagert erscheint.

Der Porphyr des Gailthales tritt zwischen dem Glimmerschiefer und dem 
bunten Sandsteine auf.

Im Tupfbache westKch vbm Tupfbade (nordlieh von M. Lukau) kann man 
ganz deutlich die Lagerungsverhaltnisse des Porphyrs studiren (Durchschnitt IV). 
Man findet da im Thonglimmerschiefer eine bis 2 Klafter machtige Einlageimng 
von Hornblendeschiefer; tiber diesem liegt beilaufig ebenso machtig der Thon
glimmerschiefer, und auf diesem ist dann der Porphyr aufgelagert. Die Glimmer- 
schieferstQcke, die im Porphyr zerstreut vorkommen, sind lagenweise vertheilt 
Und machen dass der Porphyr hier als eiij geschichtetes Gestein auftritt. Lagen 
von lichter und dunkler gefarbtem Porphyr sind hier haulig zu beobachten. Die 
lichteren Lagen bestehen aus einer rothgelben lichten, dem Hornstein ahnlichen 
Masse, ohne porphyrartig eingewachsenen Krystallen. Die ganz dunkeln Lagen 
haben auch nur wenig Feldspath. Dagegen tritt der Feldspath in den braunrothen 
sehr haufig auf, aber nur in sehr kleinen bis 2 Linien grossen Krystallen. Die 
Machtigkeit des Porphyrs, so weit er hier aufgedeckt )(st, wird kaum mehr als 
0— 10 Klafter betrageri. * *

* Ueber dem Porphyr foigen nun die seidenglanzenden Mergel mit den 
Stengelartigen Rohren, und weiter oben die Conglomerate mit den Porpbyr- 
gerollen. , •

Die Folgerung austdiesen Daten liegt auf der Hand: dass namlich der bunte 
Sandstein, unmittelbar nach der Eruption der Porphyre abgelagert, seine Vothe

K. k. g-ei>lo»;<5rlie 7. .lahrffanjp ISliH. HI.
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Fiirbung nur rfem Porphyr zu vcrdanlrfen liabe. Dass der Pdrphyr niebt spaterer , 
Entstehung ist, beweisen die Porpbyr-Conglbmcrate des bunteii Sandsteines."^

Die Lagei'ungsverhaltnisse des schwarzen Kaikes sind in der westlicheu 
Halfte des betraebteten Gebietes verschieden von den Lageruhgsverhaltnissen der 
ostlicheiiPartie. Vom Eckerkogel iind derDemler-Hohe westlicblagertdersclnvarze 
Kalkregelmassigaufdemtunten Sandsteine (DurchschnittIII, IV und V), fallt in seiner 
ganzen Machtigkeit nach Norden und unterteuft die weiter nordlich folgenden 
Gebilde. Von Gailberg und dem Gailberggraben ostlich stellen sich die Lagerungsr 
verhaltnisse ganz anders dar. Iin Gailtbale uberlagert der schwarze Kalk dep 
bunten Sandstein und fiillt nach Norden (Durchschnitt VII—IX); auf dem sudlichen 
Abhange des Drau-Thales dagegen fiillt der schwarze Kalk durchaus nacli SQden 
(Durchschnitt VII, VIII), so namentlich am Gailberge und am sudlichen Abhange 
der Jauken. Nordlich von der Drau bei Dellach stellen sich die Schichten des 
schwarzen Kalkes senkrecht auf und fallen weiter nordlich, dann bei Glatschach, 
Mbrtschach und Simmerlach nach Norden und unterteufen sammt dem geringen 
Vorkommen des bunten Sandsteines bei Simmerlach den grossenGlimmerschiefer- 
zug (Durchschnitt VII).

Der Halobiendolomit und der Dachsteinkalk lagern am schwarzen Kalk und 
fallen nach Norden; von Ober-Drauburg, wo iiber der Diau eine geringe Partie von 
Halobiendolomit auftritt, l)is nach Abfaltersbach herrschen diese Lagerungsver- 
haltnisse. Nur am Eisenschuss (Durchschnitt IV) und in der Umgebung ist eine 
Ausnahme vorhanden; man trifft da die Schichten auch nach Siiden fallend. Sie 
stellen sich aber bald senkrecht auf und fallen dann abermals nach Norden, die 
jiingeren Gebilde unterteufend.

Mit einem steilen, SOOO Fuss messenden Absturz fallen die Schichten des 
Dachsteinkalkes und dessen Doloinits in ihrer ganzen Erstreckung von dem 
8000 Fuss Meereshohe erreichenden Kamm des Spitzkofels herab gegen die Drau 
(Durchschnitt IV). An diese Wande lehnen sich niedere terrassenartige Abhange 
an (Durchschnitt IV), die aus den jungeren Gebilden des Lienzer Gebirges 
bestehen. Es sind diess die schwarzen bitumiiiosen Schiefer, die Kossener und 
Adnether Schichten. Im Grossen betrachtet fallen sie nach Norden und unterteufen 
den Glimmefschiefer (Durchschnitt III, IV und VI). Der Dachsteinkalk mit der 
Dachsteinbivalve und den Korallen, siidlich vom Rauhkofel bei Lienz (Durch
schnitt V), ist zwischen den Kossener und Adnether Schichten eingelagert.

Wir haben schon von. den vielen Windungeii der Schichten gesprochen, 
welche man in den schwarzen bifuminosen Schiefern beobachten kann. Auch muss 
hier erwahnt werden, das'^ die Flecken-Mergel und Adnether Schichten ausser- 
orSentlich gestorte Lagerung besitzen. Diess kann man am besten in einem Stein- 
bruche, der zur Gewinnung der Adnether Schichten als Marmore zur- Pflastefung 
der Kirche zu Lienz bei 8er Lienzer Klause slidwestlich von Lienz angelegt ist, 
beobachten. In either Hoiie von beilaufig 20 Klafter fiber dem Spiegel der Drau 
bearbeitete manuals ich dort gewesen, eine Partie des Marmors, dessen Schichten 
nacli Norden fallen (inter 4b Grad. Oberhalb dieser Stelle, beilaufig 2 Klafter
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holier stehen die Scluclilen derMergel Ammonites radians) und der Marmore 
fdS^iorizontal, aber deutlich nach Siiden fallend an. Ueber diesen nach Suden 
geneigten Stellen tiddlt man wieder Sehichten, die alle nach Norden fallen. Aber 
auf dem Steige von der Drau bis zura Steinbruche fallen alle Schicliten nach 
Siiden unter 20—30 Grad. Wenn man nach diesen gemachten Beobachtungen 
in der Hohe die steil aufgerichteten, beinahe senkrechten Sehichten des Spitzkofels 
Und die kable Wand desselben ansieht, die aus einer einzigen Schichte gebildet 
wil'd, so wil'd es klar, dass die Sehichten der Adnetber Mergel und der bituminosen 
Schiefer alle in altcren geologischen Zeiten die nun kahlen Sehichten des Spitz- 
kofler Dachsteindolomits bedeckten, .und nach der stuttgefundenen Aufriclitung 
un diesen Sehichten herabgerutscht sind und durch diesen Fall ihre verworrene 
Lagerung erliielten.

Fiir diese Annalime spricht namentlich die schon besprochene, zwischen dem 
Halobiendolomite und dem schwarzen Kalke eingekeilte Partie der sebwarzen 
bituminosen Schiefer bei Abfaltersbach; ferner auch die siidlich am Riegenkogel 
im Gailthale mit iliren von der Umgebung ganz abnormen Lagerungsverhaltnissen. 
Auch bei Ober-Drauburg ist ein gleicher verlorener Posten dieser bituminosen 
Schiefer und Mergel. Alle diese Falle deuten auf eine gewaltsame Trennung des 
fruheren Zusammenhanges dieser Sehichten,

Aus dieser Terrasse der Kossener und Adnetber Sehichten erhebtsichabermals 
der aus dolomitischen Liaskalk bestehende Rauhkofel zu einer bedeutenden Hohe, 
um mit der Triestacher Wand steil gegen den Triestacher See abzufallen. Die 
Sehichten des Rauhkofels fallen auf seinem sudlichen Abhange (Durchschnitt V) 
deutlich nach Norden, an der Triestacher Wand ist dagegen das sudliche Einfallen 
2u beobacliten.

Zum Schlusse muss ich noeh die merkwurdigen Lagerungsverhaltnisse der 
Sussei'sten Spitze des Lienzer Gebirges nordlicb am Triestacher See (Durch
schnitt V) naher beleuchten, wo die alteren im Gailthale lagernden Gebilde des 
schwarzen Kalkes und bunten Sandsteines mit den Gebilden des grossen Glim- 
merschieferzuges, Glimmerscbiefer und Gneiss, im Zusammenhange vorkommen.. 
Leider muss ich bemerken, dass die Generalstabs-Karten dieser Gegend ausser- 
oVdentlich unvollkommen sind und die Terrainverhaltnisse dieser interessanten 
Partie nicht treu darstellen. Ueberdiess macht dag uberall in Menge liegende 
Alluvium und die Ablagerungen des tertiaren Schotters die Beobachtung der fol- 
genden Verhaltnisse sehr schwierig. — Nordlich vom Triestacher See beim „sin- 
kenden Schloss“ stehen bunte Sandsteine steil nach Norden fallend an. Nordlich 
Vom kleinen Triestacher See steht der schwarze Kalk an, ebenfalls aber noeh 
steiler nach Norden fallend und den bunten Sandstein iiberlagernd. Nordlich von 
d ie s ^  schwarzen Kalk, siidlich von Triestach, steht Gneiss nach Suden fallend und 
den schwarzen Kalk deutlich uuterteufend an. Oestlicb am grossen Triestacher 
See und von da bis an das Alluvium der»Drau steht der Glimmerscbiefer an, und. 
zwar am Trie’stacher See nach Norden (also die Kalke des Lienzer Gebirges viber- 
lagernd), an der Drau weiter nbrdlich deutlich nach SQden fallend. Siidlich yon

S3*
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-Triestach kann man deutlich die Ueberlagerung des Gneisses durch den Glimmer- _ 
schiefer sehen. Zielit man nun an einer Stclle einen Durclischnitt, wo sich ^TPSe 
vier Gesteinsarten gegenseitig beriibren, so bekommt man den Durclischnitt V 
(zwischen der Drau und demTriestacherSee), wo dieseGebilde einen vollstandigen 
Fadier bilden, in dem der bunteSandstein nach Norden und der Gneiss nach Siiden 
fallen, die Schicliten des schwarzen Kalkes und des Glimmerschiefers aber nahezu 
senkrecht stelien. Die Linie dieses Fachers, von selir geringer Ausdelmung, lauft 
von Westen nach Osten, und man trilTt in der That weiter bstlich (westlich bei 
Jungbrunn) im Glimmerschiefer die facherformige Schichtenstelhing. (Oestlich 
von Jungbrunn fallt der Glimmerschiefer durchaus nach Norden und iiberlagert 
den Rauhkofler Zug des dolomitischen Liaskalkes.)

D. Die Rohlenformatiou sQdlich von der Crail. .

P e t r o g r a p h i e .  Die Kohlenformation besteht im Gailthale aus Schiefern 
und Kalken.

a )  Sch i e f e r .  Langs der Gail westlich von Nostra und Niedergail (west
lich von St. Jakob) angefangen uber Moos und Rauh (siidlich von M. Lukau) bis 
nach Hollbrucken im Drauthale zieht ein machtiger Zug von schwarzen, hin und 
wieder violetten, manchmal glanzenden Thonschiefern. Sie sind die altestei 
der Kohlenformation dieser Gegend, und ihre Machtigkeit betriigt an iOOO Fuss 
In denselben wurden bei Moos und dann ausserhalb des untersuchten Terrains be: 
Tropelach siidlich Pflanzenreste, die denen der Stangaipe gleich sind, gefunden 
Die Pflanzenreste sind in dieser Gegend so selten, dass es ein gliicklicher Zufall 
ist, wenn man einen Farrenwedel fmdet.

An die schwarzen oder violetten pflanzenfiihrenden Schiefer reihen sich 
siidlich graue, griinlichgelbe, selten griine Schiefer mit okerigen, gelbgefarbten 
Stelien an. Ihre Machtigkeit betragt auch an manchen Stelien 6— 800 Fuss. In 
diesen Schiefern fand ich zwischen dem Oharnach und dem Hohen-Trieb in einer 
Hohe von 7— 8000 Fuss Versteinerungen fiihrende Schichten.

„Wegen der verhaltnissmassig schlechten *) Erhaltungsweise der Fossilien 
liessen'^sich nur folgende Arten mit einiger Sicherheit bestimmen.

Spirifer Mosquensis Fisch. sp.,
Retzia radialis Pkill. sp„
Orthis eximta Eichw. sp.,
Productus semireticidatus Mart, sp.,

doch deutet das Vorkommen vieler Reste von Schalen aus den Geschlechtern 
Avicttla, Spiriferitia, Spirigera, Strophomena, Productm, Chonetes u. s. w., 
dann Bruchstucke von Trilobiten und viele Polyparien auf einen Reichthum von 
Petrefacten, der einer weiteren Ausbeutung wohl wiirdig ware. Alles bisher an 
dem angegebenen Fundorte Gefundene und Erkannte entspricht, so wie die bei 
■Bleiberg gefundenen Versteinerungen der>KohIenforihation.“

____ L ._______ _

’ )  .Schriftliche'Mittheiluiig des Herrn E. Sues s .
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In dieser Gruppe wecliselt die pelrographische Beschaffenheit der Gesteine 
sfBSserordentlich im Gegentheilc von der gleichmiissigeren nnteren Gruppe. Bei 
der Skernitzen-Alpe im Kronhofer Graben stidlich von St. Daniel kommen in den 
okerigen Schiefe/n rothbranne, manclien Schiefern des bunten Sand.steines ganz 
ahnliche Sandsteine vor mit Gesteinen, die man als mefamorpbi.scbe ansprechen 
muss. Namentlicb kommen bier Schiclilen von sehr weichen dioritischen Gesteinen, 
weehscllagernd mit grauen aus Feldspatli, Quarz und wenig Clilorit bestehenden, 
dann mit votbgelben, aus Feldspatli und Quarz zusammengesetzten krystallinisclien 
sandsteinartigen Gesteinen vor. Auf dem Uebergange (Barmbot) ziviscben Rosskor 
und Gamsfleek sUdlieb von Tilliacb kommen violette Gesteine vor, in welcben der 
Cblorit sebr baufig auftritt. Yerhaltni.sse, denen abnlich, die aueb in der Formation 
derStangalpe von Dr. P e t e r s  gefunden wurden 1).

In der obersien Partie der okerigen Scbiefer, kaum 2 — 3 Klafter unter der 
Stelle, wo sie vom Koblenkalk tiberlagertwerden, treten eisenbaltige Kalkschiebten 
auf, in denen auf der Pleeken ostlicb von der Valentiner Alpe, dann bei der Wurm- 
lacher 'Alpe siidlicb von Wiirmlacb (bei Mautben) bis jetzt unbestimmte Ortbo- 
ceratiten jn ungebeuerer Menge vorkommen, und so zu sagen das ganze Gestein 
bilden. Weiter ostlicb zwiscben Obarnacb und dem Hoben-Tiieb erscbeinen die- 
selben Kalkeinlagerungen in geringer Macbtigkeit von 3— 4 Zoll, ohne Eisengebalt, 
und nur Crinoiden fiibrend. Weiter westlich dagegen sind dieselben Kalkeinlage
rungen ganz in krystalliniscben Kalk umgewandelt und fiibren Krystalle von 
Scbwefelkies, wie am Sonnsteiii im Frohner Tbale und im Lukauer Tbale.

d j  Ka l k e .  Ueber den Producten-Scbiefern liegt beim Tilliacber auf der 
Pleeken ein scbvvarzer klingender Kalkscbiefer mit einigen kleinen Crinoiden- 
Stielen. Ueber diesen foigt eine miicbtige Lage von rotben, gelblicben und grauen 
diinngescbicbteten Marmoren.

Ueber diesen lagert am Pollinig ein sebwarzer oder dunkelgrauer gut 
gesebiebteter,' in seinen oberen Sebiebten dolomitiscber Kalk. Auf der Pleeken 
am Zillakofel lagert aber iiber den dunngesebiebteten rotben, gelben und grauen 
Marmoren ein liebtgrauer ungesebiehteter Kalk.

Aus dem unteren Kalksebiefer ist ausser den .Crinoiden gar niebts bekannt 
geworden. Der obere ungeschiehtete Kalk entbalt vorlaufig unbestimmte Spiri- 
feren (die denen des Bergkalkes sehr abnlich sind), eine Koralle und Encriniten- 
Stilglieder in Menge.

In der Gegend siidlieh, sudwestlich und westlich von Mautben, in der Umge- 
bung des Plerge, des Kollinkofel und Pollinig treten die bier erwahnten Kalke 
massenhaft auf. Hire Macbtigkeit zum Beispiel am Kollinkofel und Plerge betragt 
wenigstens 4000 Fuss (Pleeken ist 3832 Fuss, Kollinkofel hoher als der 7467 Fuss 
holie Pollinig).

Gegeu Osten zertheilt sich diese Kohlenkalkmasse in einzelne Ziige. So 
zieht vom Kollinkofel ei«f!Kalkzug fiber den Pail bis an deii Hohen-Trieb; vom

*3 b. c. VI, Seite 330.
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Pollinig aus ziehen zwei Ziige gegen Osten; der &iidliche iiber die Zollner-Hiilie, 
Guiidersheimer und Buchacher Alpe zur unteren Buchacher Alpe und weitSi  ̂
ostlich aiisserhalb des untersuchten Terrains; der nbrdliche Zug des Poliinig 
zieht sudlich an der Wiirmlacher Alpe vorbei auf die Gratzer Alpe.und bei Nobling 
in die Drau herab. Von der Achacher Alpe zieht ebenfalls iiber den Oharnaoh ein 
Kalkzug, der sich weiter im Sudosten mit dem Zuge des Pail verbindet. Die 
(ibrige Masse des vom Pollinig ostlich gelegenen Gebirges sudlich von der Gail 
besteht aus Schiefern, und zwar naher der Gail aus schwarzen Tlionscbiefern, in 
denen bei Trbpelach Pflanzen-Abdriieke vorkommen, die denen der Stangalpe 
gleich sind; sudlich am Granzgebirge dagegen aus den okerigen Schiefern, in 
welchen am Hohen-Trieb und Oharnacb die oben angegebenen Bleiberger Ver- 
steinerungen der Koblenformation aufgefunden wurden.

In dem voih Plerge wesllich liegenden Gebirge herrschen die Schiefer, im 
nbrdlicheren der Gail naheren Gebirge die schwarzen Pflanzenschiefer, und im 
sudlicheren an der italienischen Granze die okerigen Schiefer; die Kalke treten 
nur sehr vereinzelt, meist nur an der siidlichen Wasserscheide des Gailthaks auf, 
so am Hochweissstein, am Rosskoor-Spitz und an der Kbnigswand im Eisenreith.

Doch sind die Kalke nicht uberall versteinerungsfiihrend und sind auch, 
obwohl einem und demselten Zuge angehbrig, petrographisch nicht gleich. Die 
rothen und gelben Marmore sind in rothe oder gelbliche krystallinische Kalke 
haufig verandert; das thonige Bindemittel der Marmore wird in den kbrnigen 
Kalken zu griinlichem Talk, weissem und braunem Glimmer. Die schwarzen 
dichten Kalkschiefer mit Crinoiden, dann die schwarzen Kalke werden als fein- 
kbrnige krystallinische Kalke im Eisenreith angetrolTen; die grauen ungeschich- 
teten Kalke trilft man zum Beispielc im Eisenreith in weisse zuckerartige Kalke 
und‘am Hochweissstein in graue fein-krystallinisclie Kalke'upigewandelt. Im 
Allgemeinen lasst sich sagen, dass die Kalke, je weniger sie mit den ‘Schiefern in 
Beriibrung stehen, auch ihre urspriingliche Beschalfenheit und ihre Versteinerun
gen besser erhalten haben; dort aber, wo sie mit den Schiefern in haullge Beruh-, 
rung gebraeht sind, beides verloren haben.

D ie  L a g e r u n g s v e r h a l t n i s s e  d e r  K o b l e n f o r m a t i o n  im Gailthale 
sind in den Durchschnitten I — V, VII— IX dargestellt. Am einfachsten gelagertv 
sind die Gebilde derselben in der Umgebung des Plerge (Durchschnitt V). Auf den 
Schiefern, in deren obersten Schichten die Eisensteine mit den lOrthoceratiten 
erscheinen, lagern die Kalke: schwarze Kalkschiefer, rothe, gelbe und graue 
Marmore, dann ungeschlcbtete graue Kalke, Die Schichten beider liegen iip. 
Allgemeinen horizontal. Sowohl nach Osten als nach Westen von dieser Sfelle 
ist der Bau des Kohlengebirges ein verwickelter.

, Schon am. Pollinig (Durchs. VII) sieht man die Gebilde derart durchein- 
ander geworfen, dass hier von der regelmassigeren-Lagerung des Plerge (D. V) 
keine Spur mehr.zu linden ist, Zwischen dem Pail und ^en Pollinig ist ein Bruch 
der Schichten zu .beobachten; nbrdlich von diesem Bruch fallen die (stidlich 
vom Kalke des Pail iiberlagerten) Schiefer-Schichten zuerst nach Norden (unter
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P rieckcii'Bach. 1 KoMenkalk (^schwarzcr Kalkschiefer). 
2 Kohlcnsclut^fer.

43 Grad) und stellen sich weiter in nbrdliclier Riclitung ganz senkrecht auf, so 
d?l^ der sehwarze Kalk des Pollinig einen Facher bilden muss. Weiter nordlich 
iiberlagert aber der rothe Marmor des nbrdlichen Abbanges des Polffnig ganz 
normal die Schiefer, die sich vom Tilliacber im Plecken - Thale" angefangen 

. fiber deii Krieghof und Gratzhof bis nach Nobling ziehen. Dieser Scliieferzug 
wird aber wieder vom schvvarzen Kalkschiefer sudbstlich vom Lamprecbt unter- 
lagert. Dass aber diese Unterlagerung nur eine scheinbare ist, kann man sich 
bstlich vom Lampreeht auf dem 2.
rechten Ufer des Plecken-Thales 
sehr gut uberzeugen (Fig. 2). Man 
sieht namlich von der Strasse aus 
an einer Wand des rechten Thal-> 
abhanges die Sohichten des sclnvar- 
zen Kalkschiefers der Art gebogen

■ und gebrochen, dass sie einerseits 
nachSifflen, andererseits nach Nor- *- 
den fallen und mit ihr'en Kopfen 
unter einem Winkel von 30 bis 
40 Graden zusammen stossen. Die von diesemBruche sudlichen Schichten unter-

I  teufen den Scliieferzug, die nordlich liegenden des Kalkschiefers riehten sich 
dagegen auf und man fiiidet sie gleich sudlich bei Mauthen auf dem Kopfe slehen 
(D. VII). Die Schichten,am Pollinig bilden einen vollstandigen Facher.

Weiter bstlich am Hohen-Trieb und der Zollner-Hbhe ist die Stellung der 
Kalk- und Schiefer-Schichten einO noch verwickeltere. Der rothe Marmor des 
Hohen-Trieb (D. VIII) mit Orthoceratiten, iiberlagert die okerigen Schiefer bei 
der Skernitzen-Alpe, in denen nicht nur die Eisenstekie mit den Orthoceratiten, 
sondern auch Producten und Spirifer-Arten in Menge vorkommen. Diese Schiefer 
liegen aber auf dem rothen Marmor der ZolIner-vHolio. Dieser fiberlagert seiner- 
seits die okerigen Schiefer nbrdlich von der Zollner-Hohe. Diesen Schiefer unter- 
teuft abermals ein rother Marmor, indem er unter 45 Grad nach Suden falit.

Endlich kommt ein Zug von schwarzen pfIanzenfuhrenden Schiefern, in wel- 
chem die Schieferschiehten nordlich vom Gratzhof nach Sfiden und sudlich vom 
Gratzhof entschieden nach Norden fallen. Die hier im Durchschnitte’VIII dargestell- 
ten Lageruhgsverhaltnisse der Kohlenformation wurden sowohl in der Riclitung

■ des Durchschnitfes auf derHohe des Gebirges als auch im westlich davon liegen-' 
den Kronhofer Graben beobachtet, wo man die Schichten auf 2500—3030 Fuss 
Hohe beinahe ganz entbliisst beobachten und daher auch den Durchschnitt in 
der gegebenen Weise mit Reeht zeichnen konnte.

Noch weiter ostlich am Oharnach (D. IX) lagert der rothe Marmor mit 
Orthoceratiten auf den okerigen, yersteinerungen fuhrenden Schiefern und fallt 
nach Sfiden. Nordlich vom Oharnach fallen gleich die Schiefer nach Norden, und 
bei der Ober-Buchacher Alpe steht der rothe Marmor senkrecht. Der darauf

» Qcllicfcr fitlU nach Norden und unterlagert schwarzO 'Kalkseliiefer mit
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Crinoiden, diese werden aber wieder von scbwarzen Pflanzenschiefern iiberlagert, 
die am Kalke nach Norden, bei Gundersbeim an der Gail aber nach SiiSien 
fallen, atso einen Facher bilden. Hier wiederbolen sicb beinabe ganz die am 
Pollinig (D. VII) gegebenen Lagerungsverbaltnisse, nur mit dem Untei'scbiede, 
dass bier aucb der an der Gail vorkommende Scbiefer nocb einen vollstandigen 
kleinen Facher bildet, folglich in diesem Theile des Koblengebirges zwei Facher 
auflreten.

Westlich von der Kalkraasse des Plerge herrscben, wie scbon gesagt wurde, 
die Scbiefer.

Sie treten zwischen dem Hochweisssteine und Moos sfidlich von M. Lukau 
(D. IV) in einer bedeutenden Machtigkeit auf; siidlich die okerigen Scbiefer. 
nurdlich die scbwarzen pflanzenriihrenden Scbiefer. Die Scbichten fallen durcb- 
aiis nach Suden und der kornige weisse Kalk des Hochweisssteins lagert regelmas- 
sig auf den Schiefern.

In diese regelmassige Lagerung der Scbiefer stellen sich die im Durchscbnitfe 
III und II dargestellten UnregelmSssigkeiten ein, die im Durcbschnitte I *deutlich 
hervortreten. Der Kalk des Monte Silvella lagert auf den okerigen nach Siiden 
fallenden Schiefern des Monte Furnione, diese stellen sicb im’ Schusterthale senk- 
recht auf, fallen weiter nordlich nach Norden und bilden zwischen dem Scbu- 
sterthale und dem Drauthal einen Facher, in welchem der feinkornige Kalkschiefer 
(den scbwarzen Kalkschiefern mit Crinoiden entspi’ecbend) in den scbwarzen 
pfianzenfuhrenden Schiefern eingelagert erscheint.

Hiermit ist abeF die Kohlenformation des Hohen-Trieb, Kollinkofel, Hoch- 
weiss-stein, M. Silvella und M. Furnione’nocb nicbt volistandig bekannt, indem 
bedeutende Theile davon, die im venetianischen Gebiete liegen, nocb zu unter- 
suchen sind. (Siebe im II. Theile die Fortsetzung.)

fi. Die Iiagerangsverhultnisse der vier firoppca.

In meiner Abhandlung tiber die Central-Alpen <) babe ich bereits gesagt, 
dass die Gebilde des Centralgneisses durcb die Scbichten des Glimmerschiefer- 
zuges vora Katscbberge im Lungau angefangert westlich bis in die Gegenden des 
Ilocb-Gall und des Venedigers iiberlagert werden, wie diess aucb in den Durch- 
schnitten I—Ilf, V und VII dargestellt ist. Dieser Ueberlagerung gegeniiber babe 
ieb daselbst aufmerksam gemacht auf die Ueberlagerung der Gebilde des Central- 
gneisses im Norden unmittelbar von den der Trias angeborigen Radstadter- ■ 
Tauern-Gebilden, ohne einen inzwischen gelagerten, gleicb breiten und gleich 
bedeutenden Glimmersebieferzug. Audi konnte ich wegen Mangel an gemachfen 
Beobachtungen daselbst nur andeuten, dass der grosse Glimmersebieferzug (im 
Gegensatze zur Ueberlagerung der Gebilde des Centralgneisses im Norden) an 
seinem sudlichen Rande die Kalke des, Lienzer Gebirges ebenfall^ iiberlagert. 
Nun bin.ich im Stande. diese Ueberlagerung im Detail anzugeben. Im Durcb-

>) c. V, S4iT
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sehiiitt VII ist die Ueberlagerung des nSrdlich von der Drau vorkommenden 
Alpsnkalkes dargestellt. Im Graben nordlicb. von Simmerlach bei Ober-Drauburg 
siebt man den bunten Sandstein und den darfiber liegenden schwarzen Kalk ganz 
deutlicli nach Norden fallen und den nacb Norden fallenden Thongliramerschiefer 
dieser Gegend unterteufen. Im Graben, der sich von Ober-Draubi^rg nordwestlich 
hinauf ziebt, kann man sehen, wie der Thonglimmerschiefer anf dem nach Norden 
unter 20 Grad fallenden Halobiendolomit ganz conform lagert. Die kleine 
iiber der Drau siidlich von Pannberg vorkommende Partle der nach Norden unter 
45 Grad fallenden Flecken-Mergeln und Kossener Scbicbten wird von dem nach 
Norden fallenden Glimmerschiefer gleichmassig uberlagert.

Aber nicht nur die geringeren nordlich von der Drau befindlichen Vor- 
kommnisse des Alpenkalkes werden vom Glimmerschiefer uberlagert, auch sudlich 
von der Drau ist diess der Fall. Das auffallendste Beispiel ist jedenfalls die 
Ueberlagerung, die man auf dem Wege von Jungbrunn nach Lavant beobachten 
kann (Durchschnitt VI). Im ersten Drittel des Weges siebt man den Glimraer- 
schiefen nach Norden unter 30—40 Grad einfallen, dann erscheint der dolomi- 
tische Liaskalkzug des Rauchkofels, dann die Adnether Schichten und die 
schwarzen bituminosen Schiefer, die alle nach Norden um so mehr einfallen, je 
weiter sudlich sie zu liegen kommen.

Aus den Lagerungsverhaltnissen der aussersten Spitze des Lienzer Gebirges, 
die im Durchschnitt V zwischen dem Triestacher See und der Drau dargestellt 
und in dem Capitel iiber das Lienzer Gebirge genau beschrieben sind — aus 
diesem einzigen liings der Drau von Sillian bis Greifenburg*vorgekommenen Falle 
lasst sich schliessen, dass die UeberlageVung des Alpenkalkes der Lienzer Gebirge 
durcb den Glimmerschiefer eine abnorme ist. Am sudlichen Rande des Glimmer- 
schiefers ist es freilich nicht notlnvendig, auf diesen,einzigen Fall ein Gewicht 
zu legen, indem man in den Versteinerungen des Lienzer Gebirges Sicherheit 
genug gefunden hat, zu behaupten, dass die Ueberlagerung des Alpenkalkes durch 
den Glimmerschiefer eine abnorme ist.

Sehr nothwendig ist es aber gevvesen, dieses Verhaltniss bier auseinander 
zu setzen, um dadurch zu beweisen, dass auch auf die Ueberlagerung des 
Centralgneisses durch den Glimmerschiefer an dem nordlichen Rande des grossen 
Glimmerschieferzuges ebenfalls gar kein Gewicht zu legen ist. Der aus der dor- 
tigen Lagerung gefasste Schluss, dass der Centralgneiss und dessen Schiefer- 
hulle alter'ist als der Glimmmerschiefer des grossen Zuges, ware daher eben so 
falsch und absurd, wie der ganz analoge aus derselben Lagerung folgende, dass 
der Alpenkalk des Lienzer Gebirges alter sei als der Glimmerschiefer.

Daher haben die wenigen beobachteten und in meiner Abhandlung ‘)  an- 
gegebenen Falle, wo die Gebilde des Centralgneisses das altkrystallinische Gebirge 
Uberlagerii, fOr die Altersbestimmuug dieser Gebilde genau denselben grossen 
Werth gegenuber der haufig beobachteten umgekehrten Lagerung, welchen man

‘)  L. c. V, Seite 847.
k. geologi8ch« Reiohssnstalt. 7. Jahrgang: 18S6. HI.
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mittelst der Paliiontologie den beobachteten Lagerungs-Verhaltnissen des Alpen- 
kalkes und des Glimmerscbiefers nfiviHich am Triestacher See (D. V) gegenC^r 
der haufig beobachteten Ueberlagerung des Alpenkalkes durch den Glimraerschiefei' 
beimessen muss.

Ferner muss ich bier noch eiiimal erwahnen, dass der zunachst an der Draw 
liegende Theil des grossen Glimmerschieferzuges aus Thonglimmerschiefer be- 
steht. Der Thonglimmerschiefer wurde aber iinmer als der jiiugste des altkrystal- 
linischen Gebirges gefunden und betraclitet. Nun ist aber gerade der Thonglim
merschiefer der den Alpenkalk uberlagcrnde Theil des Glimmerschieferzuges. 
Aus diesem liesse sich schon folgern, dass nordlich an der Drau eine Ueberkippung 
der Schichten stattfand, die die Facher des Glimmerscbiefers erzeugte. Dafiir 
spricht insbesondere auch der direct .beobachtete Fall (1). II), dass der Tliour 
glimmerschiefer des grossen Zuges auf dem Thonglimmerschiefer des Gailthaler 
Zuges (in der Umgebung von Oswald im Drauthale, wo der Alpenkalk bereits 
ganz fehlt) liegt.

Die zu diesen Thatsachen gehorigen Auknupfungspuncte in deuGebilden des 
Centralgneisses und nordlich davon sind noch nicht von jeder Unsicherheit befreit, 
klar und deutlich hervorgetreten. Es waren daher auch alle in dieser Hinsicht 
gemachten Bemerkungen voreilig und unreif.

Der grosse Glimmerschieferzug iiberlagert also die Gebilde des Lienzer Ge
birges in der That durchaus, wenn auch auf eine abaorme Weise.

Weiter westlich, dort wo sich das Lienzer Gebirge ganz ausgekeilt hat, und 
der grosse Glimmerscliieferzug unmittelbar an die aus dem Gebiete des Gailthales 
ins Drau-Gebiet heruber streichende Kohlenforrnation anstosst, fallen die Sehich- 
ten des Glimmerscbiefers nach Norden, die der Kohlenformation nach Siiden. 
Weitere Daten in dieser Hinsicht sind weiter westlich im Drau-Thale, westlich 
von Sillian, zu sammeln.

Sehr einfach sind die Verhaltnisse, unter welchen das Lienzer Gebirge und 
die Kohlenformation im Gailthale an einander stossen. Im ostlichen Theile, wo 
beide durch die breiten Alluvionen von einander getrennt sind, fallen die Schichten 
des Gailthaler Glimmerschieferzuges nach Norden und die der Kohlenformation 
nach Siiden. Dagegen dort, wo im Lessach-Thale (westlichem Gailthale) der 
Glimmerschiefer auch siidlich von der Gail erscheint, fallt der letztere nach Siiden, 
und die Schichten der Kohlenformation uberlagern denselben ganz normal.

Das Auffallendste in der Lagerung dieser Gebilde im Gailthale ist aber jeden- 
falls die Thatsache, dass siidlich auf dem Gailthaler Glimmerschieferzug unmittelbar 
die Kohlenformation lagert, wahrend nordlich der Glimmerschiefer des Gailthales 
unmittelbar von Porphyren und bunten Sandsteinen iiberlagert w ird .ijra)^  ,

• Bei der fiicherformigen Stellung der Schichten in den Centralalpen ^cheinen 
die Einsenkungen der Drau und der Salzach eine wichtige Rolle_,,^!%sg,ielen. Auf 
den meiner Arbeit iiber die Centralalpen beigegebenen *) Durch^l^iB®“ VIU, IX,

0  L. c. V, Seite 818.
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XI, XVI a, XVI a, XVII sieht man, dass am nordlichen Abliange der Centralalpen 
d ^S a lza  die faclierfdrmig gestellten Schich'ten ganz nahe sOdlich an derSalza zu 
treffen sind. Ganz dasselbe sieht man auch auf den dervorliegenden Arbeit beige- 
legten Durchschnitten I—III, V—VIII, indem man auch bier die senkrechten 
Schichten des Glimmersehiefer-Fachers ganz nabe (nordlicb) an der Drau auf- 
gestellt sieht. Diese Facher, der siidlich an der Salza und der nordlich an der Drau, 
sind vollkommen ausgebildet und lassen sich auf weite Strecken verfolgen, ja 
sogar mit einer gezogenen Linie versinnlichen, wie ich diess ebenmit dem Facher 
an der Drau versuchen konnte; In den nordlich von der Salza und sudlich von der 
Drau liegenden Gegenden ti’eten ebenfalls fitch,erfdrmige Schichtenstellungen auf, 
doch scheinert diese unvollstandiger zu sein, lassen sich auf langere Strecken im 
Streichen der Schichten nicht verfolgen und es ist mir auch nicht gelungen eine 
bildliche Darstellung derselben zu erzielen. Dass -aber das Auftreten dieser un- 
Tegelmassigen wenig ausgedehnten Facher nordlich von der Salza und sudlich 
•von der Drau ein symmetrisches ist, kann man sich am besten auf den zu meiner 
Arbeit uber die Centralalpen gehorigen Durchschnitten X, XVII, dann auf den 
dieser Arbeit beigelegten Durchschnitten I, II, VII, VIII und IX am besten iiberzeugen.

Ferner kann ich nicht unerwahnt bissen, dass sich siidJieh vom Glockner, 
also von einem Gebirge in welchem keine Centralgneissmasse besteht, und welches 
nur aus der Schieferbiille des Centraigneisses zusammengesetzt ist — dass sich 
sudlich vom Gloekner-Gebirge im Gebiete der Kohlenformation am Plerge im 
G'ailthale (Durchschnitt V) die griisste 'Regelmassigkeit in der Aufeinander- 
folge der Schichten lindet. Westlich und ostlicli davon, also gerade in siidiicher 
Richtung von den Centraigneissmassen des Venedigers (im Westen) und des Hoch- 
narr und Ankogels (im Osten),, findet man dagegen auch in der Kohlenformation 
die kleinen wenig ausgedehnten Schichten-Facher. DiesC Anordnung scheint auf 
eine ganz syrametrische Weise in dem Gebiete nordlich von der Salza aufzutreten, 
indem auch hier im Osten und Westen gegeniiber den eben genannten Centrai
gneissmassen facherfiirmige Schichtenstellungen beobachtet werden, wahrend dem 
Glockner gegenuber diess nicht dcr Fall ist.

II. Die Carnia nnd das Comelico im venetianischen Gebiete. 1855.
V o r b e m e r k u n g e n .  Im Sommer 18SS war ich mit der geologischen Auf- 

nahme eihiger Gegenden im nordlichsten Theile des venetianischen Konigreiches 
beschaftiget, die unmittelbar siidlich vom Gailthale beCndlich sind. Namentlich 
wurde das Comelico mit dem Hauptorte Campolungo, welches das nordlichste 

‘Quellgcbiet des Piave in sich begreift, untersucht; ferner wurde das sogenannte 
Karnthal, Carnia der Italiener, mit der Hauptstadt Tolmezzo begangen.

Dks Comel i co  begreift in sich die Thaler:
C o m e l i c o  s u p e r i o r e  mit den Hauptorten Padola und Dosoledo. Dieses 

Thai ist zugleich als die Fortsetzung des Sexten-Thales in Tirol zu belrachten, 
mit dem es gleich breit is t, gleiche Sti-eichungsrichtung besitzt und nur durch 
einen Sattel, der 8169 Fuss Meereshbhe besitzt, getrennt ist.
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Va l l e  D i g o n e ,  ein von Norden nach Suden laufendes sehmales, beinalie 
ganz unbewohntes Thai.

Val l e  Vi sdende ,  einkesselformig erweitertes, an Alpenweidenund «ehonen 
Waldungen reiches, nui’ im Sommer bewohntes Hochtbal, dessen Tbalboden 4116 
Fuss Meeresholie besitzt.

Sap p  ad a mit einem ziemlicli breiten 4000 Fuss Meeresholie ziihlenden 
Tbalboden (von Deutsclien bewohnt), ein LSngsthal, mittelst welcbem die Wasser- 
gebiete des Piave und des Tagliamento sehr innig verbunden sind.

Val l e  F r  is one ,  ein von Suden nach Norden laufendes, sehmales, nur im 
Sommer bewohntes Thai, welches^die Verbindung zwischen Comelico und Canale
S. Canziano herstellt.

Diese fiinf Hauptthiiler miinden in eine kesSelfdrmig erweiterte, 2900 Fuss 
IVIeereshohe besitzende Thalmulde, die man Comel i co  i n f e r i o r e  nennt, mit den 
Orten S. Pietro, Campolungo, S. Nicolo und Candide. Die so vereinigten Gewasser 
des obersten Piave verlassen das Comelico durch eine enge, von Nordost nach 
Sudost laufende Gebirgsspalte, urn nach Vereinigung mit dem von Auronzo herabr 
eilenden F. Anziei ihren Lauf nach Siiden fortzusetzen.

D ie Garni  a besteht aus einem grossen LSngsthale und mehreren Quer- 
thalern.

Das grosse Langsthal, in welchem sich Resiutta, Tolmezzo, Villa, Socchieve, 
Ampezzo, Forni di sotto und Forni di sopra beflndet, wird im westlichen Theile 
Canale  S o c c h i e v e ,  im ostlichen Val l e  d e l F e r r o  genannt, undverlauft,wenn 
man von einigen unwesentlichen Biegungen abstrahirt, von Westen nach Osten. 
Zwischen Portis, Amaro und Cavazzo hesitzt das Dangsthal der Carnia die ge^ 
ringste Meeresholie, beilaufig 1000 Fuss; von hier, der tiefsten Stelle desselben, 
steigt nach West die Thalsohle des Canale Socchieve langsam an, so dass sie bei 
Mauria ayf der Wasserscheide zwischen der Piave und dem Tagliamento 4141 Fuss 
Meeresholie erreicht. Die Valle del Ferro steigt ihrerseits aus der Gegend von 
Amaro nach Osten langsam an, spaltet sich bei Resiutta in zwei nahe neben einander 
laufende Langsthaler: in den Canale della Resia und Canale di Raccolana, und 
die Thalsohlen derselben erreichen auf ihren Wasserscheiden nach Raibl un^ 
Flitsch auch wenigstens die Meereshohe von der westlichen Wasserscheide bei 
Mauria.

Die Breite des grossen Langsthales der Carnia ist sehr veranderlich. Im 
ostlichen Theile bei Resiutta gleicht die Valle del Ferro- mehr einer schmalen 
Gebirgsspalte, einer tiefen Schlucht, die sich erst im Inneren des Resia-und Rae- 
colana-Thales erweitert. Zwischen Cavazzo, Tolmezzo und Villa betragt die Breite 
des Thales fiber 3000 Klafter, Auf die betrachtliche Verengung des Thales bei 
Villa folgt abermals eine ausgebreitete Thalmulde, in der sich die Orte Atapezzo, 
Socchieve, Preone, Enemonzo und Raveo befinden. Auf die Verengung des Thales 
zwischen dem M. Tenizza und M. Pelois folgt die Mulde von Pignarossa, auf die 
Enge von Chiusa die Mulde von Forni di sotto, und diese letztere iiangt durch 
die Enge von Avoli mit der breiten Thalmulde von Forni di sopra zusammen. Von
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da verlauft sich nmser betracbtetes Langstlial^ als ein schraales Thai bis auf die 
Wiisserscheide von Mauria.

Die Verbindung dieser Thalmulden ist eine zweifache. Erstens vverden sie 
dnrch den F. Tagliamento, der sie wenn auch grosstentbeils excentrisch durcb- 
fliesst, mit einander vei-bunden. Eine zweite Verbindung wird durcb die Strasse 
hergestellt. Diese beiden Verbindungslinien verfolgen unabhangig von einander 
jede fur sich ihren eigenen Lauf. Im 6'stlichen Theile bis Villa herauf ist diese 
Eigenthumlicbkeit nicht so auffallend. Von Villa aufwarts (naeh Westen) lauft die 
Strasse anfangs in gleicher Ricbtung mit dem Tagliamento bis nach Socchieve; 
von bier wendet sich die Strasse rechts (nordwestlich) fiber Midiis, urn nach 
Ampezzo zu gelangen; der Lauf des Tagliamento zwischen Trentesimo und Soc
chieve folgt einer tiefeu, schmalen, zwischen Monte Pelois und M. Resto befind- 
lichen, und nach Sfidwesten streichenden Schlucht. Von Ampezzo (1800 Fuss)' 
verfoigt die Strasse eine, sudwestliche Ricbtung und muss den 2743 Fuss hoben 
Pass ostlich von Pignarossa fiberschreiten um in die Mulde von Pignarossa zu ge
langen. Dagegen wendet bei Trentesimo die Schlucht des Tagliamento ihren Lauf 
nach Nordwesten. Beide Verbindungslinien werden in der Enge der Chiusa ver- 
einigt, wo die Strasse an einer Wand hoch fiber dem Tagliamento fortlauft um 
sich abermals bei S. Lorenzo von dem Rinnsal des Tagliamento zu entfernen. 
Nachdem sie durcb die Thalmulde von F o r n i  di  s o t t o  getrennt, die Strasse 
isechts, der Tagliamento links, durchgelaufen sind, vereinigt sie wieder die 
Enge bei Avoli; dann treten sie noch einmal in der Mulde von F o r n i  di  s o p r a  
aus einandef, um endlich vereinigt bis auf die Wasserscbeide bei Mauria zu 
bleiben.

Die Strasse muss daher auiF ihrem Laufe von Villa bis auf die Mauria folgende 
Passe fiberschreiten:

1. den zwischen Socchieve und Midiis,
‘ 2. den zwischen Ampezzo und Pignarossa (der bedeutendste nach Nr. S),

3. den zwischen Forni di sotto und Avoli,
4. den zwischen Avoli und Andrazza, und

 ̂ 5. endlich den Mauria-Pass.
Eine andere Linie der Strasse ist nicht annehmbar, indem sie z. B. nach 

dem Laufe des Tagliamento durch ganz unbevSlkerte wilde Gegenden ziehen 
mfisste und ihren Zweck dann jedeufalls verfehlen wfirde.

Trotz diesen Schwierigkeiten ist diese Strasse auf eine so ausgezeichnete 
und zweckmfissige Weise gebaut und ausgefOhrt, dass sie in der besseren Jahres- 
zeit mit Leichtigkeit befahren wird. Nur in der Enge bei Chiusa fistlich bei Forni 
di sotto ist sie zur Zeit starker Schneefalle wegen Lawinen-Gefahr nur mit grosster 
Vorsicht zu benutzen.

In dieses Lungsthal nun, welches von Suden her keine bedeutenden Zuflfisse 
empfangt, und dessen sfidiiche Wasserscbeide von den unmittelbar sie sfidlich 
umgebenden Gebirgeh gebildet wiial, munden vom Norden her um so bedeutendeie 
Fifisse. • . •
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Iin Osten bei Raccolana mundet in unser Langsthal die Fella, die Yom Bom- /  
basch-Graben angefangen gerade nach Siiden lauft. Bei Resiiitta mfindet die von 
Norden nach Siiden berablaiifende Valle di Moggio, bei Tolmezzo der ebenfalls 
nach Siiden streichende Canale di S. Pietro und dessen Fluss def F. But, nach- 
dem er den von Nordostnord herablaufenden Canale d'Incarojo, F. Cbiarso genannt, 
aufgenommen; endlich bei Villa der Canale di Gorto oder F. Degano. Alle diese 
genannten, in das grosse Langsthal der fcarnia einmiindenden, von Nordeti nach 
Siiden herablaufenden Canale =  Thaler sind so zu sagen parallel unfer einander, 
und ihre Streichungsrichtung steht senkreckt auf der Streichungsrichtung de?s 
Langsthales. *

Nordlich vom grossen Langsthale der Carnia lasst sich fiber Campo, Prato, 
Comeglians, Ravacsletto; Paluzza, Treppo und Paularo eine zweite, mit dem grossen 
Langsthale parallele langsthalfdrmige Einsenkung beobachten, welche die vom 
Norden herablaufenden Querthaler unter einander verbindet. Diese Verbindung 
ist zwar durchaus nicht eine genau horizontal verlaufende, sie ist aher dadurch 
ausserordentlich gut markirt, dass die Querthaler der Carnia, wenn sie an anderen 
Stellen durch Gebirge und Gebirgsgraten von mehr als SOOO Fuss MeereshShe 
getrennt sind, an der Stelle der Langseinsenkung durch sehr niedere, kaura 1000 
Fuss fiber den Thalsohlen der Querthaler erhobene, sehr niedere Sattel unter 
einander verbunden werdeir. So hat der Sattel bei Ravacsletto zwischen Come
glians (1720 Fuss Meereshohe) und Paluzza (1916 Fuss Meereshbhe) nur 2318 
Fuss, der bei Ligosullo, zwischen Paluzza (1916 Fuss Meereshohe) und Paularo 
(2081 Fuss Meereshbhe) 2329 Fuss Meereshbhe.

Trotzdem, dass diese Langseinsenkung durch die dazwischen befindlichen 
Sattel mehr verwischt erscheint, wird ihre Richtung durch die in derselben lau- 
fenden Bache sehr genau markirt, und man muss den Verlauf des Canale Canziano, 
den T. Margo, T. Gladega, T. Pontaba (bei Treppo), T. Terica, als einer und 
derselben Linie angehbrig betrachten.

Verfolgt man den Verlauf dieser Sfreichungslinie des grossen Langsthales 
der Carnia fiber den Rio Praduliha nach Pontafel und weiter nach Osten, so wird es 
einleuchtend, dass unsere Ifingsthalformige Einsenkung der Carnia als die Fort- 
setzung des grossbn Langsthales, in welchem Pontafel, Malborghetto, Tarvis, Rfit- 
schach, Wurzen u. s. w. liegen, betrachtet werden miisse, welches letztere Langs
thal mit dem grossen Langsthale der Carnia durch die Fella verbunden wird.

Nun muss ich noch der letzten Endungen der Querthaler der Carnia mit einigen 
Worten gedenken. Diese von Norden nach Siiden streichenden Querthaler der 
Carnia enden nicht, wie man es erwarten wfirde, an dem die Wasserscheide bil- 
denden Gailthaler Gebirge, n/it einem letzten schwachen gleichfalls nach Norden 
gerichteten Auslaufer, sie enden vielmehr in einer lilngsthalformigen von Westen 
nach Osten gerichteten Einsenkung, die zweien entgegengesetzt zusammenlaufen- 
den Biichen ihre Entstehung gibt. So verlauft die Richtung des Canale d’Incarojo 
•(Fig. 3) bis zn der Enge zwischen dem Monte Germulk und M.Dinione nach Norden, 
weiter im Norden ausserhalb der Enge bffnef sich eine Langseinsenkung, die einer-
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Figur 3.seits dcm von Osten nach Westen 
laufendcn Bro di Lanza, anderer- 
seits dem von Westen nach Osten 
gerichteten T. Cercaveso ibre Ent- 
stehung g ib t, deren Lauf gerade 
senkrecbt steht auf den des Canale 
d’Incarojo. Ganz auf dieselbe Weise 
bildet eine von Osten nach Westen 
laufende Einsenkung den Ursprung 
der iibfigen QuerthSler, wie; j  canaie a’tncarojo. c t. ccrcaveao. l  rio iii tama.

die Einsenkung bei Zapi und Costa Landri den Ursprung der Valle di Moggio,
die Einsenkung von Timau den Ursprung 6es Canale di S. Pietro,
die Einsenkung siidlich am Monte Greta Verde den Ursprung des Canale 

di Gorto.
, Und auch in Comelico entspringt der Piave-Fluss in zwei solcben Langseinsen- 
kungen, wie in der Valle Visdende und Valle Digone.

■Verbindet man nun auf eine zweckmSssige Weise aucb diese mebr isolirt 
auftretenden Lbngseinsenkungen durchLinien unter einander, so bekommtman dann 
4ie Linie einer dritten Langseinsenkung, welche vom Rio Lanza (im Canale d’ In- 
carojo) angefangen iiber Timau, Collina, Forni Avoltri und Sappada nach Comlico 
inferiore und Comelico superiore nach Westen, — dann einer vicrten, welche vom 
Sexten-Thale zwischen Monte Quaterna und Frugnoni nach Plan Molla, Valle 
Visdende, am Monte Creta Verde vorbei, iiber die Wolayer Alpe und Valentinei' 
Alpe (Gailthal) auf die Piecken und noch weiter ostlich lauft. Doch sind diese 
zwei kleineren, zwischen dem Gailthale und den Langseinsenkungen der Carnia 
bellndlichen Einsenkungen durchaus nicht auf eine so ausgezeichnete Weise ent- 
wickelt wie die vorher genannten.-

Noch eriibrigt zu erwiihnen des isolirten kurzen kesselfdrmigen Langsthales 
von Sauris nordlich von Ampezzo, welches durch das Querthal des T. Lumiei mit 
dem grossen Langstbale der Carnia in Verbindung gesetzt wird. Es ist diess ein 
tiefer Kessel, ringsherura von hohen 6000 Fuss Meereshohe und dariiber ziihlenden 
Gebirgen eingeschlossen, und wird von Deutsehen bewohnt, die, obwohl durch 
kalienische Volkerscbaften nach alien Richtungen isolirt, ihre, wenn auch sehr 
robe, deutsche Sprache erhalten haben. Die Gewasser des Kessels, in dem sich 
die Orte Maina, Latteis, Sauris di sotto und Sauris di sopra beilnden, AFessen 
durch eine sehr enge riaeh Siiden gerichtete Sohlucht, die, zwischen dem Monte 
Veltri und Monte Nauleni laufend, sich bei Socchieve als T. Lumiei mit dem 
Tagliamento' verbindet. Die Verbindung dieses Kesselthales mit dem zunachst 
gelegenen Ampezzo (della Carnia) ist eine zweifache. Die eine, gefahrvoll, geht 
durch dieechmale Schluchttles T. Lumiei nach Latteis, Maina und Sauris, und 
ist den grossten Theil des Jahres,' bald wegen Hochwasser, bald wegen Gebirgs- 
aturze, bald- wegen Lawinen, ganz ungangbar. Die andere, zwar sicher aber 
milhsam, geht hbei> Monte Pura, und wird te n  den Bewohnern von Maina tmd
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Sauris ausschlieaslich, von den Latteisern grosstentheils beniitzt. Die Bewohner 
des Sauris di sopra (4284 Fuss Meereshohe) miissen^daher iiber Sauris di sotto 
(3816 Fuss) und Maina zur Brucke des T. Lumiei siidlich bei Maina (2807 Fuss) 
herab gehen; von da den Monte Pura (4562 Fuss) ersteigen, urn endlich fiber 
den sleilen Pfad nach Ampezzo (1800 Fuss) herab zu gelangen. Ausser den 
Bfieken der Maulthiere, Esel und Menschen kennen die Sauriser keine anderen 
Transportmittel. Die Wohnungen der Sauriser zeichnen sich durch Reinlichkeit 
vor alien der Umgebung aus.

Dort wo die Richtungen der Thaler, das Nordsfid-Streichen der Querthaler 
dann das Westost-Streichen-der Langsthaler, die ausgesprochene Regelmassigkeit 
besitzen, haben auch die von den Tbalern eingeschlossenen Gebirgsstocke auf- 
Actllend regelmassige BegrSnzungen. So ist der vom Canale di Gorto und Canale 
di S. Pietro eingeschlossene, zwiscben Ravascletto und Villa ausgedehnte Gebirgs- 
stock des Monte Arvenis (6263 Fuss Meereshohe) naliezu regelmassig viereckig. 
Ganz so geformt finden wir das Gebirge des M. Paularo nordlich von Paluzza» 
das des Monte Cadino bei Forni Avoltri, des Moilte Rinaldo nordlich von Sappada, 
des Monte Zovo und Sasso Lungerino in Comelico. Weniger regelmassig erscheint 
uns das Gebirge der Creta Grauzaria und Monte Mariana, u. s. w. *

Die Gewasser des grossen Langsthales wie auch der Querthaler fliess^ 
nun der tiefstert Stelle des Langsthales der Carnia, in der Gegend von Amaro, zu. 
Sie mussten sich nothwendigerweise bier ansammeln und einen grossen See 
bilden, wenn ihnen durch das grosse Querthal des Tagliamento, bei Portis 
Venzone und Ospidaletto ein Abzug nicht gestattet ware.

Dem grossen Langsthale der Carnia und dem Gailthale ganz parallel, also 
von Westen nach Osten, verlauft endlich die Wasserscheide dieser beiden Thaler.

Die von Querthalern und Langsthalern auf eine so auffallend regelmassigb 
Weise durchschnittenen Gebirge des Comelico und der Carnia in. dem von mir 
untersuchten Terrain bestehen aus Gesteinen dreier Formationen: der Kohlen- 
formation der Triasformatiou und der Liasformation.

D ie  K o h l e n f o r m a t i o n  bildet die Wasserscheide des zu besprechenden 
Terrains gegen das Gailthal, und ist zugleieh als Fortsetzung der im sudlichen 
Gebirge des Gailthales vorkommenden Kohlenformation zu betrachten. Im ostr- 
lichen Theile unseres Terrains reicht die Kohlenformation vom Gailthales' 
Gr^inzgebirge bis zu der grossen Langseinsenkung der Carnia, also bis nach 
Paularo, Paluzza, Ravascletto und Comeglians herab, und bildet dalier sammt 
der dem Gailthale angehorigen Partie einen. Zug, dessen 1%-eite fiber • zwei 
Meilen betrfigt. *

Im westlichen Theile des Terrains ist die Begranzung der Kohlenformation 
ftidit so einfach angebbar, indem bier die Trias- und Kohlen-Gebilde im innige- 
ren Zusaihmenhange stehen und vielseitig in einander greifen. Die' siidliche 
Grfinze der Kohlenformation im westlichen Theile des Terrains ISuft  ̂ von Come.- 
glians dem Canale di Gorto nach aufwdrts folgend, bis Forni Avoltri^*von da nm 
>deh Monte Yas ostlich vorbei durch “den Rio Bordagli» «ind Rio Avanza «ach
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Valle Visdende und Comelico inferiore, von da dureli das Thai Comelico supe- 
riore in das Sexten-Thal und Pustertlial in Tirol.

Siidlich an die Kohlenformation, dieselbe uberlagernd, reihen sich die 
G e b i l d e  d e r T r i a s f o r m a t i o n  an. Ira westlichen Theile reicbt letztere bis auf 
die sudlicbe Wasserseheide' des Canale Soccbieve; im ostlicben Tbeile zieht ibre 
sudliche Griinze vom siidliehen Fusse des Monte Verzegniss nach Cavazzo, von 
da nach Tolmezzo, llleggio, fiber den Monte Pala, Monte Sernio nach Dosdola ini 
Valle di Moggio, endlicb fiber den Monte Vuaft und Monte Zuceo di Boor nach 
Dogna herab (bereits ausserhalb unseres Terrains).

Ganz im aussersten Sfidosten der Carnia, am Monte Verzegniss, M. Facit, 
M. Festa, M. Marianna, M. Sernio und Creta Grauzaria, M. Vualt, M. Zucco di 
Boor und am M. Plauris, treten endlicb die D a c h s t e i n k a l k e ,  die Triasformation 
fiberlagernd, auf.

W ir sehen, dass die geologischen GranZen der, das betracbtete Gebirge der 
Carnia und des Comelico zusammsetzenden Formationen in gar keinem Zusiunmcn- 
hange sfehen mit 'der  Gebirgs- und Tbalbildung dieser Gegenden. Wahrend 
die geologischen Granzen eigenthfimlicben Gesetzen folgen, ist die Tbalbildung, 
uftij^bhangig von der Beschaflenbeit der Gesteine und der Formationen, ebenfalls 
nach ganz eigenthfimlicben und sehr merkwfirdigen Gesetzen erfolgt.

Durch die Nicbtubereinstimmung der geologischen Granzen mit der Gebirgs- 
und Tbalbildung in diesera Terrain, sind wir in die Lage gesetzt, nicbt naeh 
Gebirgsgruppen, sondern nach Formationen unser zu besprecbendes Terrain 
behandeln zu mflssen.

A. Die Eohleuformation der Carnia und des Comelico.

(Fortsetzung der Kohlenformation des sudlichen Gailthaler Gebirges, I. Theil, D.)

Die Verbreitung der Kohlenformation in diesem Terrain haben wir bereits 
angegeben. So wie im Gailthale besteht sie auch bier der Hauptmasse nach 
aus sely machtig entwickelten Schiefern und weniger maebtigen, auch weniger 
ausgedehnten Kalken.

Unter den Schiefern walten vor alien andern vor die s e b w a r z e n ,  bin 
und wieder v i o l e t t e n ,  selten pflanzenffihrende Sebiefer. Die Hauptmasse des 
breiten Zuges der Kohlenformation besteht aus denselben. So sind sie namentlicb 
(istlich von Rigolato machtig entwickelt und bilden die Hauptmasse des Monte 
Crostis-Gebirges. In diesem wurden auch aus den Schiefern bei Collina nordlich 
von Rigolato einige Pflanzenreste gesammelt. Ebenso vorwaltend treten sie in 
der GegeniJ nordlich von Paluzza und Ptuilaro auf, wo ebenfalls im Rio Tamai 
am Monte'Germula einige Pflanzenreste vorgekommen sind. Im Comelico inferiore 
sind sie ebenfalls die vorwaltendsten.

Ira westlichen Theile unseres Gebietes tibergehen diese Schiefer nicht 
selten in sehr feinkornige, schiefrige, sandsteinartige Gesteine. ^

K. k. geolog;iscliP UcicItsanKtaU. 7. JahrgaDg III. 57
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Die o k e v i g e n  S c h i e f e r ,  die auf dem Gailthaler Gebirge versteineVungs- 
fliheend auftreten, sind nui- in sebr untergeordneter Weise und nirgends so 
deutlicli entwickelt.

Am Monte Zovo nordlich von Comelico inferiore, dann auf der Croda Bianra 
nordostlich von Forni Avoltri wurden sie beobachtet, dock konnte es iiicht geliti- 
gen aucli die Versleinernngen in denselben aufzuiinden (siehe im 1. Tbeile}. 
Griine und braunrothe, den bunten Saiidsteinen abnlicbe Scbiefer, die man im 
Gailthale siidlich vom Stallenkofel zwiscben dem Niedergailer und Volayer Tliale 
beobachtet hat, treten auf dem Monte Fleons und Greta Verde nordostlich vom 
Monte Paralba auf.

Ostlich von Rigolato, von Givigliano angefangen ostlich (iber den Monte 
Crostis, Vetta Grassolina und Monte di Terzo, dann nordlich von Paluzza und 
Paulai’o, vom M. Paularo nach Osten iiber die Costa Robbia und siidlich von R. 
Tamai, ziehen in den schwarzen Kohlenschiefern eingelagei-te e i gen t h i i m-  
l i c h e . G e s t e i n e ,  die man noch am besten m it d en S c h a l s t e i n e n  (Blatter- 
steinen), die im Nassau'schen vorkommen, vergleichen konnte') . In einer rothlich- 
braunen, matten, dichten Grundmasse sind zahlreicbe runde, hirsekorn- bis 
erbsengrosse, meist griin iiberzogene Kalkspathkorner eingestreut, Ein griines 
chlorit- Oder griinerdeartiges Mineral tritt tbeils in der Grundmasse stellenweise 
auf, tbeils tiberzieht es die Kalkspathkorner. Wenn in der rothbraunen Grundmasse 
die Kalkspathkorner seltener auftreten, so sind sie gewohniich grosser und roth 
gefarbt.

Dieser Blatterstein geht einerseits in ein retires breecienartiges Schiefer- 
gestein iiber, in dem Triimmer und Adern von weissem Kalk sehr haufig 
auftreten, andererseits iibergeht er in ein griines breecienartiges massigeres 
Gestein, in rvelchem der rolhe Blatterstein in Triimmern eingeschlossen ist. 
In der griinen Grundmasse treten in diesem Falle beinahe ausschliesslich runde 
Feldspathkorner auf, wiihrend die Triimmer des rothen Blattersteines Kalkspath
korner enthalten. Endlich geht dieses Gestein in ein rein griines schiefriges 
kalkhaltiges Gestein iiber, in welchem man bloss Korner von Feldspath antrilTt. 
Wie schon oben gesagt wurde, scheinen diese Gesteine den schwarzen Kohlen
schiefern eingelagert zu sein, imd machen mit diesen die Schichtungsstellimg mit.

Am Monte Crostis und M. di Terzo treten die rothen Blattersteine vorwal- 
tend auf, wahrend die griinen auf der Costa Robbia und siidlich vom Rio Tamai 
miiclitiger auftreten.

Ob diese Gesteine den Kohlenscbiefern wirklich eingelagert sind (was das 
wahrscheinlichste zu sein scheint) oder.einen Lagergang bilden, oder ob sie 
als durch die Porphyre oder Diabase metamorphosirte Gesteine zu betrachten 
sind, muss vorlaufig unentschieden belassen werden.

Noch muss ich e i n e r  B r e c c i e  gedenken, die in den Kohlenschiefern 
eingelagert bei Sega siidlich von Timau nordlich von Paluzza vorkommt. Sie

') . Siehe N aum aon’s Geognosie, Bd. I, Seite S97, $99 und 705.
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besfeht. aus Stiicken voa einem selnvarzen Hornstein, die durch schwarze Sehiefer- 
masse zusammengebacken siiid. Sclnvefclkieskrystalle, fiber Zoll gross, trifft 
man nicht selten darin. Die Harte und Ziiliigkeit dieses Gesteins ist eine ausser- 
ordentlich grosse.

D i e K a l k e  d e r  K o h l e n f o r m a t i o n  neliirien die Grate des Gailthaler 
Gebirges Oder den c e n t r a l e n  Th e i l  des  Z uge 's  d e r  K o h l e n f o r m a t i o n  
vorwakend ein.

Im Westen zieht gerade an der Wasserscheide vom Monte Frugnoni (Fur- 
nione im Kartisch) fiber M. Silvella.-Eisenreith and Konigswand bis in das Tilli- 
acher Rosskoor, und auf den Monte Pafumbino in der Valle Visdende ein schmaler 
Zug von meist halbkrystallinischen verscliiedenfarbigen zuckerartigen Kalken.

Vom Hochweissstein (Pietra Bianca) im Gailthale fiber, den Monte Catena, 
M. Paralba, M. Avanza bis auf den M. Volaja und M. Canale reicht ein ununter- 
brochener Kohlenkalkzug, in welchem in der Umgebung des M. Paralba halb- 
krystalliniscbe und dichte Kalke, am M. Volaja, Croda Bianca und M. Canale 
dicbte graire Kalke, am M. Canale mit vielen Versteinerungen, die der Koblen- 
formation entsprechen, vorkommen.

_ Am Monte Coglians, von dem des M. Canale nur durcb einen schmalen Biss 
getrennt, fangt wieder ein neuer Kohlenkalkzug an, und reicht fiber Pizzo Collina 
(Kollinkofel), M. Croce (Pass Plecken), M. Pal (auf dem Pail), Pizzo di Timau 
Scarniss und M. Dimone bis auf den Monte Germula. In diesem Kohlenkalkzug 
warden am'M. Coglians, beiC. Collinetta und auf der Plecken in einem grauen 
Kalke Ko-rallen, am nordwestlichen Abbange des Germula im Rio di Lanza in 
einem dunkelgrauen Kalke Crinoiden und Producten, und am Monte Scarniss 
(Hohen-Trieb), dann auf dem M. Germula rothe Marmore mit Orthoceratitcn auf- 
gefuiiden.

Ausserdem kommt noch zwiscben Rigolato und Forni Avoltri auf dem recb- 
ton Ufer des Canale di Gorto ein- schmaler Kohlenkalkzug vor, der in dieser Ge- 
gend die Kohlenformation von der Trias trennt, woven die isolirtcn Vorkommnisse 
bei Frasenetjo, Sigiletto und an der Croda Bianca alsFortsetzung zu betrachten sind.

L a g e r u n g s v e r h i i l t n i s s e .  In den Durchschnitten X— XII sind die La- 
gerungsverhaltnisse der Kohlenformation im Comelico dargestellt. Man sieht da 
■an alien Puncten die Scbichten nur wenig geneigt. An dem Gailthaler Gebirge 
stehen die Scbichten horizontal, und von da weiter nach abwarts stellt sich ein 
scbwaebes aber deutliches Fallen nach Noz’den ein im Gegentheile zu dem niirdlich 
davon im Gailthale herrschenden sfid lichen Einfallen (D. Ill und IV). Der Koh- 
lenkalk des M. Frugnoni und des M. Palumbino fiberlagert die Schiefer der Koh
lenformation.

In den Durchschnitten XIII— XX sind die Lagerungsverhiiltnisse derKohlen- 
formation in der Carnia dargestellt. In der Gegend von M. Paralba (D. XIII und
D. IV) herrschen noch ganz ahnliche Lagerungsverhaltiiisse wie in Comelico.

Verwickelter wird die ,SchiehtensteIlung in der Gegend zwischen Rigolato, 
Forni Avoltri, M. Canale und Coglians, und M. Crostis (D. XIV—XV, und vergl.

ST
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D. V). Am eiiifachsten und normal 1st die Scliichtenstejlung dieser Gegend im 
Diirchschnitte XV (und vergl. D, V) dargestellt. Die Scliicliten liegen hier von der 
Gail angefangen bis in dieLiingseinsenkung der Carnia beiRavasclettobeinabe ganz 
horinzontal, fallen im Gailtbale mehr nach Suden und im Karnthale naeb Norden. 
In det Umgebung von Rigolato ist die Sebichtenstellung, wabrscheinlich in Folge 
der Umbiegung des Querthales di Gorto aus der rein nbrdlicben in eine nord- 
westlicbe Riehtung, eine mehr gestbrte. Hier fallen zwar auch (D. XIV) am 
M. Coglians die Kohlenschiefer bis in die Gegend des M. Gola unter den Kohlen- 
kaik des M. Coglians, aber im Thalcben Plumbs fallen die Scbichten der Schiefer 
plbtzlich nach Siiden und unterteufen mit dem sie iiberlagernden und ebenfalls 
nach Suden fallenden Koblenkalke bei Rigolato die daselbst vorkommenden Trias- 
gebilde.

Aber noch verworrener werden die Lagerungsverhaltnisse der Koblenforma- 
tion ostlich vom M. Croce (Pass Plecken) D. XVI— XVIII (vergl. D. VII—IX). 
)Vie im Gailtbale, so auch in der Carnia sind in der bezeichneten Gegend nur 
steilere Scbichten -  Aufrichtungen, IJeberwei-fungen und Ueberkippungen der 
Kolilengebilde anzutreffen.

So sind die mehr horizontalen Scbichten des M. Crostis am Monte di Terz^ 
(D. XVI) und sudlich herab steil (fiber 4S Grad) geneigt und fallen nach SfiJen, 
wiihrend die Scbichten des Koblenkalkes am Monte Pal ganz analog wie am Pol- 
linig eiuen Facber bilden. ,

Und obwohl am Hoben-Trieb (M. Scarniss) im Gegensatze zu.den weiter 
nordlich im Gailtbale berrsebenden Ueberkippungen der Scbichten (D. XVII ugd 
D. Vlll) eine mebr horizoptale Lagerung der Koblenscbicfer und Kalke auftritt,, so 
sind gleicb sudlich davon am Monte Nevis und Costa Robbia die Kohlenschiefer 
urn so steiler aufgerichtet und fallen nach Suden, die Triasgebilde unterteufend.

In der Umgebung des M. Germula D. XVIII (vergl. D. IX) erreiebt aber die
Ueberkippung der Scbichten eine so grosse Bedeutung, dass der ganze Zug der
Kohlenformation einen einzigen (in mebrere kleinere Facben zerfallenen) Facber
zu bilden scheint, dessen sudlicbste Schicditen im T. Terica, ostlich von Paularo

■
sogar die bunten Sandsteine der dortigen Trias fiberlagernd, auftreten.

Trotzilem mfissen, sowohl ffir die Gailthaler als auch fur die Karntbaler 
Kohlenfortnation die Lagerungsverhaltnisse am Plerge, M. Coglians und M. Crostij 
als'normal betraebtet werden. Dort^aber wo die Kohlenschiefer (zu unterst die 
schwarzen pflanzenfuhrenden, darfiber die okerigen producte^fObrenden Sebie- 
fer) die untere, die Koblenkalke die obhre Etage iinscrer Koblenforination bilden, 
und dort, wo sie in dem hier betraebteten Terrain wecbsellagernd vorkommen, 
ist diese Lagerung als abnorm in Folge der spater erfolgten ScbicbtenrStellung 
entstanden zu betraebten.

B. Die Trias der Carnia und .des Comclico.

Auf eine eigentbumliche Weise sind die Gebilde der Trias in dem Gebiete der 
Carnia und des anstossendenComelico entwickelt. Die ausserordentliche 6000 Fuss
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ilbersteigende Machtigkeit dieser Ablagerungen, die so haufig wechselnde 
petrograj)bisehe Verschiedenheit derselben in < înem und deraselben Horizonle, 
die oft ganz gleiclie petrographische Beschaffenheit der Ablagerungen verschie- 
dener fiber einander liegenderScbichten, das Vorwalten bald derSandsteinbildung, 
bald der Kalkablagerungen an verschiedenen Orten und das gegenseitige Ersetzen 
derselben, erschweren die Darstellung und klare Auffassung dieser so wichtigen 
und sehr interessanten Verhaltnisse, unter denen die Triasformation dieser Ge- 
genden auftritt. Es ist daher notliwendig, dass wir die drei Abtheilungen der 
Trias, den bunten Sandstein, den Muscbelkalk und den Keuper, jcde einzeln naher 
ins Auge fassen, die Gesteine und Versteinernngen derselben einzeln behandeln, 
bevor wir die allgemeineren Lagerungsverhaltnisse dieser Horizonte besprechen *).

1. B u n t e r  S a n d s t e i n .
In dieser Abtlieilung sind die Sandsteinbildungen vor den Kalkablagerungen 

deutlieh vor\»faItend.
Die Sandsteine sind gewolinlieh b r a u n r o t h ,  bald grobkornig, bald fcin- 

kornig, endlich in Schiefer fibergehend.
Nicbt selten wechseln diese Sandsteine mit untergeordneten Schichten von 

' g r a u  g e f a r b t e n  S a n d s t e i n e n ,  wie im Rio Major ndrdlicb vonLauco, im Rio 
Furioso bei Cludinico, und am Ausgange des Rio Ramesont, nbrdlich von Raveo, 
ferner am Col Trondo in Comelico inferiore, die in alien diesen Fallen Kohlen- 
spuren, und bei Cludinico, wo sie macbtiger entwickelt sind, sogar eine 3 Fuss 
maclitige Kohlenscbiebte enthalten.

An einzelnen Puncten wurden im Gebiete der bunten Sandsteine P o r p h y r -  
S a n d s t e i n e ,  aus kleinen zum Tbeil eckigen Bruclistiicken vUn Porpbyr und 
Qiiarz bestehende, braunrothe grobkornige Sandsteine beobacbtet, die gut 
gescbichtet dem bunten Sandsteine eingelagert sind: bei Chiasis, osflich von Raveo, 

Jm Rio Malon bei Cludinico und am Ausgange des Rio Marodia, sudfich vom Monte 
Clapsavon, westlicb von Forni di sotto. Diese Porphyr-Sandsteine entsprechen 
gewiss den Porpbyr-Conglomeraten des Gaillhales.

Den bunten Sandsteinen sehr untergeordnet sind die Einlagerungen von Kalk. 
Gewolinlieh sind die grauen dichten Kalke des bunten Sandsteines schiefrig und 
durch das baufige Auftreten von kleinen weissep Glimmerbliittchen ausgezeichnet. 

* Die Kalkscbichten enthalten gewolinlieh in Menge die Naticella costata 
Miinst. nebst einigen anderen nicbt bestiinmbaren Steinkernen, so namentlich in 
Comelico ain Tprondo, am nordlichen Abjiange des Sasso Lungerino, bei Prato im 
Canale S. Canziano und an vielen anderen Puneten.

Die bunten Sandsteine enthalten in den mehr sebiefrigen Variefafen, nament
lich in Comelico und westlicb bei Pesariis im Canale S. Canziano:

_ Ceratites sp. ?,
Myacites Fassaemis Wksm.,

*) Man vergleiche: v. Schaurofli, Reeoaro,' Sitzuijgsber. d. k. Akad. d. W. matln-natunv. Cl. 
Bd. XVII, III, 481.
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Natieejfhucostata Miinst.,
IlaloUfi^Lommcli Wissm.,

Aviculen und andere iinbestimmbare Steinkerne.
In den grauen und Porpbyr - Sandsteinen warden keine Versteinerungen 

beobachtet.

2. Mu s c h e l k a l k ,  g r a u e r  o d e r  w e i s s e r  Kalk u nd  G u t t e n s t e i n e r
S c h i c h t e n .

Die hieher geborigen Gesteine sind zum grossten Theile Kalke, Dolomite 
Oder Raucbwacken, nur selten sind es hornsteinartige oder aphanitische Seliiefer; 
die Kalke sind lichtgrau bis schwarz, dunn bis macbtig gesobichtet; die Schiefer 
sind griinlicbgrau, grau bis schwarz gefarbt.

In Comelico folgen unmittelbar uber die bunten Sandsteine g r i i n l i c b -  
g r a u e ,  h o r n s t e i n a r t i g e  a p h a n i t i s c h e  S c h i e f e r ;  2 — 3 Fuss machtige 
Schichten derselben wechsein ab mit ganz diinnen kaura 1 Linie dicken. Das 
Gestein der dickeren Schichten ist ausserordentlich ziihe und fest; die diinn- 
scbiefrigen enthalten in grosser Menge, und bestehen vielmehr aus Halobia 
Lommeli, und eben so haufig fiihren sie schlecht erhaltene Reste von Pflanzen. ^

Die aphanitischen Schiefer ubergeben nach oben in ganz  s c h w a r z e  di inn- 
g e s c h i c h t e t e  Sc h i e f e r ,  die genau so wie die vorigen die Halobia Lommeli 
und Pflanzenreste, ferner zusammengedruckte kleine Ammoniten, walirscheinlich 
A. Aon Miinst., in Menge enthalten.

Die schwarzen Schiefer wechsellagern im Hangenden mit s c h w a r z e n  
K a l k s c h i e h t e  n, deren Machtigkeit kaum iiber 2 Zoll hetragt. Noch weitcr im 
Hangenden werden die schwarzen Kalkschichten bis 3 Zoll dick und vorherr- 
schend, indem die schwarzen Thonschiefer nur mchr schwache Zwischenmittel 
zwisehen den'einzelnen Kalkschichten Widen, so dass endlich der Schiefer ghnz 
zuriicktritt und der s c h w a r z e  Kalk (nach meiner Ansicht G u t t e n s t e i n e r  
Kalk)  ganz  c h a r a k t e r i s t i s c h  vorherrschend wird.

An Stellen, wo die Machtigkeit des Guttensteiner Kalkes eine grossere, be— 
deutendcre wird, ist die petrographische BeschafFenheit desselben grossen Ver- 
anderungen unterwerfen. Er wird bald grau und liphtgrau, bald roth (wie die 
Ilallstatter Kalke) und scheint in diesem Fallc bloss aus kleinen, kaum 3 Linieiv 
grossen Gasteropoden zu bestehen,,dessen unbestimmbare Steinkerne man nur 
ausserst selten,' dagegen die Durchschnitte derselben gewohnlich auf der ver- 
witterten Oberflache desselben beobachten kann, so dass das Gestein manchmal 
eine ausgezeichnet oolithische Structur zu besitzen scheint. Nicht selten nimmt der 
schwarze Kalk Sandkorner (Quarzkorner) auf und ubergeht in einen rothen oder 
grauen sehr kalkigen Sandstein. Er enthalt in alien diesen Fallen myacitenartige 
unbestimmbare Muschelreste, viele Durchschnitte von Versteinerungen und aus- 
gewittert den Enci'inifes liliifoi'mis.

Der Guttensteiner Kalk iibergeht besonders im LUngsthale der Carnid, wo der 
Muschelkalk eine ausserordentliche Miichtigkeit besitzt, in einen grauen, licht-
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■ grauen bis weissen Kalk, der vor dem Giittenstgjner Kalk ausserordentlich vor- 
herrschend auftritf, 2 — 3000 Fuss Miiclitigkeit*ierreieht und in diesem Falle 
namentlich am Monte Tinizza bei Ampezzo (della Carnia)

Tcrebrntula vulgaris Schloth.,
Pc'cten sp.? (sowohl die Muscliel als aucb das Gcstein scheinbar ganz iden- 

tiscli niit dem von Sasso della Margerilha iin Val Irnperina),
Ilalobia Lonmeli Wissm.,
Encrinites UUiformis Schlolh.

und noch mehrere zum Theil sehr gut erhaltene aber wahrscheinlicb neue Arten 
von Pecten, Avicula, Myophoria u. s. w. enthalt.

Der graue Muschelkalk flbergeht nach oben in einen d u n k e l g r a u e n  bi s  
s c b w a r z e n  Kalk,  der in 3—4 Zoll dicTsen Schicbten mit bis 1 Fuss macbtigen 
g r a u e n  M e r g e l s c b i c b t e n  wecbsellagert, in welebem letzteren, namentlich 
nordwestlicb von Cludinico zwiscben Raveo und Coneglians im Canale Gorto, 
hart an der Strasse, sehr haufig die Cryptina Raibeliana Boue vorkommt, ohne 
bier von anderen Versteinerungen begleitet zu sein.

Nach oben verlieren sich die Mergelscbicbten und werden von scbwarzen 
Schiefern ersetzt, in welcben letzteren bin und wieder Reste von Pflanzen und 
Fischen vorkommen. Endlich verlieren sicb die Zwischenschicbten von Schiefer, 
und der petrographisch ecbte Guttensteinerkalk wird vorherrschend,

Nicht selten ist der Muschelkalk in seiner ganzen Machtigkeit in Dolomit, 
sehr biSufig in Rauchwacken umgewandelt.

Machtige, gut gescbichtete Gypslagen bezeichnen den Granzhorizont zwiscben 
dem bunten Sandsteine und dem Muschelkalk.

3. K e u p e r s a n d s t e i n  und H a l l s t a t t e r  Kalk.
A

In dieser Abtheilung herrscht stellenweise eine Sandsteinbildung, stellen- 
weise eine Kalkbildung vorj diese zwei ersetzen sich gegenseitig als Aequivalente 
und wechseln dort, wo sie beide zugleich auftreten, mit einander.
*  Die S a n d s t e i n e  und S c h i e f e r  sind petrographisch von den bunten 
Sandsteinen nicht zu unterscheiden, sie wechsellagern nicht selten mit grauen 
Mergeln und Kalkschichten, die den Kalken mit Naticella costata vollkommen 
gleichen. Im Allgemeinen lasst sich nur bemerken, dass die Keupersandsteine 
und Schiefer gewobnlich diinner g'escluchtet, und nicht so stark und grell braun- 
roth gefarbt sind'wie die bunten Sandsteine. Sie besitzen hauliger eine graurothe 
Oder graue Farbe, und zeigen viel seltener grelle Farbung. .4uch brauseii sie 
mit Sauren viel starker als die bunten Sandsteine.

Bis jetzt gelang es nur, eine noch unbenannte, von Herrn Bergrath Franz 
Ritter V. H a u e r  (in den DAikschriften der kais. Akademie der Wissenschaften 
Bd. II, Taf.^XX, Fig. 9) bereits abgebildete Muschel in diesen Keupersandsteiiien 
lind Schiefern zu entdecken.

Die hieher gehorigen Hallstatter Kalke 'sind lichtgrau bis dunkelgrau, dick- 
geschichtet oder, was baufiger ist, ganz ohne Schichtung, 2—3000 Fuss machtig;
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nieht selten sind sie dolomitiscli ^der ganz in Dolomite umgewandelt. Sie entlialten, . 
wenn auch nur selten, rothevHallstiitter Marmore eingelagert, die am Monte 
Clapsavon bei Forqi di sotto westlich von Ampezzo 

Ammonites Aon Miinst.,
Ammonites Joannis Aiisiriae Klipst.,
Ammonites tornatus Quensf.,
Orthoceras alveolare Quenst.,
Orthoceras dubium Hauer 

geliefert haben.
An anderen Orten sind die hieher gehorigen Dolomite dunnscbiefrig, wie 

am Monte Arvenis, wo sie sicb von den Dolomiten des schwarzen Kalkes nur 
schwer oder gar nicht unterscheiden lasSen.
‘ • In der ganzen MSchtigkeit dieser Kalke sind, ausser in den Hallstatter rothen 
Marmoren, die Versteinerungen Susserst sparsam vertheilt. Es gelang, am nbrd- 
lichen Abhange des Monte Tudajo in Comelico in dera grauen doloinitischen Hall
statter Kalk eine '/a Zoll grosse Natica in einigen Exemplaren anzntreffen. Ferner 
wurde im Hallstatter Kalke des Monte Cadino nordlich von Cima" in Sappada, 
dann des Monte Siara sudlich von Sappada die Halobia Lommeli gefunden.

4, Krys t a l l i n i sc ' he  S i l i c a t g e s t e i n e  de r  T r i a s f o r m a t i o n .

Bevor wir weiter zu der Darstellung der Lagerungsverhaltnisse der Trias 
schreiten, ist es nothwendig, noch friiher auf einige krystallinische Silicatgesteine 
aufmerksam zu machen, die im Gebiete der Triasformation auftretcn, und auf die 
Ablagerung der Triasgebilde einen unverkennbaren Einfluss iibten.

Hieher gehort vor al.lem der rOtlie P o r p h y r ,  der zwar nur ausserhalb des 
von mir begangenen Terrains der Carnia im Osten auftritt, bier aber genau 3ie- 
selbe Rolle spielt wie im Gailthale (siebe I. Theil, Porp.hyr). Dass derselbe gewiss 
vor der Ablagerung der lJunten Sandsteine zum Vorscheine gekommen und nicht 
Ursache der Verwerfungen ist, die in seiner Nahe haufig beobachtet werden, —̂  
dass der Porphyr ferner auf die Ablagerungen des bunten Sandsteines einen 
grossen Einfluss ausgeubt hatte, mogen die bekannt gewordenen Vorkominnisse 
von P o r p h y r - S a n d s t e i n e n  hinlanglich *beweisen, — welche letztere durcb 
bedeutende Landstrecken Weit entfernt sin^ von den bekannt gewordenen Por
phyron bei RaibI und bei Agordo.

Ebenso wichtig sind die verschiedenen Gr i i n s t e i n e ,  D i a b a s e ,  D i a b a s -  
P o r p h y r e ,  mit denen d i e P i e t r a  ve r d e  derltaliener und die verschiedenartigen 
Aphanitschiefer in inniger Verbindung auftreten. '

Obwobl es nicht gelingen konnte, den Diabas.als solchen in dem von mir 
begangenem Terrain zu bestimmen, so glaube ich doch die Griinsteine dieser 
Gegend dem Oiabas und nicht dem Diorit zuziihlen zu miissen, da au.sgesprochen^ 
Diabas-Porphyre im Gebiete der Trias an anderen Orten der venetianischen und 
Tiroler Alpen vorkommen. _ '
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Ein derartiges Vorkommen von feinkornigetn bis^eileii porphyrartigem Diabas 
ist bei Rigolato bekannt geworden. Dieses Gesteip bildet bier einen ausser- 
ovdentlich lu^chtigen Lagergang, der beilaufig in der Mitte der Machtigkeit des 
bimten Sandsteines nach Sudwest fallt. Im Gebiete dieses Diabas-Lagerganges 
warden gar keine Einwirkungen dieses Gesteines auf den durcbgesetzten bunten 
Sandstein wahrgenommen.

Ein ganz analoges aber unbedeutendes und beinahe ganz unaufgedecktes 
Vorkommen desselben Gesteines wurde bei Sostasio westlich von Comeglians im 
Canale S. Canziano beobachtet.

Wichtiger ist das Vorkommen der Griinsteine in dem Langsthale von Sappada, 
in der UmgebuDg von Cima angefangen nachWesten bis in die Gegend der Berge 
M. Terza grande und Terza piccola. Es ist zwar dem Beobachter nicbt gestattet, 
einen tieferen Blick in das Innere dieses Langsthales zu machen, iiidem das ganze 
Terrain theils von tertiarem Schotter, theils von maclitig ausgebildeten Alluvioncn, 
theils von der Vegetation beinalie ganzlich bedeckt und unzugiinglieh gemacht ist. 
Dennocli aber senkt sich von Cima nach Osten der Rio d’ aqua buona so plotzlieh 
in die Tiefe, dass dadurch wenn auch nur die obere Partie der Griinsteine dieser 
Gegend aufgedeckt ist. Und zwar ist die Gegend am Zusammenflusse des Rio 
Gheu mit dem Rio d’aqua buona als diejenige zu betrachten, in welche/diese 
Gesteine am tiefsten aufgescblossen sind.

Trotzdem sind die hier erreiebbaren Grunsteine nieht so ausgesprochen 
krystallinisch wie die bei Rigolato. Sie besitzen ein porpbyrartig'es Ausseten, sind 
grunlich-grau gefarbt, mit dunkelgriinen bis ganz schwarzen Flecken, halbkry- 
stallinisch, schieferartig, nicht massig zu nennen, auch nieht deutlich gescbichtet; 
man mochte sie unausgebildeten Diabasporpbyr nennen. Die weiter nach oben 
hinauf folgenden Gesteine werden schiefriger und feinkorniger, ibreFarbe wird 
blaulich-grun und man sieht vor sich die Pietra verde der Italiener. Noch weiter 
hinauf nach oben werden die aphanitischen Schiefer deutlich schiefrig, schwarz- 
grau, und undeutliche Pflanzenreste werden in denselben bemerkbar. Endlich wird 
das Gestein kalkhaltig, dunkelschwarzgrauer bis schwarzer Aphanitschiefer und 
enthalt die Halobia Lommeli und unbestimmbare Pflanzenreste in Menge.

Je weiter man sich nach Norden, Siiden, Osten oder Westen aus dem Langs
thale von Sappada entfernt, desto mehr verschwinden die Spuren der Einwirkung 
der Grunsteine auf die Gesteine des bunten Sandsteines und des Muschelkalkes, 
so dass man schon bei Forni Avoltri, im westlichen Theile des Canale S. Canziano 
im Comelico und am bstlichen Abhange des Monte Paralba keine Spur der Griin- 
steine zu entdecken yermag.

Verthcilnng der Triasgesteine im Gebiete.

Langs dem nordlichen Ufer des Langsthales der Carnia sind die bunten 
Sandsteine und der Mu^chelkalk besonders machtig entwickelt. Namentlich er- 
reicht hier der Musclielkalk als grauer Kalk mit Terebratula vulgaris Schloth.
u. s. w. eine Machtigkeit von 2— 3000 Fuss, wahrend der bunte Sandstein vveniger

K. k. geologische UeicbsaDstalt. 7. Jalirgaag 1856. IH.
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gut entwiekelt am Fusse dej Musehelkalkwande dieser Gegend auftritt. Bedeutend 
geringere Machtigkeit besitzt der bunte Sandstein und Muscbelkalk in der langs- 
tlialformigen Einsenkung der Carnia bei Prato, Ravasclet,to und Paularj, in welchem 
der Muscbelkalk beinabe ausschliesslich als Rauchwaeke auftritt. Die obere Partie 
des Gebirgszuges zwiseben dein Langstbale und der langstbalformigen Einsenkung 
der Carnia wird beinabe ausschliesslicb von Keupersebiefern und Sandsteinen ge- 
bildet, die im Westen zwiseben Forni di sotto und Forni di sopra bis in den Canale 
Socchieve berabreicben, und daselbst von Hallstatter Kalken am Monte Clapsavon und 
seiner Umgebung iiberlagert werden. Ausserdem kommeii in diesem Zuge am 
Monte Arvenis, M. Cucco uhd Terzadia, und am ostlichen Ufer des Canale d’ In- 
carojo Hallstiitter Kalke vor.

Dagegen nordlicb von der langstbalformigen Einsenkung, also gerade in der 
Umgebung der Grunsteine von Sappada, sind die Hallstatter Kalke vor Allem vor- 
berrsebend, indem daselbst beinabe gar keine Keupersandsteine vorkommen, und 
der Muscbelkalk und bunte Sandstein nur auf ejne sebr untergeordnete Weise 
entwiekelt sind.

Lagcrangsverhiiltnisse.

Die allgemeine Aufeinanderfolge der Schichten ist folgende: Der auf der 
Koblenforination unmittelbar aufgelagerte bunte Sandstein wird vom Muscbelkalk 
an alien Orten des Terrains Oberlagert. In den Gegenden wo der Keupersandstein 
obne deivHallstatterKalk entwiekelt ist, lagert derselbe auf dem Muscbelkalk; wo 
der Hallstatter Kalk (obne dem Keupersandstein) auftritt, iiberlagert dieser eben- 
falls unmittelbar den Muscbelkalk. Dagegen an Orten, wo sowobl der Keuper
sandstein als aucb der Hallstatter Kalk zugleicb vorkommt, lagert der Keuper
sandstein auf dem Muscbelkalk, und der Hallstatter Kalk auf dem Keupersandstein.

Urn nun aucb in's Einzelne diese so wiebtigen Verbaltnisse der Triasforma- 
tion genauer auseinander setzen zu konnen, wollen wir die dieser Arbeit beigege- 
benen Durebsebnitte X—XX genauer ins Auge fassen.

Der D u r e b s e b n i t t  X stellt die Lagerungsverhaltnisse der Triasformation 
im Comelico superiore dar. Auf den Sebiefern der Koblenformation lagert der 
bunte Sandstein, auf diesem der schwarze Kalk, und fiber diesem der Dolomit des 
Hallstatter Kalkes. Der bunte Sandstein des Comelico superiore ist sebr grell 
braunrotb gefarbt. Die unteren Schichten desselben bilden braunrotliQ seiden- 
glfinzende Mergel, fiber weleben Sandsteine und Conglomerate folgen. Die letzteren 
enthalten kleine und mitunter bis 1 Fuss im Durchmesser mpssende Gerolle von 
r o t h e m  P o r p h y r ,  so dass bier die Masse des bunten Sandsteines genau so 
zusammengesetzt und geschichtet erscheint wie im Gailthale bei Kotscbach und 
an anderen Orten.

Der Gy p s  ist im Comelico superiore sebr haufig anzutreffen, und zwar in den 
obersten Schichten des bunten Sandsteines, am M. Croce und sudlich von Dosoledo 
bei S. Anna. An letzterem Orte neben der Kapelle verschwindet ein kleiner Bach 
unter dem dortigen Gyps in eine in ihrer Ausdehnung mir unbekannt gebliebene
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Hohle. Nicht weit davon in siidlicher Richtung befindet sich ein defer See, der 
Lago di Selra, und die ganze Umgebung des Cima Gastello bat aussert haufig vor- 
kommende (mitunter auch bis 10 und 15 Klafler tiefe) trichterfdrmige Vertie- 
fungen aufzuweisen. Es ist wahrscheinlich, dass sie alle zusammen die Ausdeh- 
nung einer untefirdischen Hohle bezeichnen, die ehemals durch Gyps ausgeflillt 
war, nun aber in Folge von Auswaschungen des Gypses durch unterirdische Ge- 
wasser entstanden ist und langsam einbricht.

Auch der s c h w a r z e  Ka l k  ist hier ganz so entwickelt wie ich ihn im 
Gailthale auf der Mussen beobachtete, dickere Schichten wechseln mit papier- 
diinnen ab, die dickeren enhalten hin und wieder Encrinites liliiformis und eine 
Unzahl von Durchschnitten von ilachen Zweischalern, auch einigen Gasteropoden, 
dass ich in Folge der Aehnlichkeit dieses Gesteines mit den die Terebratula 
trigonella Schloth. fuhrenden Muschelkalken der Sudalpen, diese letztere hier 
finden zu mlissen glaubte. Das Gestein ist jedoch auch hier wie im Gailthale auf 
der Mussen so ausserordentlich*fest, dass, was man an den ausgewitterten Durch
schnitten nicht erkennen kann, man urnsonst aus dem Gesteine herauszuschlagen 
sich bemiiht.

Ueber dem schwarzen Kalke folgen nach objen noch einmal sandige und mer- 
gelige Schichten, die man jedenfalls als eine Andeutung der Keupersandsteine 
betrachten muss; sie gehen aber nach ab warts so unmerklich in die schwarzen Kalke, 
nach oben in den ober denselben gelagerten Hallstattcr Dolomit iiber, dass da 
eine Ausscheidung derselben sehr willkiirlich erscheinen miisste. *

Im n b r d l i c h e n  T h e i l e  des  D u r c h s c h n i t t e s  XI befindet sich die 
triassische Gebirgsmasse des Sasso Lungerino dargestellt. Die drei Glieder der 
Triasformation folgen auch hier regelmassig fiber einander. In dem obersten Tlieile 
der bunten Sandsteine tritt hier der Gyps auf, darunter wechseln die Kalke, mit 
Naticella costata, haufig mit buntem Sandstein ab. Der Guttensteiner Kalk ist nur 
geringmfichtig. Der Hallstatter Kalk ist dolomitisch. Bei weitem interessanter 
ist die Situation dieser Gebirgsmasse. Sie ist als ein vorgeschobener Posten der 
triassischen Gebirge des Monte Rinaldo und M. Terza piccola zu betrachten, der 
mit der grosseren Masse der Triasformation nur durch einen schmaleu Zug vom 
bunten Sandsteine am Col della Sentinella zusammenhilngt, sich weiter im Nord- 
osten ausbreitet und sich da als eine Reihe von Schichten, die in einer selbststan- 
digen breiten, aus den Gebilden der Kohlenformation gebildeten Mulde abgelagert 
wurden, darstellt. Noch aulfallender ist aber die gegenwartige Stellung dieser 
ehemaligen triassischen Mulde auf einem Gebirgsrficken zwischen zwei sehr 
bedeutenden Thalern: der Valle Didogne und der kesselfdrmigen Valle Visdende, 
ohne dass die bedeutenden Vertiefungen von den Triasgebilden ausgeffillt waren. 
Diess zum Beweise, dass die Bildung dieser Thaler erst spater erfolgen musste, 
und dass die gegenwartige Configuration der Oberflache der Erde im Gebiete der 
Alpen ganz yerschieden ist von der der Triasperiode. Ueberdiess zeigt auch noch 
die verhaltissmassig sehr geringe Machtigkeit dieser Schichten, dass sie am Rande 
des triassischen Meeres abgelagert wurden. Da ferner die bunten Sandsteine

88 •
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des Monte Palumbino wie auch die andern Gebilde der Trias die hbcliste Grate 
des Gailthaler Kohlengebirges nicht erreichen, scheint dadurch angedeutet zu 
sein, dass eben dieses Gebirge von dem triassischen Meere nie ganz iiberschwemmt 
worden "war.

Im s u d l i c h e n  T h e i l e  d e s  XL D u r c h s c h n i t t e s  ist die Lagerung 
der Trias in den siidlich von Comelico inferiore gelegenen Gebirgen dargestellt. 
Doch erlaubt die iippige Vegetation dieser Gegenden in der Durchsebnittslinie 
keine Detailbeobachtungen anzustellen. Dagegen sind dieselben Schiebten langs 
des Piave-Durchbruebes in der Gegend des Col Trondo durch die neuen Strassen- 
bauten ausserordentlich gut aufgeschlossen.

Am Zusammentlusse des Rio Mauria mit dem Piave stehen bunte Sand- 
steine und Conglomerate an. Auf diesefoigt eine 2—300 Klafter machtige Reihen- 
folge von bunten Sandsteinen und Mergeln, in deren beilaufiger Mitte grau gefarbte 
Sandsteine mit Kohlenbrbekeln und sehr undeutlichen Pflanzenresten eingelagert 
sind. Nun folgt ein Wechsellager von bunten SeWefern und Kalken mit Naticella 
costata, 50— 60 Klafter machtig, worauf abermals bunte Schiefer und Sandsteine 
folgen. Am reebten Ufer des Val Grande, und zwar nordlich an dessen Mundung 
in den Piave horen auf einmal die bunten Sandsteine und die bunte Farbung der 
Gesteine (iberhaupt ganz auf, indem die bunten Sandsteine von apbanitiseben 
Schiefern iiberlagert werden, deren obere Scbichten sehr biiufig die Halohia 
Lomtneli enthalten. Nachdem diese Gebilde beildufig die Machfigkeit von 8 bis 
lO Klaftdb erlangt baben, werden sie dunkler, kalkbaitig und am linken Ufer des Val 
Grande ganz in der Tiefe des' Piave sieht man schon sebwarzen Kalk mit schwarzen 
Schiefern wechsellagern, und kaum als kurz darauf der echte Guttensteiner Kalk
3—4 Fuss machtig ansteht, wird er auch schon von dem dolomitischen Hallstiitter 
Kalke (mit Natica) des M. Tudajo, M. Col und M. Cornon bedeckt.

Wie innig die aphanitischen Schiefer mit der Pietra verde und den Griin- 
steinen von Sappada verwandt sind, haben wir im Friiberen gesehen. Sie mussen 
uns daher bei der Altersbestimmung des Diabases und Diabasporphyrs dieser 
Gegenden als sichere Anhaltspuncte dienen. Da wir aber bier auf eine ausge- 
zeichnete Weise in dem eben angegebenen Durchschnitte gesehen haben, dass 
erst auf eine machtige Ablagerung von bunten Sandsteinen die aphanitischen 
Halobien-Schiefer folgen, dass ferner diese von Guttensteiner Kalken iiberlagert 
werden, so muss auch die Eruption der Diabasporpbyre und die Entstebung der 
aphanitischen Gesteine der Pietra verde in Sappada nach der Ablagerung des 
bunten Sandsteines erfolgt sein. Der Diabas-Lagergang bei Rigolato ware als ein 
intrusiver, mit den Sappadaner Griinsteinen gleichzeitiger zu befrachten.

Nun kommen wir zum D u r c h s c h n i t t e  XII. Am Monte Curie zwischen Val 
VisdenJe und Comelico inferiore, gerade an der Verbindungsstelle des Gebirges 
des Sasso Lungerino mit dem iibrigen Sappadaner Triasgebirge tritt unsere 
Durchsebnittslinie in die Triasgebilde und durchschneidet dieselben uber den M. 
Terza grande und Terza piccola bis auf den M. Tiersine nordlich von Forni di 
sotto.
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Von M. Curie abwarts bis Val Campo im Canale S. Canziano sind die Lage- 
rungsverhaltnisse des Sappadaner Gebirges gegeben. Die bunten Sandsteine treten 
nursehr selten auf und in untergeordneter Macbtigkeit. Ebenso sind die Halobien- 
Schichten und der Guttensteiner Kalk nur sehr geringmaebtig. Dagegen befragt 
die Macbtigkeit der Hallstatter Kalke 2—3000 Fuss. Nur die Halobien-Scbichten 
treten in dem Gebirge des Eulenkofels an dessen sudlicbem Fusse in einer eigen- 
thtimlicben Weise auf, indem sie bier nicht als apbanitiscbe Scbiefer, sondern als 
schwarze, glimmerige, viel Kaikerde enthaltende Scbiefer gleich unmittelbar fiber 
den bunten Sandsteinen anstehen, und namentlich in Guttensteiner Kalk fiber- 
gehen. Von Val Campo nach Sfiden bis am M. Tiersine hinauf sehen wir die 
Keupersandsteine von Hallstatter Kalken uberlagert Die Keupersandsteine fiber- 
gehen unmerklich in graue und schwarze Mergelkalke, diese in schwarzen gut 
geschichteten Kalk, und dieser endlich in grauen beinahe ganz ungeschichteten, 
stellenweise dolomitischen Hallstatter Kalk.

Die D u r c h s c h n i t t s l i t f i e  XIII geht durch den interessantesten Theil des 
Sappadaner Gebirges, niimlich fiber Cima, wo die Grfinsteine von Sappada am 
tiefsten aufgeschlossen sind. Im Thale Bosso d’Avanza steht der charakteristische 
bunte Sandstein an, Mergel und Sandsteine und Conglomerate, alle grell braunroth 
gefSrbt. Ueber diesen folgt auf dem nfirdlichen Abhange des Monte Cadino 
Guttensteiner Kalk, der bier machtiger als gewohnlich entwickelt ist und in seiner 
petrographischen BeschalTenheit haufigem Wechsel unterworfen wird. Hier triflft 
man nebst dem echten Guttensteiner Kalk grauen und lichtgrauen, dann rothen 
scheinbar oolithische Structur besitzenden Kalk. In den oberen Schichten wird 
derselbe sandig und mergelig, flbergeht nacb oben in rothe und graue Sandsteine, 
die nur geringe Macbtigkeit erlangen, und endlich in grauen Hallstiitter Kalk des 
M. Cadino, der durch das Vorkommen der Halobia Lommeli cbarakterisirt 
ist. Also auch bier am nfirdlichen Abhange des Monte Cadino scheint durch die 
fiber dem Guttensteiner Kalke unmittelbar folgenden Sandsteine der Keuper- 
sandstein angedeutet zu sein, obwohl ich an dessen siidlichem Abhange diese 
Schichten nirgends auftreten sah. Auf dem sfidlichen Abhange dieses Berges folgt 
nSmIich unter dem Hallstiitter Kalke unmittelbar der Guttensteiner Kalk des M. 
Pescata, der namentlich am rechten Ufer der Valle Sesis bei Cretta und Puicher 
in Sappada ganz deutlich ausgesprochen ist. Unter dem Guttensteiner Kalke folgen 
unmittelbar bei Cretta, Puicher und Cima die schwarzgrauen, grOnlichgrauen, 
grunen und porphyrartig gefleckten apbanitischen Scbiefer, die unmittelbar an der 
Granze gegen den schwarzen Kalk bis hinab in die grunen Schichten die Halobia 
Lommeli und Pflanzenreste enthalten.

Ganz dieselben Verhalfnisse lassen sich von Cima sfidlich auf den Monte 
Siara beobachten. Auf den GrUnsteinen bei Cima lagern weiter bstlich ira Rio 
d’aqua buona zuerst schwarze Scbiefer mit einer Unzahl von Halobia Lommeli 
und Ammonites Aon Munst. ?, die in Guttensteiner Kalk flbergehen, und von dem 
Hallstatter Kalke des M. Siara flberlagert werden, in welchem letzteren auch eine 
Halobia Lommeli gefunden wurde.
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Dagegen ist das Vorkommen der Triasgebilde im Canale S. Canziano bedeu- 
tend abweichend von dem ebenabgebandelten in Sappada. Scbon der Muschelkalk, 
der fiber den Grflnsteinen von Sappada vorkommt, und von dem Hallstatter Kalke 
des M. Siara fiberlagert wird, tritt im Canale S. Canziano als Rauchwacke auf, 
wird vom echten bunfen Sandsteine unterlagert, und man findet an der Granze 
dieser beiden Gebilde ein bedeutendes Gypslager, das an vielen Puncten im Canale
S. Canziano zu Tage bricht. Die Rauchwacke des Muschelkalkes wird am linken 
Ufer vom Hallstatter Kalke des M. Siara fiberlagert; am rechten Ufer des Canale S. 
Canziano sieht man fiber den Rauchwacken unmittelbar die Keupersandsteine in 
einer Machtigkeit von 2— 3000 Fuss fiber die Vinadia-Alpebisaufden M. Pieltinis 
foigen. Die Lagerung ist beiderseits des Thales von S. Canziano ausserordentlich 
deutlich, und auch der plfitzliche petrographischeGesteinswechsel, des Hallstatter 
Kalkes einerseits, des Keupersandsteins andererseits, wirdweniger autfallend, wenn 
man im Osten der Durchschnittslinie den Sattel zwischen dem Monte Talm und 
M. Tuglia untersucht hat, wo man namentlich am ostlichenAuslaufer desM. Tuglia 
deutlich beobachten kann, wie fiber dem schwarzen Kalke noch einmal gelbe, 
sandige, den Keupersandsteinen entsprechende Mergel und Schiefer foigen, und 
erst dann der graue Hallstatter Kalk herrschend u ird.

Sfidlich vom Monte Pieltinis herab nach Sauris herrscht dieselbe Lagerung 
wie im S. Canziano, nur mit dem Unterschiede, dass der unter den Keupersand
steinen folgende Muschelkalk hier nur bei Sauris di sotto in Rauchwacke ver- 
wandelt fet, sonst aber als echter Guttensfeiner Kalk auftritt, eine machtige Schichte 
von lichtgrauem Kalk eingelagert enthalt, und von Gyps, Conglomeraten, Sand- 
steinen und grell braunrothen Mergeln des bunten Sandsteines unterlagert wird.

Abgesehen von der Verwerfungsspalte in T. Lumiei, haben wir sfidlich von 
Sauris fiber M. Tinizza nach Pignarossa und Ampezzo herab zuerst bunten Sand- 
stein, in welchem nicht selten Porphyrsandsteine auftreten; dieser wird vom 
Guttensteiner Kalke find dem lichtgranen (dem schwarzen Kalke in Sanris einge- 
lagerten) Kalke flberdeckt. Dieser letztere nlmmt aber je welter nach Sttden an 
Machtigkeit und Bedeutung zu, wird am Monte Tinizza 2— 3000 Fuss machtig, 
enthalt daselbst Terebratula vulgaris, Pecten, Halobia u. s. wi Je machtiger der 
graue Muschelkalk wird, desto mehr wird der Guttensteiner Kalk zurfickgedrangt, 
so dass man denselben zwischen Ampezzo und Forni die sotto nur auf eider ge- 
ringen Stelle bei Chiusa beobachten kann, wo er beinahe mit senkrecht aufge- 
richteten Schichten anstehend erscheint.

Dieser graue Muschelkalk des M. Tinizza wird im Westen von Keupersand
steinen am Monte Priva, und von Hallstatter Kalken des Monte Clapsavon flber- 
lagert, wovon im Durchschnitte XX.

Sfidlich von den tertiaren Conglomeraten der Pignarossa tritt Dolomit des 
Guttensteiner Kalkes nach Norden fallend auf, dessen Bedeutung bis jetzt nicht klar 
aufgefasst werden konnte.

D ie im D u r c h s c h n r t t e  XIV dargestellten Lagerungsverhaltnisse des 
zwischen Canale Socchieve und Canale S. Canziano gelegenen Gebirges des Monte
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Pizzo Maggiore sind ganz analog den eben erl2uterten. Auf dem bunten Sandsteine 
liegt bei Ampezzo der graue Muschelkalk bis auf den M. Pil binauf; dieser wird 
endlich von Keupersandsteinen des M. Pizzo Maggiore iiberlagert. Im Canale S. Can- 
ziano istwieder der Muschelkalk in Rauchwacken verwandelt, und zwischen diesem 
und dem darunter folgenden bunten Sandstein ist der Gyps in betrachtlicher 
Machtigkeit eingelagert. Von Canale S. Canziano auf den M. Talm iibergelien die 
Rauchwacken in Guttensteiner Kalk, unter welchem die bunten Sandsteine mit dem 
intrusiven Diabasporphyrgang folgen.

Siidlich von Ampezzo herrscht der Dolomit des Guttensteiner Kalkes genau 
so wie siidlich von Pignarossa.

Im  D u r c h s c h n i t t e  XV sind die Schichtungsverhaltnissp des kohlenfQh- 
renden bunten Sandsteines bei Cludinico, des kohlenfuhrenden Guttensteiner Kalkes 
bei Raveo und der Vorkomranisse der Mergel mit Cryptina Raibeliana Boue 
dargestellt.

Bei Raveo im Canale Gorto liegt unmittelbar iiber dem bunten Sandsteine 
mit Gypseinlagerungen ein nach alien Richtungen durch bunte Sandsteine isolirter 
Kalkhiigel. Seine Schichtung ist vielfach gewunden und man beobachtet auf der 
siidlichen nach Raveo gekehrten Seite grauen Kalk, auf dem nordlichen Abhange 
aber schwarzen echten Guttensteiner Kalk. Zwischen den einzelnen Schichten 
dieses Kalkes, die gewbhnlich 3 Zoll im Durchraesser besitzen, sind 2 — 3 Zoll 
dicke Kohlenscbichten eingelagert, die durch die vielfacben Biegungen des Kalkes 
oft zusammengeschoben erscheinen. Die auf diese Art zusammengeschobenen 
Kohlenhaufen (Fig. 4) haben oft eine Machtigkeit bis 1 Fuss und haben Schur- 
fungen auf diese Kohle veranlasst. Siidlich 
von Raveo steht ein ahnlicher isolirter, 
aber bedeutend ausgedehnter Kalkberg, 
der durchaus aus grauen Muschelkalk (dem 
des M. Tinizza gleich) besteht, stellen- 
weise von Gyps unterteuft wird und auch 
am bunten Sandstein lagert. Gegeniiber 
von Raveo auf dem linken Ufer des Canale 
di Gorto steht im Gebiete des Rio Malon bunter Sandstein an, in dem man 
unmittelbar an der Strasse einige Schichten von Porphyrsandsteinen beobachten 
kann. Auf diesem lagert ungeschichteter grauer Muschelkalk, eine Wand bildend, 
in deren halber Hohe beilaufig dunklere Schichten von geringer Ausdehnung auf- 
treten, die aus bituminosem schwarzen Kalk und grossen, in der Masse des Kalkes 
eingeschlossenen eckigen Kohlenstiicken bestehen. Die Kohle ist der gewohn- 
lichen Holzkohle taiischend ahnlich. Der bituminbse Kalk enthalt (iberdiess kleine, 
verdriickte, und unbestimmbare Steinkerne einer Natica oder Tornatella. Der 
graue Muschelkalk enth2lt Encrinites liliiformis und zeigt Durchschnitte von ver- 
schiedenen Gasteropoden und Bivalven (denen des M. Tinizza gleich).

Auf dem grauen Muschelkalke westlich von Cludinico lagert ein Complex aus 
wechsellagernden Mergel- und Kalkschichten, der langs der Strasse ausserordentlich

Figur 4.

S Schwarzer Kalk. 
K =  KohiD.
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gut aufgedeckt ist. Die Kalkschichten sind 3— 4 Zoll m§chtig, dunkelgrau bis 
Schwarz (dem Guttensteiner Kalke ganz gleich), manchmal Hornsteinkugeln ent- 
haltend. Die Mergel sind schwarzgrau (in der Farbe den aphanitischen Halobien- 
schiefern ganz gleich), bis 1 Fuss macbtig und enthalten hart an der Strasse 
ziemlich haufig die Cryptina Raibeliana.

An der Stelle wo der Rio Furioso in den Canale di Gorto miindet, hort dieser 
Kalkschichten-Complex unter steilemEinfallen ganz auf und wird von den Alluvionen 
des Rio Furioso bedeckt. Im Thale des Rio Furioso, das einer Verwerfung der 
Schichten seine Entstehung verdankt, stehen nun wieder bunte Sandsteine an ; zu 
unterst graue Sandsteine mit einer 2—3 Fuss machtigen Kohlenschichte, darflber 
bunte Sandsteine,mit den einzelnen Schichten der Porphyrsandsteine. Auf diesen 
lagert bei Amboluzza der graue Muschelkalk, und dieser wird wieder beim Kreuz 
sQdlich von Ovaro an der Strasse von dem Guttensteiner Kalke und den Mergeln 
mit Cryptina (iherlagert, was man weniger gut im Thale Furioso selbst, besser 
an der Strasse nach Ovaro beobachten kann. Die Gebilde des Rio Furioso werden 
nun von den Keupersaudsteinen des Monte Arvenis iiberlagert. Aber gleich bei 
Ovaro sind die dem Muschelkalke entsprechenden Schichten des Rio Furioso in 
Rauchwacken umgewandelt, und ziehen von da in den T. Flaur und in die langsthal- 
formige Einsenkung der Carnia bis nach Ravascletto, wo si^ von einem machtigen 
Gypslager unterteuft sind.

Den eben erlauterten ganz analoge Lagerungsverhaltnisse sind im XVT. 
Durchschnitte, der von Zavello und Ravascletto uber den Monte Arvenis nach Villa 
zieht, dargestellt.

Bei Villa im Canale Socchieve ragt eine 1000 Fuss hohe Wand von grauem 
Muschelkalk (dem des M. Tinizza gleich) iiber den Alluvionen des Tagliamento 
empor. Bei LaucO stehen bunte Sandsteine an, wovon die tiefsten Schichten 
haufig grau sind und Spuren von Kohlen und Pflanzenreste fiihren. Ueber diesen 
lagert der graue Muschelkalk des Monte Talchia, der die Fortsetzung desjenigen 
grauen Muschelkalkes bildet, in welchem man bei Cludinico die eckigen Kohlen- 
stucke eingeschlossen gefunden. Nbrdlich vom M. Talchia im T. Dogniaga folgen 
auf den grauen Muschelkalk vielfach verbogene, 1 — 2 Zoll machtige Schichten 
von schwarzem Kalk und schwarzen Schiefern, die mit einander wechsellagern 
und viele zertriimmerte Pflanzen- und Fischreste enthalten. Auf diese Gebilde, 
die einerseits mit denen bei Cludinico und Ovaro (mit der Cryptina) zusammen- 
hangen, andererseits aber bis nach Vinajo und weiter ostlich fortsetzen, im
T. Dogniaga aber am maehtigsten entwickelt sind, folgen nach oben noch Gutten
steiner Kalk sudlich bei Chinfani und stidlich am M. Claupa, und iiber diesen folgen 
die Keupersandsteine des Monte Arvenis, die ihrerseits wieder am M. Arvenis von 
einem diinngeschichteten grauen Dolomit, am M. Tamai aber von echtem Hall- 
statter Kalk iiberdeckt werden.

Weiter nbrdlich bei Zovello tritt der Muschelkalk als Rauchwacke unter den 
Keupersandsteinen hervor und wird von bunten Sandsteinen und Mergeln unter- 
lagert.
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Je weiter wir auf diese XVeise von Westen naeh Osten fortschreiten, verengt 
sich das Terrain der triassisclien Gebilde immer mehr und mehr, indent die in 
SQdosten auftretenden liassischen Ablagerungen zu dem Zuge der Kohlenformation 
naher rtickea und die Ausdebnung der Triasgesteine auf einen kleineren Raum 
einschranken. , *

Im D u r c h s c h n i t t «  XVII ist nur zwischen der Valle Lonza und Ligo- 
sullo die Triasformation ausgedehnt. :Bei Ligosullo wird die Rauchwacke von dem 
untevlagernden bunten Sandsteirt dureh ein sehr machtiges Gypslager getrennt. 
Ueberlagert wird die Rauchwacke von Keupersandsteinen und diese von den Hall- 
statter Kalken des M. Tersadia und M. Cucco. Die Gebirgspartie zwischen dem 
Canale d’Incarojo und der Valle Lonza ist durch eine Verwerfungsspalte des T. 
Glijarso von der Gebirgsmasse des M. Tersadia getrennt, und besteht zu unterst 
aus grauen Keupersandsteinen, in denen auf einzelnen Puncten geringmachtige 
Schichten von Gyps beobachtet wurden, und aus Hallstatter Kalken, die gran sind, 
denen des M. Cucco gleichen und am linken Ufer der Valle Lonza dolomi- 
tisch sind.

Ira D u r e h s c h n i t t e  XVIII zeigt die Lagerung der Trias nicht mehr jene 
ROgelmassigkeit ihrer Schiehtenstellung wie im westlichen Theile des Terrains. 
Wir seben den* bunten Sandsteip des T. Terica von den Kolilenschiefern iiber- 
lagert, die Schichten des im Suden folgenden schwarzen Kalkes senkrecht stehen, 
und erst weiter nach Siiden Icgen sich die darauf folgenden Schichten des Keuper- 
sandsteines und des Hallstatter Dolomits (eines eigentliiimlichen licbtgrauen diinn- 
geschichteten Dolomits, der dem am M. Arvenis gleich ist) mehr und mehr, indem 
sie die Schichten der Liaskalke unterteufen.

' Die bisher erlauterten Durehschnitte, abgesehen von einigen unwesentlichen 
Biegungen, ziehen von Norden nach Suden herab, und kreuzen auf diese Weise 
die von Westen nach Osten streichenden ^Schichtenziige. Zur Vervollstandigung 
der Parstelliing der Lagerungsverhaltnisse der Triasfornvition in der Carnia glaube 
ich auch noch zwei von Westen nach Osten laufende Durehschnitte beifiigen zu 
ijUssen, deren Erlautcrung noch folgen moge.

Auf dem bunten Sandsteine von Maina in Sauris, im D u r e h s c h n i t t e  XIX, 
folgt nach Osten der Guttensteiner Kalk und der in diesem eingelagerte graue 
Muschelkalk (des M. Tinizza), und dieser wird von Schichten mit Cryptina und 
dann von .Keupersandsteinen, iiberlagert. Bei der Besteigung des Pizzo M.aggiore 
hatte ich Gelegenheit gehabt, vielfach zu beobachten wie der graue Muschelkalk 
nach oben in die Mergel und Kalkschichten mii Cryptina Raibliana iibergeht, wie 
diese Schichten nach oben.mergelig und sandig werden und ohne irgend einer 
markirten Abgranzung von den Keupersandsteinen iiberlagert werden.

Andererseits wird der die bunten Sandsteine und Mergel von Maina in Westen 
iiberlagernde graue Muschelkalk des Monte Tinizza (auf dessem siidlichen Abhange 
die oben angedeuteten Versteinerungen gefunden wurden) von Keupersandste'inen * 
am M. Priva bedeckt, und fiber diesen lagern sich die Hallstatter Kalke des M. 
Clapsavon und M. Lagna (mit Ammonites Aon, A. Joannis Austriae u. s. w.),

K. k. gpolog^ische R cichsanstalt. 7. Ja lirgang  1856. III. .g g
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indem sie, wie auch am M. Tiersine, durch Gesteinsiibei’gange mit den Keupersand- 
steinen in innigster Verbindung stelien. Am westlioben Fusse des M. Lagna im 
Rio Tollina bei Forni di sopra kommt (wahrscbeinlicb)’ in Folge einer Verwer- 
fungsspalte der bunte Sandstein zum Vorscheine, und sebeint weWer oben den 
Hallstatter Kalk des M. Lagna zu iiberlagern. Dieser bunte Sandstein wird vom 
schwarzen Kalke des. M. Simone uberlagert; an der Griinze beider tritt in der 
Thalsohle des Tagliamento Gyps auf. Am rechtenUferdesTagliamento haben wir 
ebenfalls bunten Sandstein, Gyps und. Dolomit (des schwarzen Kalkes,?), der mit 
dem am M. Resto (Durchscbnitt XIII und XIV) innigst zusammenhangt.

Der D u r c b s c h n i t t  XX lauft parallel mit dem grossen Langsthale der 
Carnia und zwar nordlich vom Tagliamento. Man sieht den die Tiefe des Thales 
zwischen Colza und Ampezzo einnebmenden bunten Sandstein und Gyps von 
tertiarem Conglomerat und Sehotter bedeckt. Ueber dem bunten Sandstein folgen 
von Ampezzo naeh Westen die iibrigen Glieder der Trias, deren Lagerungs- 
verbaltnisse bier auf eine grossartige und deutliche Weise entblosst sind. Vom ' 
Monte Lagna nach Westen kommen aber schon Storungen vor, die man durch 
Verwerfungsspalten zu erklaren suchen muss, wenn man nicht annehmen zu 
miissen gezwungen sein will, dass iiber dem Hallstatter Kalke des M. Lagna nocb 
einmal ein uberlagernder Keupersandstein und Hallstatter Kalk folge. Trotzdem 
muss ich es aber bekennen,- dass die Storungen in der Gegend von Forni di 
sopra haufig zu sein seheinen, und ich diese Gegend nicht von der Art gefunden 
habe, dass man bier die Erklarung der Ursache dieser Stbrungen holfen diirfte 
Jedenfalls ist das Weitere dariiber im Gebiete des Piave zu suchen.

Im ostlichen Theile des Durchschnittes, von Lauco nach Osten bis in den 
R. Tolmezzo, folgen in derselben Ordnung die Schichten wie sie von Ampezzo 
nach Westen gelagert sind. Ueber dem bunten Sandstein der Muschelkalk, .von 
dem F. Degano bis zum F. But, zwiscben diesem und dem Rio Tolmezzo iiber 
dem Muschelkalk der Keupersandstein und der Hallstatter Kalk des Monte Strabut, 
so dass man die Symmetrie des ostlichen Theiles gegen den westlichen nicht 
verkennen kann. ,

Die Resultate aus dieser Untersuchung der Triasgebilde der Carnia lassen 
sich in Folgendem zusammenfassen.

1. Dass die Werfener Schiefer sowohl des Gailthales als. auch der Carnia 
*dem bunten Sandsteine wirklich entsprechen, indem sowohl im Gailthale wie auch 
in der Carnia iiber denselben der echte Muschelkalk, Guttensteinerkalk, gelagert 
ist und erst iiber diesem das Gebilde foigt, was den Keupersandsteinen parallel zu 
stelien ist.

2. Die Halobia Lommeli Wissm. ist durch die ganze Trias vom bunten Sand
stein bis in den Hallstatter Kalk verbreitet, aber ihr vorherrschendes massenhaftes

^Auftreten fallt jedenfalls in die untersten Lagen des Muschelkalkes.
^3. Die Mergel mit Cryptina Raibliana entsprechen den oberen Schichten 

des Muschelkalkes. Ob aber diese Schichten den eigentlichen Raibler Schichten, 
wo nebst der Cryptina eine Menge anderer Versteinerungen auftritt, gleich zu
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stellen sind (woran ich nicht zweifle), muss erst in der Folge nachgewiesen 
werden.

4 . -Auf die Ablagerung,des Musclielkalkes foigte eine allgemeine Ablagerung 
von Sandsteingebilden (Keupersandsteine), die je nach der Loealitat fruher oder 
spater in eine Kalkbildung (Hallstatter Kalk) iiberging. Mit der Ablagerung des 
Hallstiittor Kalkes endigle die Triasfonnation. Sowohl die Keupersandsteine als 
auch die diese iiberlagernden Hallstatter Kalke mflssen der Trias beigerechnet 
werden, indem die fiir die Trias der Alpen bezeiehnenden Arten, Ammonites 
Aon Miinst. und Halohia Lommeli Wissm., auch noch in den Hallstatter Kalken 
vorkommen.

5. Aus dem letzteten Puncte folgt ferner, dass auch alle die Dolomite, die 
gewohnlich ungeschichtet. sind und nur stellenweise diinne Lagen von miirben 
grauen Sandsteinen enthalten, in welchen letzteren am Tragi HeHalobia Lommeli 
gefunden wurde ‘). den Hallstatter Kalken zu parallelisiren sind ( =  Halobien- 
Dolomit, =  Hallstatter Dolomit},.

6. Die Gypse kommen zwar immer an der Granze zwischen dem bunten 
Sandstein und den Guttensteiner Kalken vor, jedoch sind sie bald dem bunten Sand- 
steine als ungeschichtete Gypse einverleibt (Col della Sentinella, Raveo, Colza 
und Esemon) oder entsprechen als gut geschichtete Gypse dem Guttensteiner 
Kalk (die Gypsvorkommnisse in der langsthalfdrmigen Einsenkung bei Prato, 
Comeglians, Paluzza und Paularo). In dem Falle, wo die Gypse gut geschichtet 
erscheinen, tritt der Muschelkalk als Raucbwackenkalk auf.

In der Valle Lonza bei Illeggio nordostlich von Tolmezzo kommen auch in 
den Keupersandsteinen Gypse vor.

7. Der Ausbruch der r o t h e n  P o r p h y r e  hat vor der Ablagerung der Trias- 
gebilde stattfinden iniissen, indem Stiicke davon als Gerolle und Sandkorner .in 
den Conglomeraten und Sandsteinen der bunten Sandsteinschichten vorkommen. 
Der Ausbruch der Diabase, wenigstens in unserem Terrain, fallt, nach der Abla
gerung des bunten Sandsteines, mit der Ablagerung der unteren Schichten des 
Musclielkalkes zusammen.

C. Lias. “■

Hieher gehbrt der imSiidosten derCarnia massenhaft auftretende lichtgraue, 
gelblichgraue oder ganz weisse Kalk mit der Dachsteinhivalve, der nicht selten 
dolomitiseh oder ganz in Dolomit umgewandelt ist. Am M. Verzegniss kommt in 
den lichtgrauen Schichten mit der Dachsteinhivalve auch die in den Kossener 
Schichten der Nordalpen und des Lienzer Gebirges auftretende Plicatula intus- 
striata Emmr. in grosser Menge vor. Auch babe ich daselbst rothe Kalke mit 
Crinoiden, wahrscheinlich Hierlatz-Schichten, herumliegen gesehen, ohne Ubbr ihre 
Lagerung Beobachtungen angestellt oder charakteristische Versteinerunge|i in 
denselben gefunden zu haben. Es scheint aber, dass sie mit den Dachsteinkalken

•) L. c. IV, Seite 475.
S9»
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innig zusammenliangen, und eine hohere Etage als die Schichten mit der Plicatula 
intusstriata bilden, indem die rothen Kalkblocke bedeutend hoher (iber dem 
Vorkommen der Plicatula herumliegen. *

Die Lias-Gebilde lagern in den Gegenden, in welchen sie in Carnia auf- 
treten, conform iiber den Hallstatter Kalken, so dass man namentlicb an Stellen, 
wo sowohl die letzteren als auch die Daehsteinkalke als Dolomite auftrefen, fiber 
ihre Begranzungep im Zweifel bleiben muss. Die Lagerungsverbaltnisse dieser 
Gebilde sind in den Durchschnitten XV—XVII und XX dargestellt.

D. Lagerung dcr drei Formationen in Carnia.

Auf den Gebilden der Kohlenformation lagert die Trias (Durcbschnitt XIV). 
Bei dieser Ueberlagerung ist als sebr wichtig bervorzubeben die gegens^itige 
Unabhiingigkeit der Scbichtenstellung dieser beiden Formationen.

Im D u r c h s c b n i t t e  X in Comelico superiore, dann im Durcbschnitt XI in 
Comelico inferiore und am Sasso Lungerino siebt man beinahe ausschliesslich die 
Kohlenschiefer nach Norden fallen, wahrend die nach Siiden schwach geneigten 
oder horizontalen Schichten der Trias fiber die Schichtenkopfe der Koblengebilde 
aufgelagert sind, d. h. die Schichten der Kohlenformation mussten vor der Abla- 
gerung der Trias aus ihrer horizontalen Lage gebracbt worden sein.

In denselben Durchschnitten, ferner im Durchschnitte XIII, XV, XVII ist die 
Anlagerung der Trias an die (der Triasepoche angehorigen Insel-) Gebirge der 
Kohlenformation, trotz derspiiter erfolgten Schichtenstorungen, noch sebr auffallend 
ausgesprochen, so dass man anzunehmen gezwungen ist, dass der Zug des Gail- 
tlialer Granzgebirges seit der Triasepoche’trocken gelegen ist. Ffir diese Aonabroe 
sprechen insbesondere die beinahe ganz isolirten triassischen Ablagerungen des 
Sasso Lungerino, die in einer eliemaligen Meeresbucht des triassischen Festlandes 
abgelagert sind.

Wi'e am Plerge und in dessen Umgebung im Gailthale in sudlicher Richfung 
■vom Glockner ungestorte Lagerungsverbaltnisse beobachtet warden, herrschen 
sie auf diese Weise nocli waiter nach Suden in den Gebirgen der Carnia (Durch- 
^chnitt XIV und XV). Wie dagegen im Gailthale westlich vom Pollinig, also 
sfidlich von den Central-Gneissmassen des Hochnarr und Ankogels, grosste 
Schichtenstorungen, Aufrichtungeii und Ueberkippungen (facberformige Scbieh- 
tenstellung) herrschen, so wurden sie auch noch in dem Gebirge der Carnia bei 
Timau am M. Pal (Durcbschnitt XVI), am Monte Germula und in der Umgebung 
von Paularo (Durcbschnitt XVIII) beobachtet.

Sfidlich von der Central-Gneissmasse des Venedigers sind auch im Gailthale 
facberformige Scbichtenstellung en beobachtet worden, doch sind sie bier nicht so 
deutlich ausgesprochen wie in den Gegenden sfidlich von den zwei nahe neben 
einander vorkommenderi Central-Gneissmassen des Hochnarrs^und Ankogels. Nur 

•meh^schwache Spuren dieser Schichtenstorungen haben sich bis nach Comelico 
superiore bei Dosoledo, Padola und Candide fortgepflanzt, wo die fiunten San4' 
steine iq senkrecht stehenden Schichten an die Kohlenschiefer anstossen.
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. Auf die Gebilde der Triasformation folgen im Siidosten der Carnia die lias- 
sischen Ablagerungen. Bei weitem von grosserem Interesse ist aber die Thatsaehe, 
dass der grSsste Theil der triassisclien Ablagerungen der Carnia von den Ablage- 
ru'ngen des Lias unbedeckt geblieben ist. Es nmsste daher nach der Ablagerung 
der Trias ein grosser Theil der Carnia trocken gelegt worden sein,. in Folge dessen 
in diesem Gebiete keine dem Lias entsprechende Ablagerungen erfolgen konnten.

Die Thatsaehe ferner, dass die Hallstatter Kalke und Halobicndoloniite der 
Carnia von den Dolomiten der Dachsteinkalke nicht bedeekt sind, berechtigt uns 
an andern Orten, wo diese beiden als Dolomite uber einander vorkommen, und 
dureh keine deutlich markirte Granze von einander getrennt sind, sie doch, wie 
diess bishee vermoge der deutliehenSchichtungdesDachsteindolomites geschehen, 
zu ^terseheiden, den einen in die Trias, den anderen in den Lias zu versetzen.

Das grosse Langsthal und die langsthalformige Einsenkung der Carnia haben 
durchaus nicht einen so grossen Einfluss auf die Stellung der Schichten ausgeiibt, 
wie wir diess in der Einsenkung der Drau und der Salza gesehen'haben. .

Und wenn wir auch gegeniiber des Monte Verzegniss - Gebirges in der 
Gegend nordiich bei Villa und bei Raves vielfache StSrungen und Verwerfungen 
der Schichten wahrnehmen, so ist doch zum grossten Theile im ganzen Gebiete 
des Langsthales nichts Auffallendes in der Schichtenstellung der Gebilde wahr- 
zunehmen.

E. Tertiiire and jiingere Ocbilde.

Die tertiaren Ablagerungen bestehen aus Gei’ollen und Conglomeraten. Die 
Gerblle nehmen immer ein hbheres Niveau ein, die Conglomerate fiillen immer 
mehr die Tiefe der Thalsohlen aus.

Die Verbreitung der tertiaren Ablagerungen in Carnia ist grosstentheils 
abhangig’ von der Gebirgs- und Thalbildung dieser Gegend.

Man tindet diese Ablagerungen in alien Langs- und Quei’thalern der Carnia, 
und auf Abhangen bis zu 5000 Fuss Meereshohe.

Von Diluvial-Terrassen kommt in Carnia gar nichts vor.
Hochst merkwurdig ist das Vorkommen von zerstreut herumliegenden Gneiss;- 

blbcken im Canale Socchieve siidlich von Ampezzo, 420 Fuss iiber der Thalsohle 
des Tagliamento. Es sind diess Blocke mit 3—4 Fuss im Durchmesser, von Nicht- 
centralgneiss, Nicbtgeschiebe, auf der Oberflache bloss abgewittert, die ober- 
flachlich auf dem Dolomit des schwarzen Kalkesbei Laveona, Cavallaria und nbrd- 
lich von Priuso, im Gebirge des M. Pelois (3546 Fuss Meer,eshbhe) siidlich von 
Ampezzo, drei an der Zahl, ganz vereinzelt vorkommen. Ich glaube, dass man 
das Vorkommen dieser Blocke in einer ganz gneisslosen Gegend und Umgegend 
durch keine def Theorien fiber die erratischen Vorkommnisse hinliinglich zu 
erklaren vermag!

Ausserordentlich ausgedehnt und auf eine den Ackerbau ganz verniefllende 
Weise sind Sie Alluvialablagerungen in der Carnia entwickelt. Man sieht da nur 
aus'gedehnte, von eineraAbKange*der Thaler zum andern reicbende Schotterfelder,
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die sich alle Jahre wieder erneuem. Am meisten entwickelt sind sie im Gebiete 
des Canale (\i S. Pietro, dann bei Tolmezzo und Amaro.

Bei Arta im Gebiete der Alluvionen des Canale diS. Pietro bricht eine wasser- 
reiche Schwefelquelle bervor, die besonders bei Trink-Curen angewendet wird.

F. Fragmente aiir Entwiekelangsgescliicbte des im I. und II. Thcile bctracliteten
Terrains.

1. Der Centraigneiss ist jiingev als der Glimmersebiefer, trotzdem dass er 
von diesem iiberlagert wird, genau so. wie auch die liassischen Gebilde des 
Lienzer Gebirges jiinger sind- als der sie liberlagernde Glimmersebiefer. Wollte 
man den Centralgneiss filter als den Glimmersebiefer annelimen, so miisste der 
Glimmersebiefer des grossen Zuges nach der Lagerung bei der Lienzer Klause 
und bei Ober-Drauburg dem Jura oder der Kreide entsprecheii.

2. Die eigentlicbe facbeiTorinige Stellung der Sebiebten wurde in dem von- 
mir untersuebten Gebiete im Centralgneisse nie beobaeiitet, dagegen aber haufig 
im Glimmersebiefer, in den Koblen-, Trias- und Lias-Gebilden. Ja aueb die 
eoeenen Sandsteine und Mergel am Siidrande der Alpen (bei Serravalle) zeigen 
senkrechte Aufriehtungen und unterteufeii die Kreidegebilde. Folglich stebt diese 
SelHcbtenstellung mit der Bildung der Centralgneisse in gar keiner Verbindung; 
sie musste viel spater, erst nach der Ablagerung der eoeenen Gebilde erfolgen, 
und es scheint gleiebgultig bei der Bildung der Fficher zu sein, welchem Gesteine 
und welcher Formirtioii die Sebiebten angehoren, die aufgericbtet wurden.

3. Docb scheint wirklich das Centrum der faeberbildenden mechaniseben 
Kraft in dem von mir untersuebten Gebiete in der Centralkette, namentlieh aber 
in den Centralgneissen gelegen zu sein, indem die Fficher beinalie symmetriseh auf 
beiden Seiten der Centralgneisse vertheilt sind. Die Thatsacbe, dass am Plerge 
und weiter in der Riebtung sudlich vein Gloekner, wo kein Centralgneiss vor- 
kommt, die Sebiebten weniger gestfirt ersebeinen, scheint zu beweisen, dass sich 
die v.on den Centralgneissen ausgebende meebanisebe Kraft vorzuglich in der 
Riebtung seiikrecht auf den Verlauf der Centralkette geausisert und fortge- 
pflanzt hat.

4. Auf den aUkrystallinischen Glimmei’scbiefer folgen in den Wtrachteten 
Gebieten unmittelbar die Ablagerungen der Koblenforination, und auf diese 
unmittelbar der bunte Sandstein und die iibrigen Triasgebilde. AulTallend isf 
aber jedenfaiis, dass nordlieh von der Gail unmittelbar auf dem Glimmersebiefer 
der bunte Sandstein lagert. Daraus folgt, dass das Glimmerschiefergebirgd des 
Gailthales zwischen Hermagor, Sillian und Lienz zur Zeit der Ablagerung der 
KohlengeJulde ein Festland bilden musste.

5. In der Carnia ist deutlich zu sehen, wie die Triasgebilde an die Gebilde 
der Koblenformation angelagert sind. Es musste daher das Gailthaler Kohlen- 
gebirfe zur Zeit der Ablagerung der Triasgebilde aus dem triassischen Meere 
emporgeragt habeu, wie im Gegentheile das Gailthaler GlimmerscbUfergebirge 
tiefer gesunken und vom triassischen Meere iiberTiutbet gewesen sein musste.
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6. Da in einem Theile der Carnia, dann im Lienzer Gebirge iiber den trias- 
sischen Ablagerungen unmittelbar die Gebilde des Lias in regelmassiger Lagerung 
folgen, in dem grSsstenTheile Carnias aberdie triassischen Alageningen von keiner 
der jiingeren Formationen (bis Eoc5n herab) bedeckt erscheinen, foigt daraus, 
dass dieSe Gegenden mit der Ablagerung der Hallstatter Kalke trocken geiegen 
sind und erst nach der Entstehung der Querthaler vom tertiaren Sand- und 
Schottermeere J>edeckt wurden. Es sind diess ganz analoge Verbaltnisse, 
wie die am Radstadter Tauern beobachteten, und hangen gewiss auch mit der 
Entstehung des Centraigneisses innigst zusammen.

7. Unmittelbar vor der Ablagerung der Trias mussten die Eruptionen der 
rotlien Porphyre der Alpen stattgefunden haben. Die Diabase und Diabas-Porphyre 
baben das Ende der bunten Sandsteinablagerung und den Anfang der Muschel- 
kalkbildungen bedingt. Durch die Entstehung des Centraigneisses wurde die 
Ablagerung der Trias beendigt und die neuen Verhaltnisse der Lias- und Jura- 
Ablagerungen erzeugt. Die mechanischen Storungen in der Sehichtenstellung der 
alpinen Gebirgsmassen mussten zu Ende der Ablagerungen des Eocen stattfinden.

8. Da die neogenen Conglomerate durchaus ein niedrigeres Niveau einneh- 
men als die Gerolle, so sind auch in diesem Theile der Alpen die zwei zur neogenen 
Zeit stattgehabten Senkungen der Alpen auf s , Deutlichste bemerklich gemacht. 
Dagegen haben die nach-tertiaren Spalten': des Tagliamento zwischen Venzone 
und Portis, des Piave westlich von Sappada und siidwestlich von Comelico, wie 
die ubrigen in den nordostlichen Alpen beobachteten ‘)  nach-tertiaren Spalten 
ganz gleiche Bedeutung.

II.
B a r o m e t r i s e l i e  H o h e n m e s s u n g e n  a u s  d e m  G e b ie te  d e r  o b e r s t e n  
D r a u  in  d e r  U m g  e b u n g ’ v o n  L ie n z  u n d  a u s  d e m  o b e r e n  G e b ie te  

d e s  P ia v e  u n d  d e s  T a g - l ia m e n to .
Yon D. S tu r  und F. K e il.

In den Jahren 1853 und 1854 war D. S t u r  mit der geologischen Aufnahme 
der Umgebung von Lienz bescliaftiget. Dieses Terrain umfasst das Wassergebiet 
der Gail von Raissach aufwarts uberTilliach bis zur Drau bei Sillian, das Wasser
gebiet der Drau von Sillian abwarts bis Greifenburg; das Wassergebiet der 
Isel: Tefferecken, Bregratten, Kals, und das Wassergebiet der Moll von Ober- 
Vellach aufwarts. Jm Sommer 1855 beging D. S t u r  im oberen Piave-Gebiet das 
Comelico und das Wassergebiet des Tagliamento in der Carnia. Wie jeder der 
Geologen der k. k. geolog.Reicheanstalt,war auchD. S t u r  jeden Sommer hindurch 
mit einem guten, mit dem Normalbarometer genau verglichenen Kapeller'schen

*) SiUiingsbenehte (ler Kaiscrlichcn Akadcmie ilerWissenschaften, Boml XVI, Sclte 1516.
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Heber-Barometer versehen, und zwar im Jahre 18S3 mit dem Barometer 
Nr. 12, im Jahre-18S4 mit Nr. 9 und im Jahre 18S3 mit Nr. 5 der k. k. geolo- 
gischen Reichsanstalt. *Sie batten durch die Reise nicht den mindesten Schaden 
gelitten. Bei seinen geplogischen Begehungen tnig D. S t u r  das Barometer jedes- 
mal mit, nnd war somit in der Lage die meisten interessanten Puncte messen zu 
konnen. Es rersteht sich von selbst, dass bei den Beobachtungen die grosste 
Sorgfalt angewendet wurde. An den meisten Orten konnten wiederholte Beob
achtungen angestellt werden; so in Heiligenblut 33, in Windisch-Matrey 2S, in 
Pregratten 15, in KotschacU 18 u. s. w..Wo indess nur eine Beobacbtung mbglich 
war, wurde stets die Dauer derselben so weit verlangert, bis das Quecksilber in 
der Barometerrohre nahezu die Temperatur der Luft zeigte.

Zu den correspondirenden Beobachtungen schien Lienz urn so geeigneter, 
als es beinahe im Centrum des Gebietes liegt, und dort eine meteorologiscbe 
Station besteht, an der F. Ke i l  beobachtet. Wir begniigten uns hiebei nicht mit 
den vorschriftsmassigen drei Beobachtungsstunden, sondern es wurde, besonders 
anTagen mit nur halbwegs schonem Wetter, Luftdruck und Temperatur vonStunde 
zu Stunde aufgezeichnet. Wir miissen hier auch besonders hervorheben, dass die 
gegenseitigen Instrumente genau verglichen und das Gefass-Barometer, das F. 
Kei l  beniitzt, nach dem Kapeller.’schen Heber-Barometer corrigirt wurde.

Sammtliche Hohenberechnungen wurden von F. Ke i l  nach der Gauss -  
schen Formel mit Zuziehung der Hilfstabellen, wie sie in La Lande’s logar. trigon. 
Tafeln, Leipzig 1827, Seite 251 enthalten sind, ausgeftihrt. Die Correction fiir 
die Polhohe schien uns hier, wo die gemessenen Orte und die correspondirende 
Station in gleichem Breitegrade liegen, unnothig unJ wurde nicht beobachtet. 
Wo mehrere Beobachtungen von einem gemessenen Orte vorliegen, wurde nicht 
aus dem Mittel aller Beobachtungen und dem correspondirenden Mittel von Lienz 
die Hohe berechnet, sondern wir zogen es vor, aus der Reihe der Beobachtungen 
jene Tage auszuwahlen, an denen der Gang des Luffdruckes an beiden Stationen 
ein normaler und miiglichst iibereinstimmenderwar; wir glaubendarahwohlgethan 
zu haben.

Die Seehohe von Lienz selbst wurde berechnet ein Mai aus dem Mittel des 
Luftdruckes und der Temperatur des Jahres 1853, ein "zwaites Mat aus denselben 
Mitteln im Monate Juli 1854 von Lienz und den nachst stehenden Stationen, und 
sie stellte sich

aus der Differenz zwischen Lienz und Venedig.. auf 2058 Wiener Fuss
Triest . . .  
Mailand . .  
St. Jakob. 
Ob.Vellach 
Klagenfart

2057
205.7
2057.
2053
2049

zwischen Lienz und dem adriatischen Meere' (B. 337”4 , T. 10°24) ist sie auf 
2056 Wiener Fuss berechnet. Wir glaubten daher die Erhebung vbn Lienz uber 
dem Spiegel des adriatischen Meeres mit 2057 Wiener Fuss annehmen zu mtissen.
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Einige wenige Hohen im Tefferecken- und Gailthale sind nach den corrc- 
spondirenden Beobachtunge'n von Klagenfurt und St. .Take]) im Gailthale bereclmet, 
und wir sagen hiemit Herrn J. P r e t t n e n  in Klagenfurt, der uns die betreffenden 
Beobachtungen fi-eundliclist mittheilte, unsern wiirmsten Dank.

Die Auf/einanderfolge d'er gemessenen Puncte wurde nach den Haupttbalcrn 
des Gebietes geordnet. Im Thale aufwarts wandernd linden sich jene Puncte, die 
nicht in der Thalsohle selbst liegen, reebts und links bei dem Orte, dem sie 
zunachst steben.

Dio Umstande, die wir eben entvvidielten und die fiir barometrische Hbben- 
messungen nur glucklicbe genannt werden konnen, gestatten uns hoffen zu diirfen, 
dass unsere kleine Arbeit so genau und richtig gefunden werde, als es Arbeiten 
dieser Art (iberhaupt sein konnen.

Hauptthal der DRAG.
Wiener Fuss,

1. Obor-Draulnirg, d.Post, im 1. Stock 1910
2. „ sudl., Kiitschacherberg, Ueber-

gang nach Kotschach, Wasscr- 
scheide zwischen Drau u. Ga.il; 
tertiiire Ablagerungen.............  3038

3. Lienz, Apotbeke, Locale d. nieteoro-
logiscbcn Beobachtungen . . . .  20K7

4. „ ostlich, Isclberg, Sehutzengcl-
Kirche, oberc Griinze der 
Wallnuss; tertiiire Ab-
lagOKungen........................... 3442

„ „ Maiithhaus am Uebergange
nach Winklern, • Wasser- 
scheide zwischen Drau und ,
Moll ;terti3re Ablagerungen 3684

6. •„ „ Plautz, hoehster Bauer;
. tertiiire Ablagerungen . . . .  4146
,7. „ nordOstlich, DeVanttbal, Kreuz 

sudl. von der Hofalpe, erste 
* Thalstufe; Glimmcrscbiefer 5249

8. „ „ Umgebungen der Hofalpe,
zweiteThalstufe; Glimmcr- 
schiefer.................................  5744

9. „ ■ „ Morane nordlich der Hof
alpe, dritte Thalstufe;

' Glimmcrscbiefer. i ............... 6242
„ nordlich, Schleinitz-Stock.

10. „ „ Gcrl-Bauer; tertiSre Ab
lagerungen ........................... 3707

11. „ „ Ranacher-Bauer, tertiiire
Ablagerungen......................  3784

12. „ „ oberes Ende des Ober-
Lienzer alluvialen Schutt- 
kegels im Helenenthale . . .  4183

43. „ „ Jagcrbruim unter d. Jiiger-
, Alpe, Temp. 3°3 R..............  4853

14. „ „ Jiiger-AIpe, Hiitte; Glim-
. mcrschiefer........... 5340

15. „ „ Fasching -  A lpe, Hutte;
Glunmerschiefer..................  5245

16. „ „ Lackenboden, obere Baum-
griinze am Siidabhange der 
Scbleinitz; Glimmerschiefer 5806

K. h. g:oologisdio Roichsanstalt. 7. 111.

Wiener Fuss,

17. Lienz, nordlich, Steinernes Mandl,
am Zetterfeld; Glimmer- 
sebiefer................................. 6894

18. „ „ Neualpel-See, Umgebung;
Glimmerschiefer............ .... 7670

19. „ „ Schleinitz, Pyramide; Glim
merschiefer...............   9176

20. „ westl., Schoneck, obere Baum-
granze , am Nordabbango 
des Schlossbergcs; Glim
merschiefer ......................... 6270

21. „ siidlich, Triestacher S ee , Fiir-
stenbi-iindl. Temp. 5°4 R .. 2441

22. „ „ Rauchkofel; Liaskalk . . . .  4170
23. „ „ StcinbiitteimKcrschbaumer

Thale, obere Griinze dcr 
Buebe;' Dolomit.................. 4721

24. „ „ Kerschbaumer Alpe, Hiitte;
Dolomit. Quelle, Temp.
3-1 R....................................  5592

25. „ „ Laserz-Briindel, am.Lascrz-
Thiirl. Temp. 1 '2  R..........  6840

26. „ „ Lascrz -  Thorl, Uebergang
von der Kerschbaumer Alpe 
in die Laserz-Alpe; Dolomit 7112

27. „ „ Zoche, Uebergang von dcr
Kerschbaumer Alpe nach 
Tupfbad; Dolomit............. 7130

28. Lukkauer Briicke, im Pusterthale,
Niveau der Drau........................  2460

29. „ nordl. Pannberg, Kirehe; Hiilic
der tcrtiiiren Ablagerung.. 4161

30. „ „ Boses Weibele; Glimmer-
sehiefeT.................................  7969

31. „ siidlich, Leisacher Alpe, Ueber
gang nach Lukkau, Wasser- 
scheide zwischen Drau u. Gail. 
Quelle, Temp. 3°2 R.; Dolomit 54.30

32. In der An, Wirthshausiil. S tock .. 2601
33. „ nordlich, Zakowarka Alpe, ostl.

vom MonzaUBerge im Vil- 
ferner Thale; Glimmer- 
sehiefer.................................  6394

34. „ „ Monzal-Berg im Vilferner
Thale; Gliminei’scliiefer.. .  8393

60

    
 



4 6 2  D. Stur 11, F . Ki'il. Baromctrische H'5heninc.ssnn<>en aus ()«in fiabidte dor olidVston Draii

Wiener Puss.

3B. Mittenvald, Kirchlein..................... 2732
36. „ nordlieii, St. Virgeifc; tertiarer

Lehm (T e g e l) ...................  4334
37. „ „ Ebene, westlich v. Reisscrer

Kogcl i. Barger That®; Holie 
der tcrtiiiren Ablagcrungen 3143

38. „ „ Bockstcinscharte, Ueber-
gang vom Burger-Tlial ins 
Grunalpen-TJial; GHmmcr- 
sehiefer.................................. 7168

39. „ „  Bockstein-Berg; Glimmer-
schiefer....................    8896

40. Abfaltersbach, Niveau der Drau . ,  3172
41. „ nordlich Abfalteru, tiefster

Bauer; tertiarc Ablagerung . .  3618.
42. Dassenbach, Wirthshaus, im 1. St. 3339
43. „ nurdlich, Tessenberg, Kirche;

tertiare Ablagerung........ 4277
44. „ sudlich, Hollbrucken., Kirche;

tertiare Ablagerung........... 4401
43. „ „ Hollbrucker Thorl, Ueber- 

gang aus dem Hollbrucker 
Tbale ins Sexlen -  Thai; 
Kohlenschicfer...................  7566

46. „ „ Hollbrucker Eck, nordlicli
vom Hollbrucker Thorl; 
Kohlenschiefer...................  8008

47. Panzendorf, Villgratten -  Brucke,
Zusainmenfluss des Villgratten- 
Baches und der Drau............... 3333

48. „ nurdl. Villgratten-Thal, Ausser
Villgratten, Zusammenlluss 
des Winkcl- u. Villgratten- 
Baches; Glimmerschiefer . 4004

49. „ „ Lackenkanimern, Alpen ioa
Winkel-Tl«de; GJimmer- 
schiefer...............................  3698

30. „ „ Villpaner Lenke, Uebergang
aus dem Villpaner Thale 
ins Aiieit-Thal; Gliminer- 
sch ie fer ................................. 8112

31. „  Inner-Villgratten, Kirche;
. Alluvium.............................  4363

32. Sillian, Post, 1. Stock . . . . . . . . . .  3430
33. innichen, Apotheke.......................  3682
34. Drau-Quelle am Doblacher Feld . .  3800

Thai der ISEL.
(3.) lAenz...............................................  2037
33. Aineth, Wirthshaus, zu ebener

Erde............................    2229
56. nordlich, Gwabl; .Mittermayr,

ohere Granze des Mais . . .  3144
37. „ „ Alkas, Niggler, oberster

Bauer; tertiare Ablagerung 4338 
(30.) „ sudlich Boses Weibele; Glim-

merschiefer.............................  7969
38. St. Johann im Walde, Brucke liber

derlse l.............; • • • • ; ...........  2278
39. „ nbrdlich, Leibnig, Kirchicin;

-tertiare Ablagerungen . . .  . 3866
60. „ ii^iiLeibnigcr AIpe, Hutte;

• •i''Glinimcrscliiefer................. 3660

Wienor F uss.,

61. St. .Tohann im Walde, nordlich,
Schoberlackc, sudlich vom 
Hoch-Schober; Glimmer- 
sehiefer................................. 8 i70

62. „ „ Hoch-Schober; Firn.......... 10346
63. „ siidi., Michlbacli, obercr Bauer;

tertiare Ablagerungen . . . .  3840
64. „ „ Oinzel-AIpe, HlitteiinMichl-

bach-Thale; Glimmerschief. 5214 
63. „ „  Marenwalder .41pe, oberc 

Baumgrunze, Quelle, Temp.
2°8 R.; Glimmerschieftr.. 6124

66. „ „ Weisse Wand; Glimmer
schiefer................................. 7392

67. Peischlager Brucke, Zusammenlluss
des Kaiser Baches n. der Isel . 2390

68. „ nordlich, Kaiser Thai, Kals,
unterer Wirth, 1. Stock . .  4031

69. „ „ Kaiser Alpen, nordlich im
Tauern-Thale; G n e iss .... 3064

70. „ „ auf der Stiege, Kreuz, Pass
zu den Kaiser Alpen; Kalk- 
gliminersehiefcr.................. 3699

71. „ Kaiser Thorl, Uebergang
nach W. Matrey; Kalk- 
glimmerschiefer.................. 6931

72. „ „ Ganaz-Bcrg, nordlich vom
Kaiser Thorl ; Serpentin . .  8223

73. „ „ Rotten » Kogcl, Pyramide
siidlich vom'Kaiser Thorl;
Glimmerschiefer........ 8733

(133.),, „ Gross-Glockner, nurdlich ’
von Kals . . . , ............. jd20l8

74. TclFcrecker Briicke, Zusammen-
lluss des Teflerecker Baches
und der Ise l.................' s 2403

73. „ westl.,Teflcrecken-Thal.Hopf-'’ .
garten, Wirthshaus. 3499

(38.) „ „ Hopfgarten, siidKch Bock-
steinscharte............. • .. .1 . 7168

(39.) „ „ Hopfgarten, siidi. Bockstcin 8896
76. „ „ Mauthhausrinne, Glimmer

schiefer......................  3918
77. „ „ St.Jakob,Wirthsh.'ius,2.St. 4388
7§. „ „ „ nordlich Trojaner .4lpe,

untcrc..................  3931
79. „ „ „ nordlich Trojaner Alpe,

ohere....    6280
80. „ „ „ nordlicliTrojancrThorl,

Kr«uz, Uebergang in den 
Grossbach und, nach 
Pregratten; Serpentin. 8191

81. „ „ Brucke zur Staller Alpe
liber d.Teffcrccker Bach 4902

82. „ „ „ sudlich, Gberer See im •
Staller Alpen -  Thale. •
Wasserscheide, Ueber
gang nach Antliolz>.. . .  6483

83. ^  „ Brucke zur Patscher Alpe
iiberd. TelTcreokerBach 3191

84. „ westlich, ebener Theil
dcsPatsch-Thalcs unter 
dem Hoch-Gall; Gneiss C040 |
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, . W icoer Fuss.

85. Tetl'creckcr Brtieko, westl., Tcffe-
reeker Thai, Jocherhaiis- 
Aliicii am Bach ..................  6307

86. „ „ Jochcrhaiis-Kirelilein; kor-
niger Kalk ......................... 6366

87. „ „ das Hdrnli, Spitze in den
Jocherhaus-Alpen................ 8694

88. MooshriickC.ndrdlichv. de'r Hucbcn,
Niveau der Iscl.....................   2483

89. Windisch-Matrey, Oasthaus des
Kciters. 1. Stock.......................  3027

90. „ westlich, Calvaricn - Kapcile;
tcrtiiire Conglomerate........... .. 3370

91. „ siidlich, Zunig-AIpe; H5he der
tertiiiren Ablagerung.........  5867

92. „ „ .Zunig-Spitze, Kreuz; Glim-
merschiefer..........................  8692

(73.) „ siidostlieh, Rottenkogel, Pyra-
mide; Gliininerscbiercr...........  8733

(71.) „ ostlich, Kaiser Thorl; Kalkglim-
inerscbiefcr..........................  6931

(72.) „ „ Ganaz-Bcrg............. %; . . . .  822.3
93. „ norddstlieh, Weissenstein; kor-'

nigcr K alk..................; . . .  3236
94. „ „ Kdgcic, vor der Bretter-

wand; Kalkgllnimorsebiefer 7673 
9o. „ „ Brettenvand-Spilzc, Kreuz;

K.alkglimmerschiefer.........  9033
96. „ nordlieh, TauerntRal, Proseck-

Kapelle';tcrtiareAblagerung 3430
97. „ „ Kapelle bei Landschiitzen,

stidlicli von Grueb; tertiare 
* • Ablagerung........... • ............  3463

98. „ „ Tauernhaus..........................  4667
99. „ „ Inner-Gschloss, Alpcnhiitte 3229

100. „ hochstcr Baum am Kces,
im Gschloss ........................  6464

101. * ,r » Lobben “ Thorl, zn'ischcn
Gsehidss und Frossnitz . . .  8828

102. Virgen, Kirche; tertiare Ablage-
rungwi . . . . . . ___ •..................  3683

103. Pregrattcn, Pfarrhof; tert. Ablager. 4009
104. Islitzer Kircbiein; Kalkglininicr-

schicfer.. . . ' ...............................  4137
103. „ nordlieh, Kreuz im Iselbadi, 

stidlicli der Ochsnerhutte; 
Kalkglimmerschiefer . . . . .  6198

106. ’ ,, „ Gletsehcr im Iselbacli, tief-
ster Punct............................  6640

107. „ westl. vom Hoheu Zaun, Stelle,
wo bei der Besteigimg des 
Venedigers die Fusseisen und 
das Gepack gelassen werden. .10063

108. „ Sattcl zwischen dem Venediger
• und Hohen-Zaun; Firn......... , . 10799

109. „ Gross-Venediger ....................... 11473
110. Stroden-AIpe, Hutto.........*........... 4333
111. Bobol-Alpc, Hutte . . ; .....................  4693
(80.) „ Slid!. Trojaner Thorl............. f  8191

Thai der MOLL.
112. Ober-Vellaeh, Gasthaus, 1. Stock 2083
113. Fragant, Wirthshaus, im 1. Stock 2218

Wiener Fiiss.
114. Mollbriicke nordl. von Wollatratten 2278 
113. „ dstl. von Stall............................. 2363
116. Stall, Kirche; tert. Ablagerungen 2639
117. Itlullbriicke nordl. von Lainach . . .  2464
118. Winklern, Aiehenegg’s Gasthaus,

2. Stock; tert. Ablagerungen.. 3011
119. „ sddlich fiadam Iscisberg; Glim-

mersehiefer.. i ...................  3674
(3). „ „ Mauthhaus, Wasserscheide 3684
120. „ „  Wildhorn.Pyramide; Gneiss 7907
121. „ „ Mollbriieke, nordlieh von

Winklern.............................. 2737
122. „ „ Mollbriicke bei S. Maria.. .  2807
123. Mortscliaeh, Kirche................... ' . .  3014
124. „ nordustlich Asten, vorderc Hau

ser amAusgange desAstner 
Thales; tertiare Ablage
rungen ...............................  3973

123. „ „ Asten, hintcre H3user; ter
tiare Ablagerungen..........., 3288

126. Dollach, Ortner'sGasthaus,!.Stock 3181
127. „ ostl., Zusammenfluss dcr beiden

Zirknitzbiiche...........................  4846
128. 'Mollbriicke „Grabenbriicke“, bei 

Putschal, nordlieh von Dollach.. .  3244
129. Judenbriicke am Jungfernsprung-. 3374
130. In der Au siidlich von Pock-

. h o rn ...............................................  3410
131. Pockhorn, Kirche...........................  3440
132. „ norddstlieh, die FIciss, der

Pochcr daselbst................. 5513
133. „ „ untcres Ende des Fleiss-

gletschers, dstl. vom Pochcr, 
initticres unterstes Thor, zu- 
gleich die hochste Bauni- 
granze in dcr kleinen Fleiss;
G neiss................................ 7129

134. „ „ Zimmer-See.Knappcnstube;
Gneiss.................................. 7739

133. „ „ Bergbau in der Fleiss; Kees. 8207
136. „  „ GcjadtroghBhc, zwischen d.

kleinen und grossen FIciss; 
Glimmersfehiefer................ 9466

137. Zlapp am Bache; Serpentin.......  3824
138. Mollbriicke unter Heiligenblut.. . .  3844
139. Heiligenblut, Wirthsh., Glockner-

stube im 1. S o ck ........................4016
140. „ nordlieh, Mariahilf-Kapelle am

Heiligenbluter Tauern; ter
tiare Ablagerungen........... 3047

141. „ „ Kreuz am Kasereck, nord-
dstl. der Mariahilf-Kapelle; ‘ 
Kalkglimmerschiefer......... 3827

142. „ „ Hochthor, Kreuz, Ueber-
gang nacb.Rauris; Glimmcr- 
schiefer .............................  8076

143. „  siidwestlieh, Gdssnltz-Alpen;
Glimmerschiefer .....................  5232

144. Briecius-Kapelle; Serpentin......... 3067
143. Johannshiitte auf dCr Gamsgrube;

Kalkglimmerschiefer............... 7688
146. IJntcrer Burgstall, Fuss desselben;

Kalkglimmerschiefer............... 7883
60*
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147. Oberer Bui'^stalU Fuss dcsselben;
Kalkgliiiiincrscliicfcr......... 7991

148. „ „ sudl., Lciter Aljic, die Ka-
sci'iii; Kiilk^limniurscliicfer b‘402

149. „ „ Saimsliiitte, Kuinu nni Fusse
lies Lcifcrkeeses...............  84(!8

l.'iO. „ „  Holieinvarlb-Scliarte, Fini. loose 
1!>1. „ „ Adlersriilie;Clilontscliiefer 10931
tii’i .  Gi’oss-Glockiier, erste Spitze . . .  .11972
lo3. „ „ awoite Siiitzc......................12018

Thai del- GAIL.
154. Kutschaeh, Gail-BrQcke nacli

Mautlicn.................................... 2104
155. „ Wirtlistiaus bcim Lanzer, 1.

S to ck ........................................  2183
156. „  nordostlifh, Knappenhaus fiber

Goldciisteia; huehste ter- 
tiiire Ablagerungen........... 4309

157. „ „ unterstcr Bleibergbau auf
dcr Jauken, ziigicicb Was- 
serscheide ziir Kotscliacher 
Alpe; schwarzer Kalk . . . .  5289

158. „ „  Jauken, westlicUe Spitze;
schwarzer Kalk........... 7039

(2.) „ nordlich, Kotschacher Berg,
P a ss .......................   3038

159. „ nordwestlich, auf der Rod,
Kreuz; hunter Sandstein......... 4070

100. „ westlich, im Kreuth; Holie der
tertiaren Ablagerungen........... 3640

161. „ siidwestlich, Kreuzberg, Spitze 
uachst der Mauthner Alpe;
Oolomit.......................................   5543

1 0 3 . „ sudlich, Plecken, Wirtlishaus;
tertiare Ablagerungen . . . .  3832

103. „ „ auf der Plecken, Pass, Was- ■
seheide zwischen Gail und 
Tagliamento; Koblenkalk.. 4182

104. „ „ Pollinik, Pyrainide;Dolomit. 7407
105. St. Jakob, Wirtbshausflur; tertiare

Ablagerungen...........................  2966
166. Liesing, Niveau dcr Gail; Glim-

mersebieter...............................  2864
167. „  Wirtlishaus dcs Soldier, • 1.

Stock; tertiare Ablagerung . . .  3283
168. „ nordL, Hfigel nordostlich von

A ssing..................    5931
169. „ „  Lumkofcl, ebenda; schwar

zer K alk ............................... 7193
170. „  siidl., Nibdcrgail; Tegel- und

“■ Sandablagerung................. 3473
171. „ „ Uebergang (zwischen dem

StalIcnkofI und KcsselkofI) 
von der Niedergailer-Alpe 
zur Wolayer-Alpe; Kohlen- 
schiefer............................. 6514

172. Maria-Lukkau, Niveau der Gail;
Glimmerschiefer............ .. 3461

' 173. „ Wirthshaus bcim Biicken, 1.
Stock; tertiare Ablagerung.. .  3620 

174, „ sfidl., Frohn, Kirchlein; tertiiire
Ablagerungen.......................4116

Wiciior Kubb.
175. Maria-Lukkau, sudlich, Lukkaiicr

Biiden, bcim Aniange dcs 
Wasserfalls; liiichste llohc 
dcr tertiaren Ablagerungen *6302

176. „ „ Sattcl zwischen Niedcrlunier
und llochspitz, Uebergang 
vom.Lukkaucr in das Froh- 
ner Thai; Kolilenschiefer.. 6923

177. „ uordl., im Letter, Alpenkiktte;
bunter Sandstein.................. 4*273

(31.) „ „ Lcissaeher A lpe................  5430
178. Tilliach , Niveau der Gail. 4231
179. „ unteres Wirthshaus; Alhivial-

Schuttkegel ................................ 4583
180. „ ustl., Hals. Bauer am Gcmeindc-

Grabcn; hoebste tertiiire Ab
lagerungen .................................  4837

181. „ sfidlich. Pass Barnibot im TiHi- 
' acher Thalc, Uebergang am

Bretterweg, Wasserselieide 
zwischen Gail und Piavc; 
Kohlcnschicfer....................  0023

182. „• „ Pass, llosseck (Rosskaar-
Tborl), zweiter Uebergang 
imTilliachcrTbale; Kohten- 
kalk und Kohlensehicfer.. .  7459

183. In der Innerst, Kirche....................  4592
184. Wasscrscheide zwischen der Gail

und KartitsCh, am Bachc; ter
tiiire Ablagerungen mit Torf 
bedeckt.,...................................  4832

185. Hochster Punct der Strasse an ^
dicser Wasscrscheide; tertiare* * 
Ablagerungen.........................  4974

PIAVE-Gebiet.
186. Capo di Ponte, sudlich, Lago di S.

Croce . . . . ' . ..............  1147.
187. „ „ S. Croce, Wirthshaus, 2.

S to ck ................................... ' 1263
188. ■ „ „ Pass bci S. Croco, Wasser-

scheide zwischen Piave und 
Livenza; Hippuritenkalk . .  1590

189. „ „ Lago Morto .........................  841
190. „ „ Serravallc, Wirthshaus zum

Kaiser, 2. S tock ........  478
191. Longarone, Post-Wirthshaus, 1. St. 1505
192. Perarolo, Wirthshaus, 2. Slock.-.. 1757
193. Pievc di Cadore,' Kirche.................... 2717
194. Campolungo, 1. Stock....................  2986
195. „ ostlich, Cima, Wasseracheide

zwischen Piavc und Taglia-  ̂
mento................................... 4087

196. „ nordostlich, Brfieke am Zusam-
menflusse d. Valle Visdende- 
und Piave............................  3225

197. „ a Valle Visdende; tertiare Ab
lagerungen ..........................  4116

198. „*nSrdlieh, Valle Digone, Plan
Molla; tertiiire Ablagerung 4979

199. •„ nordwestlich, StrassenbrOcke
zwischen Dosoledo untl Pa- 
dola, Hohe dieser beiden
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und (Icr tertiiircn Ablage-
I’ungon bei Cundide........... 3760

iiOO. Caiiijudungo, nordwcstl., Wnsscr- 
•  sciicide zwischcu Comclico 

sup. und Sexten, Kreuz- 
berg, hochstcr Punct dcr 
S trasse................................3169

201. „ wvstlivh, Wasserscheidc zwi-
sehen Auronzo und Conie- 
lico sup., buchster Punct 
dcr Slrasse am M. Zovo.. .  4734

4'AGLIAMENTO-Gcbiet. .
202. Itusiutta, Post-Wirthshaus 1. Stock ,1044
203. ToFinezzo, gegeniibcr dcr Post,

2. S to ck ..............................' . . .  1032
204. „  u6rdl.,Paluzzu,lVirtbshaus,2.St. 1910-
205. „ „  ostl., Wasserscheidc

nach Paularo.. . .  3229
206. „ „ „ „ Gcrmula, Alpen-

hiittc ...................  3096
207. „ „ „  Paularo-, Brucke . 2081
208. B » n suddstlieli, Sattel

zwischcn M. Cuceo 
und M. Tersadia.. .  4363

209. „ „ „  -westl. Ravascletto,
Wasserscheidc nach

*• ■ Comeglians.............2318
210. „  „ „ nordwestlich, Sattel

zwischcn R. Sgalivai 
^  undChiavola,Ueher-

gang am M. di Terzo 5838
211. Villa, Wirthshaus zuitl Ldwen,

1. S tock .................................... 1132
212. „  nordustlich Lauco, Kirche,

Nussbaum ............................. 2192
213. „ B Vinajo, Kirche; tcrtiarcAb-

lagerungen.........................  2632
214. „  „  Wasserscheidc bei Chinfani;

tertiare Ablagerungen. . . .  3743
213. „ „ Monte Arvenis...................   6263

„  nordlieh im Canale di Gorto 
(Degano)

216. „  Comeglians,Distrietshaus,2. St. 1720 
(209) „  „  ostlieh Ravascletto, Wasser-

scheide nach Paliizza........ 2318
(213) „  „  siidostlich Monte Arvenis.. 6263 
217., „  „  westlich Brucke am Aus- 

gange des Canale S. Can- 
' ziano...................... 1672

218. „  B *B Brucke vorOsais b.Pieria 2148
219. B » » Pesariis in Canale S. Can-

ziano, K irche........ 2322
220. B » » Ih’iieke westl. von Possal 2673
221. ' B .Rigolato, Brucke anderStrusse

siidlich von Givigliano . . . .  2309
222. B westl. Greraoglia; tertiare

* Ablagerungen . . . 1 , . . .  4124
223. „ *B B Sattel zwischcn M. Talm

“und M. Tiiglia.....  3100

Wiener Fuss.
224. Villa, Rigolato, nordlieh Collina,

Kirche............................  3743
223. B » » Tertiiirc Ablagerungen 

Ostlieh von Collina am 
M. Canale ........................  4086

226. B Poi'ni Avoltri............ 2791
227. „ „  ostlieh Frasenetto, Kirche. 3398
228. B » nordostlich Croda Bianca.. 7139
229. B n » Sattel zwischcn Croda

Bianca und M. Vas... 3626
230. B » nordl. Kapcile am Ausflussc

dcr -Avanza.............. 3367
231. „ „ „ die letztenBaume nordl.

am M. Cadenis und M.
Avanza......................  5381

232. B » B Giogo Veranis, Ueber-
gang nach M. Lukkau . .  7‘̂ 32

(193) B B westlich Cima.........  4087
233. B nordwcstl. Kirche fiber Raveo;

tertiare Ablagerungen . . . .  2260
234. B a tertiare Ablagerungen am M.

Avedriegno....................  3336
233. B B Alpenhiitte Avedriegno . . .  4826
236. „ B Pizzo M aggiore.......  6378
237. Pala, Niveau des Tagliamcnto.. . .  1623
238. B nordostlich Uebergang zwisch.

I’riiiso und Lunis................... 2044
239. B nordlieh Ampezzo, Wirthshaus,

1. s t o c k .................................  1800
240. „ „ „ nordwestl. Torr. Lumici •

an der Klausc siidl. 
von Maina in Sauris 2807

241. B » B B Sauris di sotto,
Kirche...........  3816

242. „ B B B Sauris di sopra,
Kirche............ 4284

243. B B B B Monte Pura, Ueber
gang naeh Sauris . .  4362

244. B » B W. Forcella, Pass nach
Tramonti........... .. 3624

243. „ .B B B Sattel zwischen M. *
Ciancul u. M.Pelois, 
siidlich v. M. Tinizza 3346

246. B B B B Wasserschd. Pigna-
rossa an der Strasse 
von Ampezzo nach 
Forni.........................  2743

247. Forni di sotto.................................... 2439
248. S. Antonio, Kapcile westlich von

Forni di sotto.................................... 2631
249. Celia, Kirche bei Forni di sopra.. 2739
230. „ nordostlich Clapsavon .............  7807
231. » nordlieh in derTolline; tertiare

Ablagerungen.....................  3312
232. B B Kreuz am Monte Tiersinc,

bochste Griinze des Waldcs 6239
233. Letztc Brucke im Thale von Forni

unterhalb Poasso........... 'i.............. 3077
234. Mauria, Kapelle, Wasserscheide 

zwischen Tagh'amento »tnd Piave. .  4141

    
 



4S6 Furdinand llochsteltcr. yeber die Dachschiel'criager des

in.Ueber die naehsehieferlager des Ziegenrucdvberges b̂ d Rabensteia im Egerer Kreise in Bbhinen.
. Von Dr. Ferdinand H o c h s t e t t e r .

Milgethcilt in tier Sitxung- tier k. k. gcologischcn llcichsansfaU am 11. November 1856.

Irn Heibste 185S auf ein^r Uebersichtsreise in dem von Herrn v. L id  1 als 
Mitglied der I. Section dei* k. k. geologischen Reichsanstalt wahrend des Sommers 
185S geognostisch aufgenommenen Terrain hatte ich zum ersten Male Gelegenheit, 
die Dacbschieferbriiclie bei Rabenstein zu besuchen: Mein- Tagebucb von damals 
entllalt die Stelle: „Bei Rabenstein am Ziegenruckberge Dachjchieferbriiche, welche 
bei der guten Qualitat des Sebiefers und der wahrscheinlich sebr bedeutenden 
Machtigkeit der Schieferlager in grossartigerem Maassstabe betrieben werden 
konnten." Diess war der Eindruck eines ersten fliichtigen Besuches. Da ward 
mir im Fruhjahre 18S6 durch Se. Excellenz den Herrn Leopold Grafen von 
Laz anzky ,  Statthalter von Mahren, im Namen seines Bruders des Herrn P ro  cop 
Grafen V. L a z a n z k y ,  des Besitzers der Herrsehaft Chiesch, zu welcher jene 
Scbieferbriiche gehbren, der ebrcnvolle Auftrag zu Theil,' die DachschieferlagCr 
des Ziegenruckberges einer genauen geognostisclien Untersuchung zu unterwerfen, 
und ein Gutaebten abzugeben fiber die Qualitat des DachschiefersV sowie fiber die 
Machtigkeit, Ausdebnung und Bauw'Qrdigkeit der Schieferlager, Gleichzeitig mit 
mir war Herr Baron v. Cal l o t ,  derzeit Sections-lngenieur der bohmischenWest- 
Bahn, ruhmliclist bekannt besonders als Schieferbruch- Ingenieur r ) , berufeu 
warden, urn den bereits im Kl e i n e n  begonnenen Schieferbruchbetrieb in Augen- 
schein zu nehmen, und im Falle der Bauwurdigkeit der Schieferlager die Hohe 

^der zum nachhaltigen und eintragUeben Bctriebe in g r o s s e r e m  Ma a s s s t a b e  
erforderliohen Geldkrafte auszumitteln und fur den Abbau die der geognostisclien 
Lage des Sebiefers, sowie der Oertlichkeit am zweekmassigsten entsprechenden 
Betriebspliine zu entwerfen. , ’ •

Als Resujtat dieser gemeinschafllichen g e o g n o s t i s c h e n  und t e c h n i -  
s c h e n  Untersuchungen liegt nun zu Handeri des Herrn P ro  cop  Grafen von' 
L a z a n z k y  eine umfassende Denkschrift vor, mit zahlreicben Pi’ofil-, Situations- 
und Bauplaiien, niit Kostenuberschlagen, Betriebsreglements u. s. w. Ajis dieser, 
zumal im technischen Theile von Herrn Baron vou Ca l l o t  bis in alle Details 
;iuisgearbeitetett Denkschrift geht, aber nicht mehr als Eindruck eines fluchtigen 
Besuches, sondern als e n d g i l t i g e s  R e s u l t a t  d e r  s o r g f a l t i g s t e n  Untel--

' )  Vrgl. Kali Baron v. Cal lot :  Ueber Dacliscbiefercrzeugimg mit besonderer flucksielit auf 
die Sftbieferbriicbe in k. k. Stidcsien und Miihrcn. J a h r b u c h  der k. k. geologischen Itciclis- 
anstult, I.'JahrgjCbg} Seite 436- * ,
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s u c h u n g e n u n d B e r e c h n u n g e n h e r . v o r ,  d a s s i n d e r o s t e r r e i c l i i s c k e n  
M o n a r c h i e  noch  ke i n  D a c h s c h i e f e r l a g e r  b e k a n i i t  i s t ,  w e l c h e s  
mi t  d e r  v o r z u g l i c h e n  Q u a l i t a t  d e s  M a t e r i a l s  e i ne  fiir Anl age  
v o n » S c h i e f e r b r u c h e n  in g r o s s a r t i ^ e m  M a a s s s t a b «  a l s T a g b a u e  se 
v o r t h e i l h a f t e  G e s t a l t u n g  d e r  O b e r f l a c h e  und dor  g e o g n o s t i s c h e n  
V e r h a l t n i s s e  v e r b a n d e ,  wi e  die  D a c h s c h i e f e r l a g e r  im Z i e g e n r u c k  
be i  Rabens . t ein.

Indem ich mir daher die Hauptresultate dieser Untersuchungen mitzntheilen 
erlaube, mochte ich einerseits einen weiteren Beitrag zur Kenntniss des wiihrend 
des Sommers 18S5 von der I. Section der k. k. geologischen Reichsanstalt in 
Bohmen aufgenommenen Terrains liefern, andererseits aber Gesellschaften und 
Induskielle auf die Moglicbkeit eines in national-iikonomischer Hinsicht hochst 
verdienstvollen und industriell gewissgewinnbringendenUnlernebmens aufmerksam 
machen. ,

1. Cfeognostische Tcrhiiltnisse der Gcgend.

Die S c h i e f e r b r u c h - D i s t r i c t e  bei Manetin und Rabenstein geboren 
einem weit ausgedehnten Gebiete von U r t h o n s c h i e f e r  an, welcher als oberstes 
Glied der krj'stallinischen Schiefer (Gneiss, Hornblendeschiefer und Glimmer 
schiefer an) der siidostlichen Abdachung des Karlsbader Granitgebirges eine 
von Siidsiidwest nach Nordnordost streiehende, 3 Meilen breite Zone bildet 
und ;weiter sudostlich von den Grauwackenschiefern des silurischen Systems 
iiberlagert wird.

Grosse Theile dieser Thonschieferzone sind von jiingern Formationen bedeckt, 
von Steinkohlenformation und R'othliegendem bei Net^chetin, Manetin, ModschidI, 
Schelles u. s. vv., andere Theile sind von.Granit (nordostlich von Rabenstein hoi 
Neuhof, Tyss u. s. w.) und von Basalt (Chlumberg, Wladarzberg u. s. w.) durch- 
brochen.

Bei Chiesch aber und von da siidlieh iiber Rabenstein bis in die Gegend von 
Plass zu beiden Seiten des Stfela-Baches tritt der Thonschiefer in einem eine 
Meile breiten Zuge unmittelbar an die Oberflache und ist in dem tiefen, fclsigen 
Tlialeinriss der Stfela gut aufgeschlossen.
. Rabenstein selbst licgt ziemlich in der Mifte der ganzen Thonschieferzone, 

cben so weit entfernt einerseits von der Granzlinie des Glimmerschiefers westltch 
beiLuditz, wie andererseits von der Granzedes Grauwackefischiefers beiKralowitz 
ostlich. Diese mittlere Region des Thonschiefers aber ist im Allgemeinen immer die 
giinstigste fiirdas Vorkommen von ebenfliichig geschichicten Schiefern mit so feint 
korniger homogener Grundmasse, dass sie sich zU Dachschiefern eignen, wahrend 
in der Nahe der Glimmerschiefergranze die Schiefer durch Aufnahme von Quarz- 
linsen und von Glimmerschuppen, uberhaupt durch eirie m ehr. krystallinische 
Beschalfenheit, so wie durch eine weniget regelmiissige unebene Schichtung, 
in der Niilie der Grauwackensfhiefer dagegen'durch groberes Korn, durch grosseren 
Quarzgchalt und sehr haufig auch dujch Aufnahme von leicht verwitterbarem

    
 



468 Forifinand Hoohstetter.iVcbcr die Dachschicfcrlagcr dcs

Schwefelkies alle jene Eigenschaften <wieder verlieren, welche dicsciben fiir 
Dachschiefer geeignet machen.

Die Verhaltnisse in der Gegend von Rabenstein entsprecben in dieser 
dieziehung ganz den Verhultnisscn des Lbssnitzer Schieferbruch-Districtes im 
sachsischen Erzgebirge. ,

2. Die verschicdcnen Yarictiiten von Thonschicfcr in der niihercn and weitcren
llmgegend von Rabenstein.

' I
Das Thonscbiefergebirge bei Rabenstein besteht nach seinem Gesteins- 

charakter selbst wieder aus verschiedenen Arten von Thonschiefer, die nicht alle 
gleich geeignet sind zur Dachschiefererzeugung, und die daher, wo es sich,darum 
handelt, nur Dachschiefer von guter Qualitat zu gewinnen, von einander unter- 
schieden werden miissen, um nur die Lager wirklich guten abbauwiirdigen Dach- 
schiefcrs und deren Miichtigkeit aushndig machen zu kbnncn.

Die Felsmassen zu beiden Seiten dcs Stfela-Baches bei Rabenstein bestehen 
zum grossten Theile:

a )  aus einem g e m e i n e n  T h o n s c h i e f e r  von lichtgrauer, auch gelblich- 
grauer, seltener blaugrauer Farbe und feinkbrniger krystallinischer matt gliinzender 
Grundmasse, die je nach dem kleineren Oder grbsseren Gehalt von fein einge- 

• sprengtem Quarz bald weicher, bald barter ist, und darnach leichter oder schwerer 
_ verwittert. Haufige, schmale Streifen von weissem derbem Quarz, auch dicke 
Wulste Oder linsenfbrmige Massen, seltener eigentliche Quarzgange bewirken 
eine unregelmassige mehr oder minder gewundene Schichtung. Dieser Thon
schiefer lasst sich daher picht diinn und ebenflitchig spalten, sondern bricht 
meistens in dicken unregelmassigen Banken.

Er ist zur Darstellung von Dachschiefer unbrauchbar und wird nur als 
B a u s t e i n  gebrochen; an der Gebirgsoberflache bleiben-bei der Abwitferung 
des Gesteines die weissen Quarze in zahlreichen Brocken, bisweilen afleh 
ansehnlichen Blbcken lose tibrig.

Heben diesem Hauptgestein treten noch andere Varietaten von Thonschie- 
fern auf.

b}  Das Gestein, welches die Steinbracharbeiter von Rabenstein „K i e s s t e i ii“ 
nennen. Es ist diess ein blaugrauer oder gelblichgrauer, sehr barter und fester 
quarziger Thonschiefer, dessen Grundmasse der Quarz irj ganz feinen Theilen 
beigemengt ist. ♦ j

Dieses Gestein ist cbenfalls als Dachschiefer ganz unbrauchbar^, bricht aber 
gewbhulich in sehr ebenflachigen F l a t t e n  von 1 bis 6 ZollDicke, welche als 
seiches rechtwinkelig behauenzu den mannigfaltigstenZweeken trelflich verwendet 
werden konnen. Da diese „Kiessteine“ stellenweise zwischen den Dachschiefen- 
lagern vorkommen, und bei deren Ausbeute mitgebrochen werden miissen, so ist 
Hire Zucichtung zu solchen Flatten immerbin noch von Nutzen, indein sie als 
Nebenprodiict bei. der Dachschicfererzeugqng verwertlret warden konnen,
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eine dritte VarietSt ist ein matt seidenglanzender feingefaltelter grunlich- 
bis gelblichgrauer Thons'chiefer, der hSuCg in tein deutlich glimmeriges Gesteiii 
ubergeht. Diese Schiefer sind zum Theil ziemliph' ebenflachig geschichtet und 
lassen sich in Flatten spalten, die als Dachschiefer benutzt werden konnen. Sie’ 
fiaben jedoch weder die fiir Dachschiefer gewohniich gewiinschte Farbe, noch die 
gehorige Dauerhaftigkeit, sondern blattern ab , venvittern leicht, und uberziehen 
sich daher auf den Dachern schnell mit Moos.

Solcbe D a c h s c h i e f e r v o j i g e r i n g e r Q u a l i t a t  sind die Schiefer, welcbe 
in den Bruchen bei Mane t i n  gewonnen werden. Bei Rabenstein seibst kommen sie 
niir ganz wntergeordnet vor. ‘

d )  Besser verwendbarals Dachschiefer ist die VarietSt, welche in den Schie- 
ferbriichen bei Br de  unweit Manetin gebrochen wird. Es ist diess ein blaugrauer 
sehr ebenflachig gescjfichteter Thonschiefer yon feinem aber iinmer noch deiit- 
lichem Korn, der teicht spaltbarist und von grosser Dauerhaftigkeit. In Folgeeiner 
sehr regelmassig nach zwei verschiedenen Richtungen verlaufenden Zerkliiftung 
ist dieser Thonschiefer hauiig in rhpmboedrische Stiicke zerspalteir.

Das rechte Gehsinge des Wiesenbaches bei Brdo besteht bei dem dort ange- 
legten Schieferbruche auf grosse Strecken Thai auf- und abwRrts ganz aus solchem 
kornigen aber leicht spaltbaren Thonschiefer und liefert in dem dortigen Bruche 
ein zur Dachbedeckung immerhin ganz taugliches Material.

Als eigentlicher D a c h s c h i e f e r  von g u t e r  Qu a l i t S t  kann aber nur 
der blaugraue Thonschiefer von feinstem Korn mit durchaus homogener Grund- 
masse, vollkommen ebentlachiger Schichtung und leichter Spaltbarbarkeit bezeichnet 
werden. Er findet sich in zahlreichen Lagern oder Schichten von verschiedener 
Starke und Erstreckung zwischen dem gemeinen Thonschiefer a )  eingeschaltet.

Die machtigsten Dachschieferlager treten zu beiden Seiten der Stfela bei 
Rabenstein-seibst auf, am rechten Ufer in den Felsmassen, auf welchen das 
Stadtchen steht, am linken Ufer ira ZiegeOruckberge. In der weiteren Umgebung 
von^abenstein sind, wiewohl manche Versuche darauf gemacht wurden, keine 
ergiebigen Lager bekannt.

Da an den Felsmassen des rechten Strela-Ufers, beziehungsweise in dem 
Schieferbruche hinter der Kirche und dem Schloss, wegeruder Gebaude der Stadt 
Rabensteiif eine grossere Ausbeute von Dachschiefer nicht moglich ist-, so bleibt 
d i f t r J I a u p t - Lo c a l i t a t  f u r  D a c h s c h i e f e r  i m me r  d e r  am l i n k e n  Ufer  
g ' e l e g e n e  ^znir H e r r s c h a f t  C h i e s c h  g e h o r i g e  Z i e g e n r u c k b e r g ,  an 
dessen Gehangen auch bis jetzt der Hauptbruch auf Dachschiefer betrieben wurde.

3. Die Dachschieferlager im Zicgenruckberge bei Dahenstein. j .

Das beigegebene Profil (S eite470) des Ziegenruckberges mSgedie naheren 
.Verhaltnisse der einzelnen Gesteinsschichten dieses Berges nach ihrer Lage und 
Machtigkeit veranschaulichen, so weit sick diese Verhaltnisse d«rch eine genaue 
Begehnng des Berges nach den verschiedensten Richtungen, durch Beohachtungen 
an den zu Tage ausg'ehenden Felsmassen und Schichtenlagen, so wie durch die

K. k. g;(*olu{ri«rh<* n«>iciisRnstaU. T. Ji»Jirgniig 185G. 11],
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Aiifschiflsse in den berwts eqoffneten Steinbriiclien 
und den bei der Untersuchung zu diesem Zweeke 
eigens neu angelegten Schiirfen Nr. 1, 2, 3 fest- 
stellen Hessen. Das PnofH stellt die Gesteins- 
Sehiebten des Berges dar, wie sich dieselben zeigen 
miissen, wenn man sich. den Berg in der Richtung 
von Nordwest nach Siidost nach Stunde 8 bis 9 des 
•Compasses vom Strela-Bache bei dem kleinen 
Scbieferbruch am linken Ufer unterhalb der Ziegel- 
hiitte liber die Waldstrecke Adlersbrand sudostlich 
bis znm Wege. der von Rabenstein nach Neuhof 
frdirt, bis auf das Niveau des Stfela-Baches senk- 
recht durchsehnitten denkt. Als spaltbarer Thon- 
schiefer ist auf dem Profil ein Scliiefer bezeichnet, 
welcher Dachsebiefersorten von geringerer Quali- 
tiit, zum Theile auch gute Dachschiefer liefern 
kann, aber theils wegen geringer Qualitat/theils 
wegen geringer Machtigkeit nicht abbauwiirdig 
erscheint. Die scharfen Granzeu, wie sie das Profil 
gibt, bestehen naturli.cb in der Wirklichkeit nicht 
in demselben Maasse zwischen den einzelnen 
Gesteinsschichten, ■ dieselben gehen vielmehr all- 
malig in einander Qber.

a ^ L a g e n i n g s v e r h a l t n i s s e i m Z i e g e n -  
r u c k b e r g e .  Sammtiiche Gesteinsscliicbten des 
Ziegenruckberges streicben von Siiden iiach Norden 
nach Stunde t bis 2 des Compasses und verflachen 
mit 80 bis 85 Grad gegen Os't. Diese Riebtungen 
sind durebaus constant.

Einzelne Abweichungen sind nur local und 
ganz oberflacblicb, bedingt durch Abbrechen und 
Cmbiegen devSehiebtenkopfe an den Bergabbangen 
berab, wie man diess am deutlicbsten iin Ortc 
Rabenstein selbst an der linken Seite des Weges 
vom Platze zura Thore sieht. Daraus. erklarf sich
t. B. der geringere Fallwinkel der Sebiehten bis 
zu 45 Grad am westlicheu Bergabbange in Holz- 
berg, so wie die senkreebte, oft sugar libergekippte 
Schichtensteilung inif westlichem Verflachen am 
ostKcben Gehaitg© linlts am Wege nach Neubof, 
so dass die Sebiehten an dev aussersten Berg- 
.oberllache eine facberformige Stellung zeigen. fm 
das tSsst sicb mit voller Sicherheit annebmen —

Inneren des Berges jedoeb — 
■ habem die^Scbiehtei) jconsjant
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• lobiges Streichen iind Pallen. Diesen Riditungen folgen daher auch allenthallien 
am Berge die Dachsdiieferlager. Ihre steile Stellung (die Schiditeii weichen iuir>- 
um Ve ihi'er Hdhe von dcr Saigerlinie ab) und ihre Streichiingsrichtung. die das 
StSela-Thal qirer unter einem Winkei von 80 bis 60 Grad sehneidet, ziigleich mit 
den Terrainverhallnisscn liberhaupt ist fiir die Aiilage von Scbieferbriichen sehr. 
gunstig, indem sicli dieselben von der Hohe desBerges in regelmassigenTerrassen' 
Oder „Strossen“ am Abhange liinab gegen das Baclithal heraus eroffnen lassen, 
bei der steiten fast senkrecbten Stellung der Schichten aber ein gleicbzeitiger 
Abbau der Hangend- wie der Liegendsehieliten moglich is t‘), und das Wasser 
von §elbst auf den wenig geneigt angelegteii Strossen gcgeri den Bergabhang zu 
ablaufen kann.

‘ D ie  e i n z e l i i e u  D a c h s c h i e f e r l a g e r  .naeh i h r e r  Mi i ch t i gke i t  
und L a n g e n e r s t r e . c k u n g .  Neben zahlreichen nicht abbauwurdigen Lagern 
von spaltbaren Thonschiefern voti geringerer Qualitiit oder zit geringer Maclitigkeit 
sind es hauptsaerdich zwe i  m a c h t i g e  abbau vvi i rdige Liager von g u t e m  
D a c h s c b i e f e i ^  welche sich am Ziegenruek iiachweisen lassen.

1. D as o s t l i c h e  L a g e r  ode r  das  H a u p t l a g e r .  Der herrschaftliche 
Hauptscbieferbrucb birat auf diesem Lager und bat dasselbe bis jetzt in einer Mach- 
tigkfeit von 7 Klafter und einer Ilohe vom Niveau der Slfela am Beigabhange hinauf 
von 23 Klaftern dem Streichen nach aufgesclilossen. Das Lager hat aber jeden- 
falls'eine grbssere Maclitigkeit. Ein von dor Sohle des Bruclies 4 Klafter weit 
in gerader Lillie in die Liegend-Wand getriebeiiener Versuchsslollen geht noch 
durchaus durch Dachschiefer. Eben so liisst sich an zahlreichen, am Bergabhange 
an die Oberflache tretenden Felspartien beobaehten, dass im Liegeiiden des 
Bruches, d. h. westlich, noch machtige Schichten gut spaltbaren Dachschiefers 
auftreten, wie denn auch ein kleiner Versucli, iO Klafter naeh dieser Bichtuiig 
vom Hauptbruche entfernt, guten Diiehscliiet'er aufge.sehlo.ssen hat.

Ich glaube demnacli d ie  M a c l i t i g k e i t  d i e s e s  H a u p t l a g e r s  a u f  
u n ^ e f a h r  20 Kl a f t e r  schatzen zu diirfeu. Die Hangendschichten des Haupt- 
bruches bestehen auf eine Erstreekung von mehreren Klaftern entschieden aiis 
unbrauchbiirem gemeineii Thdnschiefer. Dem Streichen nach lasst sich das Lager 
vom Stfela-Bache an mit voilkommenerSiclierheit an einzelnen an die Oberflache 
hervortretenden Schichtenkdpfen verfolgen bis auf die Hohe des Zregeimickberges. 
Zwei Schiirfe, jeder mit 4 Quadratklafter Oberflache, welche auf der Hohe in 
einer Entfernung von circa 15 Klafter von einander, der eine in den hangenden, 
der andere in den liegenden Schichten des Lagers angelegt wurden und schon 
2 bis S Fuss unter der Oberflache auf ansteheiide Felsen, welche einen gut spalt
baren Dachschiefer versprechen, kamen, uberzeugten uberdiess von der wirklichen 
Fortsetznng des Lagers bis zu dieser Steile und kdiineii zugleich als weitei’e

*) Zu Angers Yn Frankreich, wo inancher Bruch bis in die Tiefe von 150 Metres= 7 9 Wiener 
Klafter niedergetrieben ist, und auch in der Liegend- und Hangendwand zugleich gebaut
wird, fallen die Schichten mit 75 bis 80 Grad ein.

61*
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Bestatigung obigev Annahme von 20 Klafter Machtigkeit fiir das Lager dienen. Bei 
der Regfilmassigkeit der Lagerung der Scliichten im ganzen Ziegenruckbei'ge 
iSsst sich aber mit voller Sicherheit annehmen, dass das Lager sich auck von 
bier noch Wciter nordKch mit gleicher Machtigkeit und gleicber Beschaffenlieit 
fortsetzt durch die Waldstrecken bis zum Richtersgrimd.

2. Das w e s t l i c h e  L a g e r  o d e r  das  H o l z b e r g l a g e r .  Ein zweites 
machtiges Dachschieferlagcr streicht ungefiihr 60 Klafter westlich vom Haupt- 
iager. Die Scliichten dieses Lagers waren bis jetzt auf der dem Stadtchen 
Rabenstein zu gelegenen iSeite des Berges nicht entblosst, sondern nur riick- 
warts am Holzberge in einem kfeinen Schieferbruche und zwar nur gauz ober- 
flSchlich in einer Machtigkeit von 2 bis 3 Elaftern. Da der Bruch hier an„ dem 

• steil abfallenden Bergabhange, welcher mit dem Streichen der Scliichten nahezu 
parallel geht, eine sehr ungiinstige Lage hat, und bei tieferem Ausbau der Schicliten 
unterirdisch gefiihrt werden miisste, so wurde das Lager in seinem weiteren siid- 
lichen Streichen durch die Waldstrecke Adlersbrand bis zur Stfela herab verfoigt.

Auf dieser ganzen Strecke zeigen sich dieselben ebenflachig geschichteten 
spaltbaren Dachschiefer wie im Holzberg in zahlreichen an die Oberflache her- 
vortretenden Schichtenkopfen, so wie in den Einschnitten der Wege. Auf dec 
Hohe des Bergabhanges wurde das Lager durch den Schurf Nr. 2 blossgelegt, der 
schon i  Fuss unter der Oberflache auf guten spaltbaren Dachschiefer kam.

Auch dieses Lager hat in jedem Falle eine weit grbssere Machtigkeit als 
bis jetzt im Holzbergbruche aufgeschlossen wurde. Ich schatze die Machtigkeit 
nach den Beobachtungen, welche sich an der Oberflache machen liessen, zu 
18 Klafter. ^

Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese beiden schonen und machtigen 
Dachschieferlagcr, wie im Suden uber die Stadt Rabenstein, wo sie an mehre- 
ren Stellen aufgeschlossen sind, so auch nordlich iiber den Richtersgrund durch das 
Jabloner Thai, uber die BrettsSge bis Walkowa und Kratzin fortsetzen. Jedoch 
diirften nirgends in der Gegend der nbrdlichen so wie der siidlichen Fortsetzung 
der Lager so giiustige Terrainverhaltnisse zum Abbau derselben gefunden werden, 
wie im Ziegenruck.

c j  Q u a l i t a t  d e s  D a c h s c h i e f e r s .  Die Qualitat des Dachschiefers vom 
Ziegenruckberge kann durchaus nur als v o r z i i g l i c h  gu t  bezeichnet werden. 
Die Schiefer besitzen eine grosse Festigkeit, ein gleichformig dichtes und feines 
Korn, eine dunkelgraublaue gleichfbrmige Farbe<), glatte Oberflache und sind 
in ihrer Masse ganz frei .von jeder Beimischung von Schwefelkies oder Kalk. 
Nach angestellten Yersuchen saugen dieselben in 24 Stunden noch lange nicht 
*/ioo ihres absoluten Gewichtes an Wasser ein. Eine Probe gab. 0-36 Procent 
Gewichtszunahme, eine zweite 0*42 Procent. In anhaltender Gluhhitze blattert 
sich der Schiefer ,pur ab , springt aber nicht. Die Rabensteiper Dachschiefer

ft

‘X KauntmerkKch lichier als die bekannten Dachschiefer von DQrste.nhof in  Schlesiem m
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lassen sich gut i,Iochen“. Eine entscheidende Probe fur ihre Dauerhaftigkeit gibt 
das Dachr der Kircbe zu Joachimsthal; das, mit solcliem Schiefer gedeckt, scbon 
seit 30 Jahren obne Reperaturen ausbiilt.

Die den beschriebenen Lagern aus den bisher betriebenen Bruchen entnom- 
menen Proben lassen sich daher, was Schonheit der Farbe, Spaltbarkeit in 
moglichst diinne Flatten und Dauerbaftigkeit anbelangt, unbedingt den schbbsten 
Dachschiefern der osterreichischen Monarchic, den schlesischen und mahrischen, 
an.die Seite stellen. In Bohmen sind bessere Dachschiefersorten nirgends bekannt. 

»̂ Auch aUsIahdischen Schiefern gegenuber balten die Scbiefer des Ziegenruck den 
Vergleich aus. Sie ubertreffen an Dauerbaftigkeit bei weitem die weichen 
Schiefer des Thuringer Waldes von Lehesten im Herzogthume Meiningen, sowie 
die sdchsischen Schiefer von Liissnitz und Affaltern, und kbnnen in dieser 
Beziehung auch mit den englischen und franzbsischen Schiefern vollkommen 
concurriren.. Dass die bisherigen Proben nicht auch die aussere Schonheit und 
diinne Spaltbarkeit dieser letzteren Sorten erreichen, liegt zum Theil weniger 
in der naturlichen Qualitat des Schiefers, als in dessen unvollkommener 
Gewinnung und Bearbeitung. Die Erfahrung lehrt, dass der Dacbschiefer in 
gross'erer Tiefe, wo er die voile Bergfeucbtigkeit besitzt, auch leichter spaltbar 
ist; und dann gehoren zur Erzeugung moglichst diinner Flatten auch die 
geeigneten Spaltwerkzeuge. Bisher aber wurde der Schiefer bei Rabenstein nur 
ganz an der Oberflache gebrochen, und die Spaltwerkzeuge, wie sie in Anwendung 
sind’, erscheinen als durchaus unvollkommen,

• Herr Baron v. Ca l l o t  hat desshalb bereits neue Spaltwerkzeuge nach fran- 
zosisehen Mustern anfertigen lassen und damit aus den bis jetzt nur oberflachlich 
gewonnenen Schieferfelsen bereits Dacbschiefer von ‘/lO Zoll Oder i  */* Linie Dicke 

• mit beiderseits vollkommen gleichen und ebenen Flachen herausgespalten. Werden 
dazu bei grosserem Steinbruchbetriebe seiner Zeit die Schiefer auch aus grosserer 
Tiefe gebrochen, so steht zu erwarten, dass die Rabensteiner Schiefer selbst mit 
den englischen und franzosischen in jeder Beziehung concurrenzfMiig werden.

d )  D as D a c h s c h i e f e r v e r m o g e n  auf  dem H a u p t l a g e r  und Holz-  
b e r g l a g e r .  Aus der Langenerstreekung des Hauptlagers vom linken Strela-Ufer 
bis an'den liialw eg im Richtersgrund mit 490 Wiener Klafter, aus der Machtigkeit 
dieses Lagers von 20 Klafter ergibt sich mit Rucksicht auf das Hohenprofil des 
Ziegenruckberges ‘)  nach jetier Richtting, und mit Abzug von 2'5 Klafter fur die 
Dicke der Erdschichte und des an der Oberflache unbrauchbaren Felsens nach 
den Berechnungen des Herrn Baron v. Ca l l o t  de r  k o r p e r l i c h e  I n h a l t  d e r  
G e s t e i n s m a s s e  des  H a u p t l a g e r s  i i b e r d e m  W a s s e r s p i e g e l  d e r  
S tfe l'a  =  410,317 Kubikklafter.

Ebenso ergibt sich der korperliche Inhalt des H o l z b e r g l a g e r s  in seiner 
Erstreckung von der herrschaftlichen Griinze im Adlersbrand bis zur Stfela mit 
223 Klafter =  153,443 Kubikklafter. »

Der hdcliste Punct liegt 62* 326 Klafter iiber dem Wasserspiegel der Stfela.
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In jeder Tiefe -von 20 Klafter unter dem Wasserspiegel dei* Slrela ent- 
halt aber das Hauptlager^ 196,000 Kubikkianer Gestein, das HoIzBerglager
81,000 Kubikklafter Gestein.

Bei der Berechnung des Dachschiefervermogens naeh dem Fliicheninhalte 
der zu gewinnenden Schiefer darf jedoch nicht die ganze in jenen Lagern ^nthal- 
tene Gesteinsmasse in Rechnung gebracht werden, vielmehr treten verschiedenfe 
Nebenumstande ein, welche die E r g i e B i g k e i t  des Lagers vermindern.

Solche Nebenumstande sind folgende: , >
1. Es ist nie die ganze Gesteinmasse des Lagers gleicli guter Schiefer, 

vieimehr treten Shniich wie bei Kohlenfibtzen unbrauchbare Zwischenmittel auf. 
Diese Zwischenmittel bestehen auf dem Hauptlager bauptsachlich aus den soge- 
nannten „ K i e s s t e i h e n “.

2. U e b e r s e t z e n d e  G a n g e  und G a n g k l u f t e ,  die gewohniieh mit zer- 
setztem Thonschiefer und Letten ausgefullt sind, und in deren Nachbarschaft der 
Schiefer ebenfalls zersetzt, zerblattertundzerkliiftet ist, und daher nicht brauchbar.

3. Q u a r z k n o t e n ,  welche eine solche Biegung und Kriimmung der umge- 
benden Schieferlager veranlassen, dass sich ebene Tafein nicht gewinnen lassen;

4. Die sogenannten „ S c h n i t t e “, das sind ganz dunne, auf dem Hauptlager 
gewohniieh mit krystallinischem Kalkspathe erfullte Kliifte, welche die Schiefer-  ̂
schichten nach verschiedenen Richtungen quer durchscheiden und beim Brechen und 
Spalten des Schiefers eine Zerkliiftung desselben in kleine rhomboedrische Stiicke und 
Tafein veranlassen. Diese Kalkspathschnitte kommen bei denweichsten und spalt- 
barsten Schiefern gerade am hiiufigsten vor, und Flatten, welche von solchen nahe 
nebcn einander liegenden, oft kaum sichtbaren Kluften durchzogen sind, eignen 
sich daher nicht zur Erzeugung von grosseren Chablonen-Tafeln, sondern geben ' 
in der Regel nur kleine Schuppen; jedoch ist zu erwarten, dass diese Kalkspath- * 
klafte und diese rhomboedrische Zerkliiftung, die sowohl auf dem Hauptlager, 
wie namentlich auf dem Holzberglager in den nur ganz oberflachlich entblossten 
Schichten die Ergiebigkeit bedeutend beeintrachtigen, in grosserer Tiefe sich mehr 
und mehr verlieren.

Jetzt schon stehen in dem innersten, von der Oherflache am weitesten ent- 
fernten Theil des Hauptbruches ganze Flatten ah von 1 bis 4 QuadratkIafteF' 
Flache, aus denen sich Chablonen-Schiefer in alien Grossen und Formen von 7 bis* 
IS  Oder 18 Zoll im Quadrat erzeugen lasseni.

5. Endlich geht bei der Stieinbrucharbeit selbst immer ein gewisser Theil
durch Zertrummerung und Zerstuckelung verloren. Jedoch wird dieser Verlust 
dureh tlie vortrelTliche Bruchmethode des „Unterspitzens“ und der Anlage der 
Bohrlocher von oben hinein genau z>yischen die Schieferschichten auf ern 
Minimum reducirt. ♦

Wie viel guter Dachschiefer dem Flacheninhalte nach sich nun mit Rucksicht" 
auf alle diese die Ergiebigkeit der Lager vermindernde Nebenumstande aus 1 Kubik
klafter Gestein gewinnen lasst, ferner wie sich das Procentverhiiitniss der 
verschiedenem ,Sqrten und Formen von Dachschiefer gestalteK -darirber kanw mit
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Sicherheit erst die Erfahrung belehi'en, nachdera der Bruch schon langere* Zeit 
iu geregelteni Betriebe steht und iiber diesen genaue Aufschreibungen und Reeh- 
nuiigen gefiihrt warden.

Aus den Briichen bei Rabenstein stehen dariiber keine Resultate und Angaben 
zu Gebote. Jedenfalls aber scheint die Ergiebigkeit eine sehr geringe gewesen zu 
sein, jedoch nicht in Folge der schleehten Qualitat des Scbieferfelsens, sonderii/ 
lediglich in Folge einer Verwustung und Zersplitterung des Schiefermaterials durch 
Starke Querschasse in die jeweilige Soble des Bruches, in Folge sehlechter Spalt- 
werkzeuge und besonders in Folge des Umstandes, dass die Erzeugung der 
Schiefer nach dem Ge wi c h t e ,  anstatt nach der.Flaehe accordirt wurde.

Wir nehmen zur Berechnung des Dachschiefervermogens ein Minimum an. 
wie es sieh aus den Erfahrungen in den schlesischen Schieferbruclien bei Durstenhof 
und in den sachsischen bei Lossnitz ergab, deren Verhaltnisse mit denen in 
Babpnstein am meisten ubereinstimmen. Wie nehmen an, dass unter den ungiin- 
stigsten Verhaltnissen nur 10 Procent oder i/io der ganzen Gesteinsmasse als 
wirklicher Daehschiefer in den gebrauchlichen Formen sieh gewinnen lasse, wah- 
reijd ®/4* als Schutt- und Bausteine abfallen, und hoffen, dass bei zwockmassigem 
Betriebe die Ergiebigkeit sieh auf */$, V? vielleieht bis ‘/j  steigern konne 2).
. Nach den langjahrigen Erfahrungen des Herrn Baron v. Cal lo t  gibt ‘/lo 
Kubikklafter vollkommen nutzbaren Dachschiefers:

23'907 Quadratklafter Quadrat- und Rautensteine,
0 ’202 Hunderte franzbsische Schuppen,

14’663 Schock kleine Schuppen,
0'610 Quadratklafter Pflaster- und Platfensteine.

Setzt man 2<Schock Schuppen gleich deminhalte und Werfhe einer Quadrat
klafter, so ergibt sieh ein Ertrag von 32;0o8 Quadratklafter Schiefer versebiedener 
Sorten per Kubikklafter, oder in runder Summe: als Minimum aus einer Kubik- 
kiafter Gestein lassen sieh gewinnen 30 Q u a d r a t k l a f t e r  D a e h s c h i e f e r .

Darnacli^ ergibt sieh die QuantifSt des aus der Summe des korperlichen 
Inhaltes obiger Lager fiber dem Niveau des Stfela-Baches aus S63 762 Kubik
klafter Schieferfelsen gewiimbaren Dachschiefers =  16.912,860 Quadratklafter, 
^in Reichtlium, der bei einer jahrliehen Erzeugung von 100,000 Quadratklafter, 
welche einen-Betricb der Brfiche in g r o s s e m  M a a s s s t a b e  voraussetzt, in 
ejnem Zeifraume von 169 Jabren erst erschopft ware.

Abbau.  Als die zweekmassigste und am wenigsten kostspielige Abbau- 
mefbodte,dieser reichen Dachschieferlager scliliigt Herr Baron v., C a l l o t  den 
Abbau zu Tage in „ S t r o s s e n “ vor, wie er in Frankreich und England, wenn 
es anders nach den geognostisehen Verhaltnissen nmglich ist, als die vortheil-

'11 Vrgl. Mul l er:  „Uebe'r die Dacliscliieferbruche in der Gegend von Ld$$nitz“. Im Frey- 
4>erger J:d>rbucbe fur den Berg- und Huttenmann 18ii4, Scitc und 22t. 

f )  Tn den englisclien Schicferbriichen bei B.angnr in Nord'-Wales betragt die durclischnitt- 
iiclie^Ergiebigkeit SO Proeent. , .
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u hafteste Methode irii Gange is ti) , denn gerade fiir diese Abbaumethode sind die 
geognostischen Lagerungsverhaltnisse im Ziegenruckberge, wie wir schon oben 
auseinander gesetzt haben (vgl. S. 469), g a n z  b e s o n d e r s  gflrjstig.

Der einzige Vorzug, welchen der unterirdische Abbau ror dem Tagbaue 
behauptet, dass dcrBetrieb durch dieWitterungsverhaltnisse weniger gestort wird, 
verschwindet vor den Nachtheilen der grosseren Anlagekosten und der langeren 
Zeit, welche erforderlich ist das Anlage- und Betriebscapital zur Rentirung zh 
bringen. Der Abbau zu Tage bringt iiberdiess den grossen Vortbeil mit sich, die’ 
Menge der Erzeugung, nach Maassgabe des Absatzes und Bedarfes in jedem 
Augenblicke bis zu jedem Quantum potenciren zu kbnnenj sowie auch die 
verschiedenen Scbiefersorten, die sich auf den Scbieferlagern immerhin ergeben 
'iverden, zur Disposition zu haben, indem man, sobald der Bruch eine gewisse 
Tiefe und Breite erreicht hat, avtf den verschiedenen „Strossen“ oder Etagen des 
Bruches sammtiiche Schieferschichten entblosst hat.

Solche „Strossen“ werden 9 Fuss hoch, im Licgenden i  Klafter breit, im 
Hangenden aber l  */j Klafter breit angelegt mit einem Gefalle Von /As Oder 11/2 
Zoll auf die Gurrentklafter, and terrasseufdrmig mit entsprechender Erweiterung 
des Bruches von oben mach unten immer tiefer gefUhrt. Ein solcher Schiefer- 
bruch hat daher ein Profil, wje es Fig. 2 zeigt. Es ist jedoch hier der Ort nicht.

in die weiteren Details iiber den zweckmassigsten Betrieb des Abbaues und die 
Erzeugung der einzelnen Dachschiefersorten einzugehen. Eben so wenig kQnnen 
Berechmmgen fiber den reellen Werth der Dachschieferlager, Kostenuberschlage 
und Ertragsberechnungen hier Platz linden. Alles diess findet sich in der oben 
angeffihrten Denkschrift von, Herrn Baron von C a l l o t  theils nach seinen 
eigenen langjahrigen Erfahrungen, theils nach den sichersten Daten fiber deh 
Betrieb frenrdlandischer Schieferbruche mit einer seltenen Umsicht find 
Genauigkeit so ausfiihrlich entwickeJt und nach alien Richtungen hin durch 
Plane, Tabellen, Reglements u. s. w. beleuchtet, dass jene Denkschrift in 
der That als ein Handbuch fiber Anlage und Betrieb von DachschieferbriicheA 
ttberhaupt gelten kann und eine Verolfentlichung derselben in ihrem ganzen 
Umfenge von grossem Interesse ware. Ich muss mich hier beschriinken, iii 
einigen Schlussbemerkungen nur noeh einige Hauptresiiltate hervorzuhehen. ^

Vrgl. C ajnbes; „llan(lbncli der Boi'gbaukHj|)st“, 
** wandle Ceognosie^j'Seifc 22t — 228. ‘ •

Scitc 160— 182.'Buret :  „Angei
'  I ,  t  * f I
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Schlussbemcrkangen.

477

Aus den dargestellten Verhaltnissen ergibt sich das Resultat, dass im Ziegen- 
ruckberge bei Rabenstein zwei macbtig«, weit fortstreichende abbauwurdige Lager 
von Dachschiefer mit sehr guter Qualitiit auftreten, deren Inhalt an gewinnbarera 
Dachscbiefer selbst eine grossartige Gewinming auf mehr als tOO Jahre deckt. 
Die geognostischen Lagerungsverhaltnisse, sowie die Terrainverhaltnisse fiber- 
haupt sind fiir eine Anlage von Schieferbriicben in grossem Maasstabe so gunstig 

^  als es sich nur wiinscben lasst, d. h. a l i e  d u r c h  di e  N a t p r  g e g e b e n e n  
V e r h a l t n i s s e  be i  R a b e n s t e i n  s i n d  v i b e r h a u p t  d e r  Ar t ,  d a s s  s i e  
z u r  An l ag e  von g r o s s e n  D a c h s c h i e f e r b r u c h e n  n u r  e r m u t h i g e n  
konnen .

Wenn der bisherige, seit einigen Jahren begtehende Betrieb zweier unbe- 
deutender mit ganz geringen Capitalien dotirter Briiche auf diesen Lagern zu 
keinenj imch mir ertraglichen Resultate gefiibrt bat, so tragt daran einzig und 
allein die Art und Weise dieses Betriebes die Schuld. Unricbtig gewahlte 
Angriffspuncte, Raubbau statt regelmas.sigen Abbaues, mit zweckwidrigen Bruch- 
methoden, unvollkommenen Spaltwerkzeugen und in Folge dessen mit einer uber- 
miissigen Verscbleuderung des Materials, „Centnerwirthschaft“ anstatt einer 
Erzeugung von Klaftersteinen (Cbablonensehieferri), ungeiibte Arbeiter u. s. w. 
— alles das sind Umstiinde, welche den Ruin jedes Schieferbruchunternehmens 
nacb sich zielien miissen, und welcbe in den bisberigen Scbieferbriicben im Ziegen- 
ruckberge sowohl, wie in der weiteren Umgegend von Rabenstein in den mannig- 
faltigsten Variationen angetroffen werdeui Das sind Uebelstande, ganz so wie sie 
Mil H er (a. a. 0 . S. 224) aucb von den sacbsischen Scbieferbriicben bei Liissnitz 
schildert. Und wenn die meistcn in Oesterreich (Ungarn, Krain, Tirol, Miibren, 
Scblesien und Bohmen) bisber angefangenen Scbieferbruchunternebmungen zu 
keinem glanzenden Resultate gefiibrt haben, so ist diess weder dem Mangel an . 
Reicbbaltigkeit der osterreieliiscben Scbieferlager, nocli der minderen Qualitat 
dieser Scbiefer, oder gar der Ertragslosigkeit dieser Industrie iiberliaupt zuzu- 
scbreiben, sondern gewiss mehr oder wcniger solehen Uebelstanden und iiber- 
baupt dem Mangel an Intelligenz und Capitalien, welche solehen Unternehmungen 
bisber ziigewendet wurden.
‘ ' Audi in Frankreich haben dieselbei) Verhaltnisse stattgefunden und bestehen 

zum Theil noeb. Man keiint kein Beispiel, dass die kleinen Sebieferbruebeigen- 
thiimer in Anjou, in der Bretagne, Normandie oder Champagne, wo dergleichen 
Briiche betrieben werden, glanzende Gesebafte gemacht batten, obgleicb sie auf 
deusclben Scbieferlagern bauen, aus welcben die grossen Schieferbriiche ihren 
iiberreichen Ertrag ziehen. W ie glanzend sind dagegen die Resultate soldier 
grosser Unternehmungen! Bei Angers (Dep. Maine et Loire) trilTt man Schiefer- 
briiche durch Actiengesellschaften betrieben mit, Anlagecapitalien von 3 bis
600,000 Fres. Einige dieser Schieferbriiche haben ibre Capitalien in 8 bis 
lOJabrenamortisirt, und bringen gegenwartig einen reineuGewinn von 40,000 bis

K. k. geojogische Relchsanstalt. 7. Jahrgang Iir. 02
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60.000 Frcs. und mehr. J)er einzige Schieferbrueh Grands carreaux, vielleiclit 
der merkwQrdigste in der Welt, weil er in einer Tiefe von 102 Metres in grossen 
Weitungen von 48 Metres Breite und 60— 80 Metres Lange, mit Gas beleuchtet, 
betrieben wird, erzeugt jetzt jahrlich 30 Millionen Dachschiefer itn Werfhe von 
3—400,000 Frcs. (vgl. Mu l l e r  a. a. 0. S. 221).

Als einer der glanzendsten Erfolge des industriellen Unternebinungsgeistes 
erscbeint der beriibmte e n g l i s c h e  Schieferbrueh vonLlandegai in Nord-Wales,
6 engl. Meilen von Bangor, Der Bruch wurde gegen das Ende der 20er Jahre dieses 
Jahrbunderts von Lord P e n r h y n  mit einem Anlagscapitale von 170,000 St. L.  ̂
begonnen, und gleicht jetzt einem Krater, dessen mittlerer Durchmesser auf 
etwa 6—7000 Fuss zu sebatzen ist mit einer senkrechten Hohe von 440 Fuss. 
Im Jabre 1847 waren in diesem Bruche durcbschnittlicb 2630 Arbeiter und 200 
Pferde beschaftigt, und dem ^rben des Lords, Herrn Pennant ,  bringt er schoii 
selt lange eine jiihrliche Bente von 30,000 L. (vgl. Mii l ler  a. a. 0. S. 223),

Aber wir wollen nicht an die Grossartigkeit soldier Unternebmungen Oenken, 
nehmen wir uns nur Beispiele aus grbsserer Nahe, von ahnlicheren Verhaltnissen.

Baron v. Cal lo t fuhrt in der bezeichneten Denkschrift an, dass die Landes- 
regierung von Meiningen, ihren Vortheil beachtend, dem Schieferbruche Lebesten 
liber 60,000 fl. zuwendete und durch einen geregelten rationellen Betrieb bereits 
im zweiten Betriebsjahre einen Reingewihn von 12,000 fl., d. i. 20%  erzielte. 
In Sachsen aber, wo nach dem Berichte des Herrn Bergamtsassessors Mii l ler  
bisber ganz ahnliche Uebelstiinde, wie bei Rabenstein, einer Entwickelung der 
Schieferbruchindustrie im Wege standen, bildet sicli gegenwartig in Folge jenes 
auf Grundlage genauer geognostischen Untersuchungen basirlen Berichtes zu 
Freiberg eine Actiengesellscbaft mit einem Capitale von 400,000 Tbalern zur 
Ansbeutung der Scbieferbriiche bei Lbssnitz. Im Programme dieser Gesellscbaft* 
wird eine Dividende von 33%  %  praliminirt.

Das sind Beispiele, die uns dienen kbnnen, um so mebr, als die natiirlichen 
Verhaltnisse bei Rabenstein in mancher Bezielning entsebieden gilnstiger sind als 
in den genannten Schieferbruebdistricten *).

Herr Baron v. Cal lo t  bereebnet, dass bei einer jahrlichen Erzeiigung von
50.000 Quadratkiafter Dacbschiefer aus 1670 Kubikkiafter Gestein mittclst 155 
Arbeitern und einem, Instructions-, Anlage- und Betriebscapitale zusammen von
60.000 fl. C. M. mit Riicksicht auf Amortisation des InsO’uctions- und Anlag^- 
capitales«ine jahrliche Dividende auf das Betidebscapital von 31*/o in den ersten 
tiahren, steigend bis auf 60%  in den spateren .lahren mbglicb sei. Diese Ver
haltnisse wiirden aber in steigender Progression noch gunstiger sein, je  grossi- 
artiger der Betrieb in AngrilT genommen wird, je holier man die jahrliche Erzen- 
gung potenzirt, und je grossere Geidkrafte dabei in Anwendung gebracht werden.

Die Scliieferschiehten bei Lbssnitz z. B.*fallcn mit 40—6S Grad cin, cin Vrrhrdtniss, das, 
‘ abgesehen von' der QuaKtSt der Schiefer (vrgl. Seite 2 4 ), fur den Abbau jedenfalls un- 

'S gunstiger istrols das Einfallen. von 80—85 Grad bei Rabenstein. ,* »
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. Nach den natiirlichen Verhaltnissen des Ziegenruckberges wtirdc mit Hiilfe eiries 
Capitals Von 500,000 fl. C. M. selbst eine jahrliche Erzeugung von 500,000 
Qiiadvatklafter Daebschiefer moglich sein; dazu wSren 1600 Arbeiter nothwendig, 
und die Dachscbieferlager in 34 Jahren bis auf das Niveau der Stfela abgebaut.

Mogen diese Resultate der gewissenhaftesten, auf alle Verhaltnisse Riicksicht 
nehrnenden Berechnungen des Herrn Baron V. C a 11 o t besonders d i e b o h m i s c h e  
I n d u s t r i e  erimintern, sich der sachsischen auch in dieser Beziehung concurrenz- 
fahig zit zeigen. Wenn Rabenstein auch zu keinem Bangor werden wird, so wird 

^ e s  \venigstens in osterreichischen Landen init den Schiefern von Bangor concur- 
riren konnen.

IV.
Z u r  K e n n t i i i s s  d e r  g - e o lo g is c h e n  B e s e h a f f e n h e i t  d e s  E g -e re r

K r e i s e s  in  B o h m e n .
Von Johann J o k e l y .

(Specialberjcht fiber einen Theif der Arbeiten der I. Section der k-. k. geologischen Reichs-
anstalt im Jahre 185a.)

K rystallinisclie Massen- und Schiefergesteine.
^ Das mir von der Direction der k. k. geologischen Reichsanstalt zur Aufnahme 

zugewie'sene Terrain im Egerer Kreise erstreckt sich von der bayerischen und 
saclisischen Granze ostwarts bis in die Gegend von Kbnigswart, Falkenau, Neu- 
dek und Joachimsthal, und umfasst ein Landesgebiet, das grosstentheils auf den
k. k. Generalstabs-Specialkarten (in dem Maasse von 2000 Klaftern auf einen Zoll) 
Nr. 5 und 11 oder Umgebungen von Neudek, Karlsbad und Eger dargestellt ist.

Seiner geologischen Besehaffenheit nach besteht dieses Gebiet aus zwei 
Hauptgebirgsgruppen, den iiltesten oder krystallinischen Gebilden, wozu bier Granit, 
Amphibolschiefer, Gneiss, Glimmerschfefer und Urthonschiefer gehoren, und aus 
Susswasserablagerungen, welche erst in relativ jiingster ̂ eit, der Neogenperiode, 
zur Entwickelung gelangten.

Die ersteren setzen die vier, ebenin diesem Theile Bbhtnens sich vereinigeiiden 
HauptgebirgszOge, die ndrdwestlichen Auslaufer des Bbhmerwaldes, den Kaiser- 
wald (Karlsbader Gebirge), das Erzgebirge und Fichtelgebirge zusammen, wahrend 
die dazwischen befindlidie Eiusenkung des Egerlandes und des Falkenau-Elbo- 
gener Beckens ein Schichtencomplex der mannigfaltigsten tertiaren Siisswasser- 
gebikle ausftillt.

1 Das Egerer Becken, gleiehsam die orographisebe Hauptscheide dieser je zwei 
diametral einander entgegengesetzten Hauptgebirgszuge, wird von diesen, als 
geschlossenem Gebirgskranz, derart umfasst, dass die nordwestlichen Auslaufer des 
Bbhmerwaldes die siidliclie, der Kaiserwald die bstliche, und das Erz- und Fichtel
gebirge die nbrdliehe und westliche Begriinzung desselben bilden.

62’
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In diesem Gebirgswalle, der vom Egerland orngraphisch i-wolil schiM'f 
geschieden, verlaufen die benachbarten Gebirgsziige durch ein mehr minder flach- 
welliges' Hochland doch so allmalig in einander, dass eine orograpbiscbe Griinze, 
wie namentlich zwischen den nordwestlichen AuslSufern des Bobmerwaldes und 
dem Karlsbader Gebirge oder dem Ficbtelgebirge, und zwiscben diesem und dem 
Erzgebirge im Allgemeinen nur schwierig zu bestimmen ist. Scharf bingegen 
wird das Karlsbader Gebirge vom Erzgebirge in diesem Theile geschieden durch 
‘das Falkenau-Elbogener Becken, welches bei einem im Mitlel 1000 Fuss dieferen 
Niveau, parallel zu deren Hauptgebirgsaxen und hauptsachlich der Riclitung d e r^  
Eger folgend, sich zwischen beiden hinzieht.

Von den angefiihrten Gebirgsarten erscheint der Granit in drei Parflen ent- 
wickelt. ImKaiserwaldeundimfichtelgebirgischen Antheile bildet er den eentralen 
Gebirgsstock, mit dessen Laugenaxe zugleich die Gebirgs- und Erhebungsase 
derselben zusammenfailt,und die. krystallinischen Schiefer von ihm allseits abfallen. 
Andere Verhaltnisse bietet dagegen der Granit des Erzgebirges. Dieser, wenn- 
gleich unterhalb der Tertiargebilde des Falkenau-Elbogener Beckens mit dem 
Granite des Karlsbader (Kaiserwald-) Gebirges unmittelbar zusammenhangend, 
nimmt in seinem Verlaufe solch eine Richtung, dass er sowohl die Hauptstreichungs- 
richtung der Schiefergebilde, als aueh die Hauptgebirgsaxe des Erzgebirges 
fast der Quere nach durchsetzt, und daher auf die Hauptschichtenstellung der 
erzgebirgischen Schiefergebilde auch einen nur untergeordneten Einfluss ausiibt.

Nach diesen nur fliichtig angedeuteten Umiussen sollen im Nachfolgenden die 
geologischen Verhaltnisse dieser Gebirgszuge, so weit sie namlich in das Aufnahms- 
gebiet hereinreichen, naher betrachtet werden, —  und zwar jede Gebirgsgruppfe 
fur sich, wahrend die 'Siisswassergebilde des Egerer und Falkenau-Elbogener 
Beckens den Gegenstand einer abgesonderten Beschreibung zu bilden bestimmt sind.

Die nordwestlichen Ausldufer des Bobmerwaldes.

Der breite, langgestreckte Rucken des Tillen i), an dessen westlichem Abfalle 
die bohmisch-bayerische Granze verliiuft, gewahrt iiber die nachsten Umgebungen 
nicht bloss landschaftlich ein Bild von onvergleichlichem Reize, wo sich rechts 
der Kaiserwald aus dem flachhiigeligen Egerlande jiihe bis zu seinen hochsten 
Puncten erhebt, links das Ficbtelgebirge in einer sanft geweilten Linie sich west- 
warts hinzieht und in weiterer Feme zwischen beiden aus der Egerer Ebene mit 
allmhiig ansteigenden Vorbergen die ansehnliche Kette des Erzgebirges .empor- 
taucht, — sondern auch topographisch ist von da aus der benachbarte Gebirgstheil 
gleichsain als Originalblatt vor den Blicken des Beschauers aufgerollt.

An den nordnordostlich verlaufenden Gebirgsstock des Tillen, woran noch 
der Lindenberg als sein iiusserster Auslaufer in Norden sich anschliesst, reihen 
sich ostlich nahezu bei gleichem Verlaufe die relativ niedereren und. flach- 
welligen Bergsiuge von Grafengriin und Neumetternich. Weiter nordlich gegen den
---------------------  ' ■  ̂ *

*) So auf der Generalsiabsfcarte bezelchnet; sonst auch Dillen genannt. 4.
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graiiitischeu Ceiitralstock des Kaiserwaldes liin nehmen diese allmalig eiiie niehi* 
ostliche, dena Wonscliathale parallele Richtung an, bis sie in der Gegend von 
Schanz, wo l5ngs des Altbachthales die orographisc\e Granze zwischen diesein 
Gebirgszuge und dem Kaiserwalde und Marienbader Gebirge. verlauft, entspre- 
chend,der Richtung jener Granze, fast in Siidosten sich umbiegen.

Westlich vom Gebirgsstock des Tillen breitet sich das terrassenfdrmig 
abfallende und mehr coiipirte Terrain des Urthonsehiefers aus, dessen niedere 
Bergzuge von jenem Gebicgsmassiv im Ganzen mehr radial auslaufen uber die 
Gegenden von Palitz und Alt-Albenreut, bei nur geringer Hohenabnahme, bis 
gegen Konradsgriin, Ober-Losau, Taubrath und Alt-Kinsberg. Weiter von da 
Senkt sich wieder terrassenfdrmig das Terrain und sondert sich von jenem als 
das flachhugelige Gebiet des Egerlandes.

YerbreUang and petrographisehe Beschaffenheit der einzeincn Clebirgsarten.

Die Hauptgebirgsarten oder Forinationsglieder dieses Gebirgszuges sind 
Gneiss, Glimmerschiefer und Urthonschiefer mit einigen untergeordneten Bestand- 
massen,wozu, nebst den Erziagerstatten, hier hauptsachlich Granit, korniger Kalk- 
stein, Quarzfels und die vulcanischen Gebilde des Eisenbiihls zu rechnen waren.

♦

G n e i s s .

Von dem durch Herrn Dr. Ferdinand H o c h s t e t t e r  ‘)  im vorigen Sommer 
. aufgenonimenen Gebiet erstreckt sich der Gneiss des Bohmerwaldes von Dreilwcken 
nordwSrts in das heurige Aufnahmsterrain fiber die Umgebung von Neumetternich 

’♦'und Tannenweg bis Altwasser, Haselhof und Schanz, wo er fheils an den Granit, 
theils an die Amphibolschiefer des Kaiserwaldes sich aniehnt, und da durch eine, 
nahe von Westen in Osten verlaufende Linie begranzt wird. Seine westliche 
Granze gegen den Glimmerschiefer des Tillen, welche aber vermoge der Gesteins- 
Obergiinge nur beiliinfig als solche angegeben werden kann, hat von Altwasser 
an, dann westlich bei Tannenweg und Hohlstein vorbei, bis an die Landesgi'anze 

*tim Planer Wald eine Richtung fast genau von Norden in jSfiden.
Petrographisch ist der Gneiss hier dem weiter im Siiden verbreiteten voll- 

kominen iihnlich.' Abweichungen, die sich in seiner Striictur oder mineralogischen 
Zusammensetzung zeigen, trilft man meist nur in seiner Beriihrung mit Quarziten 
oder Granit. Hier wird er feldspathreich und stellenweise schwindet die Parallel- 
stnictur seiner Besfandtheile. Solch eine dem Granit-Gneiss genaherte Ahande- 
ruiig trilft man namentlich bei Hohlstein, wo sie in eiiuer schroffen, ruinenahnlichen 
Fefspartie die naehste Gegend weit tiben-agt. Bemerkenswerth ist diese Abaiide- 
rung noch dadurch, dass sie in Nestern oder kleincren Stocken Massen von voll- 
kommen granitartiger Beschalfenheit nach alien Seiten bin umschliesst, die wieder 
dicliter und feinkorniger Quai’z umhullt und sie fast vollig vom Gneisse scheidet. 
G r a n  at  ist sowohl bei dieser Abiinderung, als auch im Allgemeinen bei dem Gneiss

' )  Jahrbuch der k. k. gcologischfn Reichsanstalt 1833, IV. Heft, Scite 749.
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dieser Gegend, namentlich gegen das Glimmerschiefergebirge zu, ein nicht seltener 
accessorischer Geniengtheil. An diesen Orten iindet sich auch nicht selten Anda-  
l u s i t  in kleinen Krystallen ein.

Als untergeordnete Bildungen treten auf im Gneiss an mehreren Stellen Q uar- 
z i t e  und Q u a r z i t s c h i e f e r ,  so namentlich iin Norden von Klein-Siehdichfur, 
im Westen von Neumetternich, im Norden von Tannenweg und l^ackenhuuser 
und im Westen von Schanz. Der Qiiarzit bildet eine Art von Lagern, welche dem 
Gneiss, seinem Streichen parallel, eingeschaltet sind; die Schichten des Gneisses 
aher, zwischen welchem und den massigen Quarziten als vermittelndes Glied meist 
Quarzitschiefer auftreten, fallen an heiden Seiten der Lager antiklin ah, wodurch 
das Gneissgebiige im Grossen eine wellenformige Structur erlangt, die sich auck 
auf mehrere Schichtensattel und Muldcn zuriickfuhren lasst.

Ausser den kornig-krystallinischen Quarziten ist hier noch Qu.arzfel s  nam- 
haft zu machen, der in zwei ziemlich machtigen Gangen im Gneiss aufsetzt. Der 
eine, zwischen Prommenhof und Hinterkotten heginnend, erstreckt sich, bei nahe 
nbrdlicher Richtung, bis Sehanz und ist bemerkenswerth dureh die zahlreichen A me- 
t hys t e ,  welehe darin in Drusen vorkommen. Der andere Quarzgang beginnt nicht 
feme nordlich bei Dreihacken und verlauft ebenfalls bei nordlichem Streichen« 
westlick bei Neumetternich vorbei, nahe bis zum Wonschathale. Beide Quarz- 
vorkommen, wie auch nicht selten die Quarzite, werden von g r a p h i t i s c h e n  
S c h i e f e r n  begleitet, welche, da sie stellenweise GraphitingrbsserenNesternund 
Putzen enthalten, auch schon Gegenstand bei-gmannischer Durchkuttung waven.

Gl i m me r  s c h i e f e  r.

Westlich von der angedeuteten Gneissgranze folgt eine Zone von, dem Gliin- 
merschiefer petrographisch mehr minder geniiherten Schiefergebilden, welche 
die Gegend von Grafengriin, Mayersgrun, Zeidlweid und Ulrich.sgrun einnehmen 
und zwischen den siidostlichen Hausern von Konradsgriin und Altwasser vom 
Granite des Kaiserwaldes, zwischen dem ersteren Orte aher und ungefahr Ulrichs- 
griin durch eine nahezu in Siidwest verlaiifende Linie von dem sich daran weiter 
nordwestlich anschliessenden Urthonschiefer begranzt werden. . ^

Am ausgezeichnetsten ehtwickelt ist der Glimmerschiefer am T i l l e n - u n d  
Lindenberge, woer sich auch durch die grosseAnzahlvon Gr a n a t e n  auszeiehnet, 
die darin stellenweise so massenhaft angehauft sind, dass man sie vor Zeiten, wie 
unter anderen beim sogenannten Granatenbriinnlein am Tillen, schachtmassig 
zu gewinnen sich veranlasst fand. An den anrfei’en Orten, namentlich gegen 
den Gneiss oder Granit und den Urthonschiefer zu, wird der Glimmerschiefer 
durch Aufnahme von grbsseren Mengen von Feldspath pder durch eine feinkbrnig-

*) Ueber den Glimmerschiefer des Tillen gibt Herr Dr. Ferdinand Ho e h s t e . f t e r  a. ii. 0 . 
Seite 763 auch einige Bemerkungen, so wie fiber die Lagerungsverhaltnisse dieses 
Gebirgstheiles, , . «
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schuppige Structu^ tlieils dem Gneisse, theils dem Urthonschiefer mehr minder 
ahnlich, wo sich iiberhaiipt auch selbst eine Wedisellagerung mit berden 
sehr haufig zeigt.

Unterdeii accessoriscben Bestandmassen des Glimmersehiefers spielt Quarz  
eine w îchtige Rolle. Er bildet darin theils mehr minder rniicbtige Lagen undNester, 
theils durcbziebt er ihn in unzahligen Adern und Gangen gleich einem Netzwerk. 
Die Farben des Quarzes sind milchweiss, graiilichblaii, griinlich-, rotblich- mid 
gelblichgrau. Oft bildet er vollkonrmen krystallisirte Aggregate von biischelformi- 
g^r Oder strahliger Anordnuiig der Krysfallindividuen. Gewohnlich wittern solche 
Putzen und Nester Iciclit aus dem sie einhiillenden Glimmerschiefcr heraus und 
finden sich dann als Bliicke oft in grosser Anzalil an der Oberflache zerstreut. 
Solche Blocke, namentlich wenn der Quarz von reinerer Bescliaffenheit ist, werden 
gesamihelt und bei der Grafengriiner Glashiitte venvendet.

Mineralogisch interessant sind diese Quarzaiisscheidungen des Tillenherges 
durch das bekannteVorkommen des Anda l us i t s ,  dessen Muttergestein sie eigent- 
lich bilden: Der Quarz, welcher theils einzelne Krystalle von Andalusit umhiillt, 
theils auch krystallinische Aggregate desselben cementartig verkittet, ist selten 
ganz rein. Gesvohnlich fiilirt er nebst T u r m a l i n  noch weissen G l i m m e r  und 
Chl or i  t Q, iVelche sich namentlich an jeqen Stellen haufig einfinden, wo der 
Andalusit in grosserem oder geringerem Grade der Umwandlung anheim fiel. Die 
Andalusitkrystalle, von der gewohnlichen Gestalt ooP.oP, auch mit Poo, sind 
Von verschieJener Griisse. Neben solclien von einigen Linien Lange, finden sich 
vollkommen ausgebildete Krystalle von 3—4 Zolf Lange und — 1 Zoll Breite,
und bruchstiicksweise auch Prismcnflachen von 2^/^ Zoll Breite, welcher eine 
Lange von etwa 6—7 Zoll entsprechen wurde. Haufig sind die Krystalle gebogen, 
auclr entzwei gebrochen, die Zwischenriiume aber durch das quarzige Cement 
auCs genaueste ausgefullt. Nicht selten bildet das Cement auch weisser Glimmer, 
dessen einzelne Schuppen oder Lamellen in d|esem Falle zn o P  eine parallele 
Lage besitzen', und so gegen die Hauptaxe des Krystalls senkrecht stehen. Die 
jKrystalle sind der genannten Grundmasse ohne Ordnung eingestreut, unter alien 
Richtungen gegen einander geneigt, und wenn zahlreich vorhanden, so verfliessen 
lieuvollig mit einander, oder wirkten storend auf ihre gegenseitige vollkommene 
Ausbildung. Solche Storungen diirften auch dort Statt gefunden hubeu, wo der 
Quarz unregelmassig begranzte krystallinische Partien von Andalusit, man mochte 
sagen, zu einer breccienahnlichen Masse verkittet.

Ausser dem Andalusit kommt ferner im Glimmerstshiefer an mehreren Orteil 
auch eineAbanderung von Cy a m t vor, welcbe dem Buchho l z i t  nocham nachsten 
stehen diirfte. Gewohnlich von mehr minder deutlich kornig-krystallinischem 
Quarz eingehflllt, bildet er bS handbreite und einige Linien dicke Lamellen von 
fasriger Structur und graulich- bis grfinlichweissen, seltener braunlichen Farben.

*) Nach Gutnbel  soil aucli Amphi bo l  iiiul Ki t i dc l ophan im Glimmersebiefer dcs Tillcn 
accessorisch einbreclien.

    
 



484 Johann Jokely.

Diese Latnelleii sind eihem rindenformigeii Ueberzuge oft tauschend alinlicli. Der 
Buchholzit scheint hauptsachlicli an den Grilnzen der Quarzausscheidungen gegen 
den Glimmerschiefer oder innerhalb nur geringmiiehtiger Quarzlagen vorzu- 
konimen, und wird gewohnlicb von weissem und einem graulicbgriinen eblorit- 
artigen Glimmer begleitet, die ihn fast immer auch als diinne schuppige Aggregate 
iiberkleiden. Er kommt zumeist fiir sich allein vor und nur seltcn in Begleitung 
von Andalusit. Ausser am Tillen findet man ihn auch an mehreren Ortcn zwiscben 
Mayersgriin und Ober-Sandau.

Nebst dem so haufigen Vorkommen der Andalusite, wird der Tillen 'hocb 
bemerkenswerth durch die P s e u d o m o r p h o s e n ,  die bier ein specksteinartiges 
Mineral nach Andalusit bildet. Oberflachlich mehr minder umgewandelt zeigt sich 
iibrigens der Andalusit schon an den meisten Puncten, namentlich aber dann, wenn 
der ihn einschliessende Quarz von grossereh Mengen Glimmers begleitet wird. 
Hier wird auch der Andalusit von feinschuppigem Glimmer tiberzogen, besitzt eiti 
matteres Ansehen, ist griinlichgrau niiancirt, und seine Spaltharkeit pigur l. 
mehr weniger unvollkommen; die Umwandlung ist hier im ersten 
Stadium begriffen. Bei weiterer UmMandlung greift der, dieselbe 
gleichsam einleitende. Glimmer tiefer in den Krystallkorper ein, 
erscheint dabei aber selbst in eine mehr speekstein- oder talkartige 
Masse umgewandelt, bis diese vollig iiherhand nimmt und als eine 
mehr weniger dicke Kruste (Fig. i ,  a) den im Inneren noch einiger- 
massen frisch erhaltenen Theil des Andalusitkrystalls iiberzieht.

Q u a r z i t  u nd  Q u a r z i t s c h i e f e r .  — Noch haufiger als beim Gneiss 
erscheinen im Bereiche des Glimmerschiefers theils massige*, theils schiefrige 
Qu a r z i t e .  Auch hier bilden sie 'Lagermassen oder, wie es scheint, auch- 
schichtenfdrmige Gebirgsglieder, die dem Grundgebirge dem Streicheii Und- 
Fallen nach gleichformig eingeschaltet sind. Sie erscheinen vorherrschend gelb- 
lich-, graulich-weiss bis ganz weiss, und gehen durch Aufnahme grosserer Mengen 
von Glimmer unmerklich in Glimmerschiefer uber. So wie beim Gneiss, nehmen 
sie in der Regel auch hier die hoheren Puncte des Terrains ein, was nebst ihrei^ 
schwierigeren Verwitterbarkeit auch durch die Art ihres Auftretens bedingt Vird, 
indem ihr Vorkommen fast allenthalben mit den Imten zu erwahnenden Satjtel^ 
bildungen im Zusammenhange steht. *

K o r n i g e r  Kalks t e i n .  Westlich bei Grafengrun ist im Bereiche des hier 
mehr weniger feldspathreichen Glimmerschiefers ein nicht unbedeutendes Kalk- 
steinlager entwickelt. EsT)ildet in' seiner horizontalen Ausdehnung einen gegen 
Sfidosten schwach gekrummten Bogen von etwa §50 Klafter Lange. Im nordlichen 
Theile des Lagers ist das Streichen Stiihde 2, welches sich bis zum sQdwestliehen 
Theile desselben bis in Stunde S —  6 umbiegt. fm nordlichen Theile ist die 
Neigung unter 30 — 38 Grad in Ostsiidost, im mittleren unter SO —  60 Grad in 
Sudost und im siidwestlichen noch steiler, unter 80 Grad in Siidsudost bis SOd. Der 
jt^dkstein ist gran bis grauliehweiss» vollkommen krystallinisch. An a c c e s s  o- 
ris'cTi^n Gemengtheilen fuhrt er. nebst G l i w m e r /  G r a p h i t s c h u p p e n  und
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. P y r i t k 6 r n e r n ,  auchQuarz ,  der ihn stellenweise aderformig durchzieht. Kluft- 
raume werden durch einen braunliclien K a l k s i n t e r  ausgefiillt.

Das Hangende und Liegende des Kalksteinlagers bilden sehr quarzreiche, 
stellenweise grapbitische Schiefer, die aber weiter allmalig in Glimmerschiefer 
iibergehen, dessen Streichen und Verflacheii mit jenem des Kalklagers nahezu 
iibereinstimmt.

U r t h o n s c h i e f e r .

Die Gr3nzen des (.Trthonsebiefers gegen den Glitnmersebiefer sind namentlich 
in orograpbiseber Beziehung viel scharfer ausgepragt als zwischen dem letzteren 
und dem Gneiss. Allein auch petrographiscli treten zwischen jenen Formations- 
gliedern die Gegensatze in der Structur, so wie auch bezuglich ihrer Zusammen- 
setzung schneller hervor als bei diesen, wenn sich auch gleich dort Schwankungen 
in dieser Beziehung stellenweise bemerkbar macben. Wie bereits erwahnt, senkt 
sich nordwestlich vom Gebirgsstock des Tillen terrassenformig das Terrain und 
erscheint da als das Gebiet des Urthonschiefers, der, ein niederes Bergland ein- 
nehinend, nordostlieh bis Konradsgriin und westlicb weiterbin nacb Bayern fort- 
setzt. Nordlich grtinzt er an die Tertiargebilde des Egerer Beckens, und wird 
gegen diese durcb eine Linie begranzt, welche ungefahr von Konradsgrun Tiber 
Ober-Losau, Taubratb, den Kirchenberg (nordwestlich bei Gosel), und langs des 
ostlichen Gehtinges vom Lorettoberge, bei Alt-Kinsberg, bis zum Wondrebtbale 
verlauft, das sich als orograpliische Seheide zwischen den riordwestlichen Aus- 
laufern des Bobmerwaldes und dom Fichtelgebirge betrachten lasst.

In petrographischer Beziehung bietet dta* Urthonschiefer eine grosse Mannig- 
faltigkeit von Gesteinsabanderungen, welche aber leicht unter zwei Gruppen zu 
brihgen sind: eine deutlich iind v o l l k o m m e n  k r y s t a - l l i n i s  c h e ,  die ein 
Mittelglied zwischen eigentlichen, diinnschiefrigen Then- oder Dachschiefern und 
Glimmersehiefern bildet, und bier kurzweg als P h y l l i t  benannt werden soil, 
und eine zweite, welche sich den eben, genannten D a c h s c h i e f e r n  nahert oder 
stellenweise, doch in diesem Gebirgsihcil nur an wenigen Orten, auch als 
Iblcber entwickelt ist. Diese Unterscheidung, w'enn sebon petrographisch durch- 
fiihrbar, erlangt namentlich auch in stiatigraphischer Hinsicht eine Bedeutung, 
indem jede dieser Hauptabanderungen an eine ganz gewisse Gebirgszone 
gebunden ist.

Phyl l i t e .  Der Farbe, Structur und scheinbar auch der mineralischen Zu- 
sammensetzung nacli sind diese Schiefer hochst verschieden. Sie baben graulich-, 
gelblichweisse, griinlichgraue, graue bis scbwarzlichgraue, oder in zersetztem 
Zustande rothbraune bis ziegelrothe Farben. Im Wesentlichendiirfen diese Schiefer 
mit den Urthonschiefern der Ober-Pfalz, die HerrC. W. Gi i mbeP)  einer Analyse

*) Goognostische Verhiiltnisse der Ober-Pfalz.
K. k. g'f'olotfisohp Rntphsanstnll. 7. Jaltrjjait"' IS!)G. III. 63
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unterzogen hat, eine gleiche Zusammensetzung besitzen, bestehend aus einem 
feinschuppigen, meist deutbch unterscheidbaren c h l o r i t a r t i g e n  Mineral, einem 
Thonerde-Silicat, welches in zarten seidenglanzendenSchiippchenauftritf, undnach 
jener Analyse einem c h i a s t o l i t a r t i g e n  Minerale entsprechen wurde, und aus 
Quarz ,  wozu sich noch ein f a h l u n i t a h n l i c h e s  Mineral und auch F e l d s p a t h  
in geringen Mengen zugesellt. An vielen Orten enthalten die Phyllite in nicbt 
unbedeutender Menge ein sehr zartschuppiges weisses Mineral, welches stellen- 
weise glimmerartig ist, oft aber mit P a r a g o n i t  oder D amo u r  it eine grosse 
Aebnlicbkeit besitzt und die Ablbsungs- oder Structursfliichen des Gesteins als 
eine hochst diinne Membran uberziebt. Durcb Beimengung von weissem oder 
braunlichem Glimmer erhalt der Phyllit eine glimmerschieferartige Beschafienbeit 
(Glimmer-Phyllit), was namentlich an der Granze der Formation gegen den 
Glimmerschiefer zu Statt findet.

An mehreren Orten besitzt der Phyllit eine ausgezeicbnete Spaltbarkeit, so 
dass man ihn, wie bei Konradsgrunj in grossen Platten bricht, die zu architekto- 
niscben Zwecken, zu Sockeln, Gesimsen u. dgl., verwendet werden.

Aus den gleichfbrmig gemengten Phylliten entwickeln sich durcb Ausscbei- 
dungen grosserer fleckenformiger Partien von einem c h l o r i t -  und c h i a s t o l i t 
a r t i g e n ,  auch f a h l u n i t a h n l i c h e n  Mineral die F l e c k s c h i e f e r .  Nebst 
diesen enthalten sie noch eingestreute Krystalle von C b i a s t o l i t h ,  T u r m a l i n  
und H o r n b l e n d e ,  seltener Korner von M a g n e t e i s e n e r z .  An vielen Orten 
treten bei diesen Schiefern die fleekenfbrmigen Partien zuriick, dagegen. fiihren 
sie grossere bis li/a  Zoll lange und ‘/a — ‘A Zoll breite Krystalle von S t a u -  
r o l i t h ,  die aber selten ganz unversebrt und frisch erhalten sind, und nur ihre 
Abdriicke an den feinschuppigen, seidenglanzenden Spa1tungsflachen,zum Vor- 
schein gelangen. In den meisten Fallen sind diese Eindriicke durcb eine Kruste 
von Eisenoxydhyrat iiberzogen oder damit ausgefiillt.

In nahem Zusammenhange steht mit diesen Fleckschiefern eine andere Ab- 
anderung der Phyllite, die K n o t e n s c h i e f e r .  Im Allgemeinen lassen sich diese 
bloss als eine Modification der Fleckschiefer betrachten, indem bier die erwahnteii 
Mineral-Aggregate, statt zu Flecken vereint zu sein, inLinsen oder Knoten ausge- 
schieden sind; und nur insoferne macht sich beiilmon ein Unterschied bemerkbar^ 
als auch die Grundmasse derselben einen grosseren Antheil an dem fablunit- 
ahnlichen Minerale besitzt und sie iiberdiess auch bisweilen Gr a n a t e n  fiihren, 
die jenen gUnzlich zu fehlen scheinen.

Die d a c h s c h i e f e r a r t i g e  Abanderung des Urtbonsebiefers untersebeidet 
sich von den Phylliten durcb ihre mikro- oder kryptokrystalliniscbe und dem mehr 
Erdigen gensiherte Beschaflfenheit, in Verbindung mit einer hochst diinnen Spalt
barkeit. Wenn auch diese Abanderung petrograpbiscb von der vorhergehenden in 
maneber Beziehung abweicht, was jedoch bloss in den verschiedenen Structurs- 
verbiiltnissen beruht, so diirfte sie inibrer mineralischen und ebemisebenZusammen
setzung mit den deutlich krystallinisehen Phylliten doch der Hauptsache nach
ubereinstimmen. *•
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Was die Verbreitung der angefiihrten Abanderungen anbelangt, so iiehmen 
die deutlich krystallinisclien bei weitem den grossten Raum ein, wShrend die 
dachschieferartige Abanderung bloss aiif die Gegend von Alt-Kinsberg und auf 
eine, vom Tertiaren umschlossene Partie, bei Unter-Losau, beschrankt ist. Unter 
den Phylliten sind wieder die Fleck- und Knoten-Phyllite an die unmittelbare 
Nachbarschaft des Glimmerscbiefers gebunden, bier einen breiten Streifen bildend, 
der sich von Alt-Albenreut fiber Palitz bis Konradsgrfin hinziebt. An diese 
schliesst sich weiter nordwestwarts der homogene Phyllit an, die Gegend von 
Ober-Losau, Taubrath und Gosel einnehmend, und erst bei Alt-Kinsberg, wie 
eben erwfihnt, folgt der dfinnschiefrige Tlionschiefer.

AIs untergeordnete Bestandmassen sind, ausser Quarz, ira Urthonschiefer nur 
Q u a r z i t s c h i e f e r  entwickelt, und auch diese erscheinen bier in viel geringerer 
Verbreitung, als die fihnlichen Gebilde im Bereiche des Glimmerscbiefers oder 
Gneisses. Sie sind hauptsachlicb an die Granzen gegen den Glimmerschiefer oder 
Granit gebunden, wie im Nordosten von Ulrichsgrfin und im Nordwesten von 
Ober-Sandau. Als geringmachtige Einlageruiigen im Urthonsebiefer finden sie 
sich im Sfidosten von Ober-Losau und im Sudosten von Taubrath u. a. Accessorisch 
ffihren sie stellenweise T u r m a l i n ,  F e l d s p a t h ,  P y r i t  und Magne t e i s en .

Quarz  ist in gangformigen oder aderformigen Verzweigungen, nicbt selten 
auch nesterweise im Urthonschiefer entwickelt und enthalt an manchen Orten 
nicht unbedeutende Ausscheidungen von Manga ne r z .

IiagerangsverhiiUnisse.

Gne i s s .  — Wie schon oben angedeutet, gestaltet sich das Gaeissgebirge 
im Grossen zu einem wellenformig gekrOmmten Gebirgsbau, welcher durch einen 
Complex von Schichtensattein und Mulden hervorgerufen wird. Diesen Sattel- 
bildungen scheinen hauptsachlicb die grosseren Quarzitlager zu Grunde zu liegen, 
denen sich die Schichten des Gneisses, von ihnen nach beiden Seiten hin antiklin 
abfallend, anlagern. Solcher Hauptsattel oder Sattellinien lassen sich ungefahr 
V i e r erkennen. Zwei fallen nahezu mil den angefuhrten z wei QuarzgUngen, dem einen 
zwischen Klein-Siehdichffir und Schanz, dem anderenbei Neumetternich, zusam- 
men, die dritte verlauft uberHohlstein — diesedrei mit nahe nfirdlicher bisnord- 
ostlicher Richtung — und die vierte fiber den Bergrficken nordlich von Hacken- 
hauser —  mit ostlichem Verlaufe und parallel der Gneiss-Granitgrfinze des Kaiser- 
waldes. In der Nahe dieser Sattellinien ist die Schichtenstellung meist steil, 
60— 80 Grad, in dem zwischen je zwei solchen Satteln befindlichen Tlieile aber 
die Neigung geringer, 35 Grad und darunter. Dass in der Nahe der Sattellinien 
die Schichten steii abfallen und hier nicht, wie bei den Sattelbildungen des Glim- 
merschiefers, eine dem Horizontalen genaherte Lage annehmen, dfirfte in der 
erfoigten Zerstorung der obersten Theile dieser Sattel beruhen

')  Im Nnchstehenden ist das Streichen und Verflachen der auf den Gebirgsbau beziigtichen 
wichtigeren Puncte aufgefiihrt (siehe die folgende Seite).

6 3 *

    
 



488 Johann Jokely.

Nach dem ungleichen Verlaufe, welclien die letzterwiibntc Sattellinie in Bezug 
der ersteren drei besitzt, foigt es, dass sie mil diesen in irgend einem Puncte 
convergiren miisse. Diess erfolgt nun aucb ungefiibr in der Gegend von Scbanz, 
in jener Gegend namlicb, wo die orograpbiscbe Scbeide zwiscben den Auslaufern 
des Bobmerwaldes und dem Kaiserwald-(Karlsbadcr) Gebirge am deutlicbsten ber- 
vortritt. Hier befiiidet sicb nun aueb der Knotenpunct, wo die ostlicben Scbicbten- 
linien des Kaiserwaides mit den anfangs nordlicb verlaufendcn, dann aber allmulig 
eine ostlicbe Ricbtung annebmenden Scbicbteiilinien des Bobmerwaldes zusam- 
mentreflfen.

G l i m m e r s c b i e f e r .  Ganz dieselben Verbiiltnisse des Gebirgsbaues, wie 
der Gneiss, bietet auch der Glimmerscbiefer. An den Hauptscbicbtensattel des 
Tillenberges reiben sicb ostlicb und westlicb einige Nebensattel an, oder es laufen 
solcbe, namentlicb im nordlicben Tbeile, von jenem radial aus, wo sie aber, ab- 
weicbend von der sonst nabe nordlicben Ricbtung, einen, der Hauptstreicbungs- 
ricbtung des Kaiserwaides entsprecbenden, Verlauf in Osten nebmen. Die Sattel
linie des Tillen verlauft, bei einem Streicben in Stunde 1—2, von Neu^Iugl iiber 
den RQcken des Berges, dann iiber die Rubstatt bis zum Lindenberg. Von dem 
bocbsten Punct des Tillenriicken verzweigen sicb zwei Sattel iiber die Berg- 
gruppe zwiscben Mayersgriin und Oedbiiuser, woven wieder zwei kleine Sattel 
mit mebr ijstlicbem Verlaufe iiber den Egerbil und den niederen Bergzug im 
Siiden von Ober-Sandau sicb lostrennen. Von den andercn Sattellinien verlauft 
die eine, ostlicb vom Tillen, iiber denWaldflur-Waid, die Gegend von Grafengriin 
und ostlicb von Mayersgriin bis Altwasser, sicb bier von dcr anfangs nordnord- 
Sstlicben Ricbtung aucb bis in die ostlicbe umbiegend. Ein anderer Schicbten- 
sattel endlicb scheint von dem Riicken des Locbbiiuslocber Waldes gegen den 
Bildraumberg, parallel der Gneiss-Glimmerscbiefergriinze, zu verlaufen.

Die gegebene Ricbtung der Sattellinien ist aucb vollkommen die des Strei- 
cbens vom Glimmerscbiefer, Belangend die Scbiebtenstellung, so ist die Neigung 
der Schichten in der Regel an den Bergriicken, wortiber die Sattellinie verlauft, 
am geringSten, ja an den meisten Puncten. wie am.Tillen, auf der Rubstatt (im 
Westen vonOedbauser), auf dem Riicken imNordwesten von Mayersgriin u. a. a.O. 
fast ganz scbwebend, wSbrend zu beiden Seiten der Sattellinie die Scbicbten

Streichen Fallen
Stunde Grad Riclitung

Zwiscben Klein-Siehdiehfur und Schanz, bei den 2 Teichen 12— 1 2 0 0.
Im W., vom aiten Poehwerk, 0. von Neumetternich............. 12 -- 1 60 *w.
Bei der Stockzeche, 0 . von Neumetternich............................. 1 1 -- 1 2 45 0.
Im W. bei Neumetternich.......................................................... 1 2 -- 1 40—50 0 . u. W.
Bei Hohlstein, WNW. von Dreibacken..................................... 2 --3 80 NW.
Siidlich bei Hackenhauser........................................................ 3-- 4 45 SO.
Im N. von Tannenweg, am Nordgehange des Bergzuges.. . S--6 70 N.
Siidlich bei Altwasser .................................................................................... 4—6 60—70 s.

.Beim Haselhof, NW. von Scbanz............. v .............................. 8 - - 6 s.
N. von Schanz, am Westgehange des Berges.................... 4-- 6 60 s.
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aiil'angs init geringerer, danu immer grosserer Neigung antiklin abfallen, bis 
sie in dem zwischen je  zwei solchen Schicbtensattein befindlicheii, mulden- 
formigen Theile abermals eine weniger steilere, jedoch selten ganz schwebende, 
Lage annehmen ‘).

Ein Durchschnitt (Fig. 2), (iber Neumetternicli, Grafengriin und den Tillen, 
wird die bisher betrachteten Lagerungsverhaltnisse am deutlichsten versinnlichen.

Tillenbcrg:. GrafcngriiD,

Figur 2.

Dildraumkerg.

Ur t h o n s c h i e f e r .  Die Lageriingsverbaltnisse des Urthonschiefers sind bei 
weitem einfacher wie beim Giimmerschiefer und Gneiss. Conform seinem Granz- 
verlaufe ist das Streichen vorherrschend in Stunde 4—S, und nur im ostliehen 
Theile bei Konradsgriin wendet es sich bis in Stunde 7. Die Schichten fallen 
constant vom Giimmerschiefer weg, in Nordnordwest bis Nord, und in der 
Regel unter sehr steiler Neigung von 60—70 Grad. Einige Abweichungen in 
der Fallrichtung zeigen sich bei Boden, im Bereiche der weiter unten aufzu- 
fiihrenden vulcanisehen Gebilde des Rehberges. In der Gegend von Alt-Kinsberg, 
wo die dachschieferartige Abiinderung des Urthonschiefers verbreitet ist, nehmen 
die Schichten allinalig eine steilere, bis saigere Stellung an, oder besitzen bei 
steiler Neigung stellenweise ein Abfallen bald in Sudsiidost, bald in Nordnord
west, bis sie nicht nbrdlich von der Wondreb, in der Gegend von Wies und

*) Streichungs- und Fallrichtung des Glimmerschiefers:
Streichen Fallen

Stunde Grad iliclitung

Am Siidabfalle dos Blldraumberges......................................... 3 60 NW.
Siidlicb bei Grafengriin, bei dcr alten Bleizeebe.................. 11—12 70 0 .
Sudlich bei Mayersgriin................................. ............................ 11—1 20—30 0 .
NW. von Mayersgriin................................................................. 12—2 10-20 0 .
0 . von Oedhiiuser, am rcchten Thalgchiinge.......................... 4 35 NW.
W. von Mayersgriin (am Bcrgruckcn)................................... 3—4 schwebend
NW. von Grafengriin................................................................. 12-1 1 5 -2 0 0 .
Am dstlichem Abfalle des Dillen, WNW. von Grafengriin.. 1 - 3 20—30 SO.
Am hochsten Punct des Dillen ................................................ 1—2 fast schwebend
NO. von Neu-Mugl, am Siidabfalle des Dillen ...................... 3 - 4 35 SO.
Weiter westlich von d a ............................................................. 12—1 38 0 .
Bei der Rumpel-Miihle, bei Neu-M ugl................................... 12 30 W.
Am westlichen Abfalle des D illen ....................................... • 2 - 4 4—6 NW.
.4m nordwestlichen Abfalle des Dillen, im 0 . v. Ulrichsgriin 3 - 4 2 0 -2 5 NW.
Auf der Ruhstatt, W. von Oedhiiuser..................................... 2 - 3 30 NW.
W. von Zgidiweid........................................................................ 3 - 4 36 NW.
Am nordlichen Abfalle des Lindenberges............................... 4—5 6 0 -7 0 NNW.
Am siiddstlichen Abfalle des Lindenberges............................. 3—4 70 SO.
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Unter-Pilmersreut, in dem, bereits dem Fichtelgebirge angehbrigen, Gebirgs- 
theile ein entschiedeu siidliches Verflachen annehmen (s. unten Fig. 6) i).

Zwischen dem Urthonschiefer und Glimmerschiefer herrscbt in Bezug der 
Lagerungsverhaltnisse die grosste Uebereinstimmung. Einige Abweichungen, die 
stellenweise zwischen dem Streichen beider sich zu erkennen geben, namentlich 
in der Gegend von Zeidlweid und Konradsgrvin, wo der Glimmerschiefer zwischen 
Stunde 3—4 streicht, wahrend der Urthonschiefer ein Streichen in Stunde S— 6 
besitzt, sind nur locale Erscheinungen, wahrscheinlich durch die storenden Ein- 
flusse des Kaiserwald-Granites hervorgerufen, und daher auf die bezeichneten 
allgemeinen Verhaltnisse der Lagerung von keinem wesentlichen Einfluss. Viel- 
mehr ergibt es sich aus dem Bisherigen, dass so wie auf den Gneiss in gleich- 
formiger Ueherlagerung der Glimmerschiefer folgt,-ebenso der Urthonschiefer 
diesen gleichformig iiberlagert, abschliessend die Reihe der hier entwickelten 
Urgebirgstrias.

G a n g g r a n i t e .

In diescm Gebirgstheile treten Ganggranite, welche peti’ographisch mit 
den ahnlichen Gebilden anderer Localitaten vollkommen ubereinstimmen, nur 
sporadisch auf. Man findet sie hauptsachlich im Bereiche des Gneisses, jedoch 
allerwarts nur bruchstiicksweise; so am recliten Thalgehange siidlich beim Kiesel- 
hof, im Siidosten von Altwasser, hier mit Turmalin, im Siiden von der Wonscher 
Miihle, am siidlichen Abfalle des Bildraumberges, bei Grafengrun in der Nahe 
des Kalksteinlagers, und vereinzelte Fragmente auch am Riicken des Tillen.

G e b i r g s g r a n i t .

Ausser den eben erwahnten Ganggraniten erscheint sowohl im Bereiche des 
Gneisses, als auch des Glimmerschiefers in inselformigen Partien eine andere 
Granitart, welche mit den weiter unten aufzufiihrenden Gebirgsgraniten des 
Kaiserwaldes eine ganz analoge Beschaffenheit besitzt. Diese Granitpartien sind 
offenbar apophysenartige Auslaufer einer, in der Tiefe vorhandenen, ausgedehnten 
Granitmasse, von der es sich jedoch nicht bestimmen lasst, ob sie mit den 
Graniten des Kaiserwaldes, oder der benachbarten Granitpartie der nordlichen

Streichen und Fallen des Urthonschiefers.
Streichen

Stunde
Im NW. von Ulrichsgrun...........................................................  d—5
Im S. von Konradsgrun, im Steinbruch................................... ^—6 -
Am siidlichen Ende von Palitz..................................................
Im SW. von Ober-Losau............................................................  ®
Ira 0 . von Alt-Albenreut........................................................... ^
Zwischen Alt-Albenreut und Gosel.........................................  ^  ^
An der schwarzen,Erde, N. bei B oden ................................... ^ ®
Am Scblossberge vom ..............................................................  ^  ®
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,Aiislaufer des Bohmerwaldes, welche nordwarts bis fiber die Gegend von Hinter- 
haeken sich erstreckt, in unmittelbarem Zusammenhange steht. Diesen Granit 
trifft man im Wonschathale, im Norden und Westen von der Bleischmelze bei 
Tannenweg, in demselben Thale weiter westlich, im Osten bei Grafengrun, an 
beiden Gehangen, ferner am westlichen Abhange des Bildraumberges und im 
Thale von Hohlstein. In ganz kleinen Partien beisst er noch an mehreren Berg- 
rficken zu Tage aps, so im Nordwesten und Sfidosten von Neumetternich, west- 
lichvon Hohlstein, in einigen Partien im Waldflurwald und im Sfidsfidwesten von 
Grafengrun.

Srzlagerstiitten nnd Berghane.
Gol d.  — Im Bereiche des Urthonschiefers setzen, wie oben erwahnt, zahl- 

reiehe Quarzgange auf, in welchen, nebst anderen Erzen, auch Gold mit einbricht. 
Auf dieses bestand, nach den vorhandenen Ueberlieferungen, im XVI. Jahrhundert 
unter dem Kurffirsten Friedrich III. in der Gegend von Alt-Albenreut ein nicht 
unbedeutender Bergbau. Nach einer Rechnung des dortigen Bergmeisters Anselm 
Rue 11 e in  vom Jahre 1S74 wurden wahrend der drei letzten Quartale an Gold, 
welches 22 Karat fein hielt, 9 Mark 10 Loth und 1 Quentchen geliefert. Urn das 
Jahr 1595 war der Bergbau schon ziemlich im Gedrange, die bald darauf ausge- 
brochenen Kriegsunruhen mogen aber das voile Ende dieses Werkes herbeige- 
'fuhrt haben. Seit dieser Zeit wurde der Bau zeitweise wieder in Angriff genom- 
men, doch immer nur von unvermogenden Gewerken, daher man auch damals 
keinen bedeutenderen Ertrag mehr erzielte. — Nebst diesem Baue sollen urn Alt- 
Albenreut einst auch G o l d s e i f e n  bestanden haben i).

Bl e i -  und  K u p f e r e r z e .  — Ausser den oben erwahnten machtigeren 
Quarzgangen bei Neumetternich und Klein-Siebdichfur wird der Gn e i s s  noch 
von zahlreichen geringmachtigen Quarzgangen durclisetzt, die, nebst nesterweise 
ausgeschiedenem Graphit, an manchen Orten auch Bleiglanz, Kupfer- und Arsen- 
kies und Zinkblende fUbren, nicht selten auch von Silbererzen begleitet. Bleiglanz 
und Kupferkies sind vorberrschend, woruriter der letztere in der Gegend von 
Dreihacken einst einen nicht unbedeutenden bergbaulichen Betrieb ins Leben rief.

Auf B l e i g l a n z  Faut gegenwartig die S t o c k z e c h e  im Osten von Neu
metternich. Der Bleiglanz bricht mit den genannten Erzen in 2— 3 Fuss mach- 
tigen, angeblich in Sturide 5 — 6 streiehenden und 50 — 60 Grad in Norden 
fallenden Quarzgangen. Das Nebengesteiii ist quarzreicher Gneiss, der in Stunde 
11— 12 streicht und unter 45 — 50 Grad in Osten verfliichf. Auf ahnliche Gange 
wurden Versuchsbaue noch eingeleitet im Sfidosten von dem alten Pochwerk (im 
Norden von Klein-Siehdichffir), hier angeblich auch auf S i l b e r e r z e ,  dann west- 
lich von den nordlichen Hausern von Neumetternich und an der Biirenzeche, am 
Rubberg (westlieh von Neumetternich).

*) Nath. Fl i i rl :  Bcschroibung der Gebirge von Bayern und der oberen Pfalz. 1792. Seite 
389 und 300.
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Auch im Bereiche des Gl i m r a e r s c h i e f e r s  treten Quarzgange auf, die 
sowohl Bleiglanz als Kupfererze fuhren, und mit den vorgenannten wohl nur 
einem und demselben Gangsysteme angehoren. Bleiglanz wurde hier friiher 

^iidlich von Mayersgrun abgebaut. Der im Ganzen nicbt sehr erfolgreiche Bau 
ist aber schon seit dem Jahre 1815 vbllig aufgelassen. Auch sudlich bei Grafen- 
grun, am rechten Thalgehange, hat man einen bier schon in fruheren Zeiten 
bestandenen Bau auf Bleiglanz aufzunehmen gesucht, betreibt ihn aber gegen- 
wartig nur zeitweise. Spuren eines einstigen Bleibergbaues finden sich noch am 
Bildraumberge.

Vor nicbt langer Zeit wurde westlieh bei der Glasbiitte von Grafengriin ein 
Versuchsbau, den man aber bald wieder aufgelassen, auf Kupfererze eingeleitet, 
\V,elche aus Kupferkies, seltener aus Kupferpecherz und Malachit besteben, und in 
Nestern und Drusen oder auch nur in kornigen Partien in einem, nahe 1 Klafter 
machtigen Quarzgang vorkommen. Er beisst an der angefiihrten Stelle auch zu 
Tage aus, streicht in Slunde 3—4 und fallt in Siidosten.

Ko b a l t e r z e .  —  Einem anderen Gangsysteme, als die Blei- und Kupfer- 
erzgange, scheinen die Kobalterze fuhrenden Quarzgange anzugehoren, die sowohl 
im Glimmerschiefer als auch im Urthonschiefer aufsetzen. Das Erz, welches man 
in Siidwesten bei Mayersgrun und bei Taubrath gewonnen hatte, war Kobalt- 
manganerz. Ueber die Verhaltnisse der Baue und der Lagerung konnte hier niehts 
Naheres in Erfahrnng gebracht werden, da die Baue bereits vor 50— 60 Jahren 
aufgelassen warden; eben so wenigliessen sich verlasslicheNachrichten sammeln, 
ob in diesem Gebirgstheile nicht auch an anderen Localitaten noch Kobalterze 
vorkommen. Sollten ubrigens die Kobalterzgange, wahrscheinlich im Zusammen- 
bange mit noch anderen Erzen, auch eine grbssere Verbreitung besitzen, als es 
den Anschein hat, so diirften sie dennoch hier im Allgemeinen fiir den Bergbau 
von geringerer Bedeutung sein, als die Blei- und Kupfererzgiinge.

B r a u n e i s e n s t e i n .  —  Im Bereiche des G n e i s s e s  hat man vor einigen 
Jahren im Sudosten von Hackenhauser Brauneisenstein stollenmassig gewonnen, 
wo er in 1 — 5 Fuss machtigen, mit Quarz gemengten Lagen dem Nebenstein 
parallel eingelagert is t, ferner durch Schachtabteufen zwisehen Hackenhauser 
und Altwasser, am rechten Gehange des dortigcn Thales.

Gegenwartig, doch nur zeitweise, wird ein nur wenig ausgedchnter Bau auf 
Brauneisenstein bei der Wonscher Miihle betrieben. Das Erz, niehr weniger von 
Quarz impragnirt oder von Quarzadern durchzogen, bildet bis 3 Fuss miichtige 
Putzen in einem an Feldspath stellenweise reichhaltigen Quarzitscbiefcr. Dieser 
ist an der Oberflache bis auf 6 oder 7 Fuss Tiefe in eine lehmige Grusmasse 
aufgelbst, welche ebenfalls Nester und Lagen von Brauneisenstein enthalt, jedoch 
von mebr erdiger, ocheriger Beschaffenheit.

Im U r t h o n s c h i e f e r  hatte man vor wenigen Jahren im Westen von 
Saucrlingshammer (nordwestlich von Ulrichsgriin) versuchsweise auch auf Braun
eisenstein eingeschtagen, oder vielmehr einen einst hier bestandenen Bau auf 
dieses Erz wieder aufzunehmen gesuchf, aber ohne besonderen Erfol^.
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Yulcanische Oebilde des Rehberges and des Eisenbiibls bei Boden. *<
Bereits Goethe wurde bei Gelegenheit eiiies Ausflugcs von Eger nach Alt- * 

Albeftreut und Boden im Jabre 1823 *) auf die bier befindlichen vulcaniscben 
Gebilde auftnei’ksam. Ausfubrlich warden sie aber erst spater bcscbrieben durcb n 
Dr. A. E. R e u s s  in dessen vortrelDicber Darstellung der g e o g n o s t i s c h e n  
V e r h a l t n i s s e  des  E g e r e r  B e z i r k e s  und des A s c h e r  G e b i e t e s  in 
Bbbmen (Abhandlungen der k. k. geologischen Reicbsanstalt, 1 8 S 2 ,1. Band, I. 
Abtheilung, Seite 42 ff.) und erhielten auch durcb ihU erst ibre richtige geo-^ 
logische Deutung. An die bier gegebene Scbilderung der vulcaniscben Gebilde, 
die Schlaekenmassen des Eisenbiilils, der sich unmittelbar am ostlicben Ende von 
Boden als Aufscbiittungskegel in Form eines kleinen konischen Hiigels erhebt, und 
die dayon vveiter nbrdlieh verbreiteten Tuffmassen des Rehberges und der 
schwarzen E rde, mit den zablreich darin vorkommenden vulcaniscben Bomben 
und Lapilli, und die Lagerungsverbaltnisse, lassen sich kauin einige neuere 
Beobaebtungen biiiziifiigen. Uebersicbtsbalber moge bier nur das Wesentlicbste 
hervorgehoben werden, wobei in Bezug der’ naheren Details auf die genannte 
Abhandlung zu verweisen ist.

Das Grundgebirge, worauf die vulcaniscben Erzeugnisse auflagern, bildet, 
wie es bereits aus dem Vorhergehenden bekan'nt ist, Pbyllit, oder die deutlich 
krystallinische Abanderung des Urthonsebiefers, von graulich- oder gelblich- 
weisser Farbe, welcher durcb eingestreute grossere Schuppen von Glimmer hie 
und’da auch ein glimmerschieferartiges Anseheu erhalt. Die Sebiebten desselben, 
fast con^ant in Stunde S streichend, fallen am nordlicben und westliehen Tbeile 
des Rehberges, so wie auch westlich bei Boden, unter 7S— 80 Grad in Nordnord^ 
westen und nur am ostlicben Tbeile, wie auch im Westen von Alt-Albenreut, an 
dem aussersten Nordabfalle des Berges, zeigt sich hiervo'n eine Abweiebung, 
indem die Sebiebten bei gleich steiler Stellung in Siidsiidost abfaUen, stellenweise 
wohl auch ganz saiger stehen. Diese Abweiebungen sind jeddeh nur auf ganz 
kurze Strecken beraerkbar, und scheinen durcb die Structur desGebirges selbst 
bedingt zu sein, weniger durcb die storenden Einfliisse der vulc.aniscben Gebildb.*

Im Rehberg und der sich ihm ostlich anschliessenden schwarzen Erde steigt 
der Pbyllit zu einem breiten von Westen in Osten gestreckten Riieken,^ welcher 
zum grossten Tbeil, ton der Tbaleinsenkung von Boden an bis Alt-Albenreut, von 
mehr weniger deutlich geschichtetein Aschentuff bedeckt ist, worin-stellenweise * 
eine Unzahl von vulcaniscben Bomben, Lapillis, Schlackenstiicken und Phyllit- 
fragmenten eingeschlossen sind. An diese Tulfe, die namentlicb bei Alt-Albenreut " 
in 3 — 3Vj Klafter und dariiber machtigen Lagen blossgelegt sind, schliesst sich 
siidlich, bereits in der Tbalniedetung, der etwa 80 Fuss hohe und mehreres 
dariiber im Durehmesser haltende Scblackenkegel des Eisenbubls an , bestehend 
aus lose zusammengehauften Scblackenstacken, die von der Grosse einer Nuss bis 
zur Kopfgrosse, variiren. Dass diese Schlaekenmassen, die man wohl auch jetzt 
—!--- -I— ________ ■ ' j. X
*) Sammtliclie AVerke 1840, 40. Band', Seite 288.

K. k. gcologUciie Itcichsaasiatt. 7. Jatirgang 1856. III. 64
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*^noch melu'seits als kiitistliehu Er*efigai^;se', «ls Hoeliofenschlacken anzusehen ge- 
■‘ aeigt ist uiid damit uiiien Bi'uiitien verscliiittet haben will, der eiiist an de» Stelle 

des Eisenbiihls bestaiiden haben suit, uiizweifelliaft vulcaiiischen Ursprunge:} sind, 
4 beweisen nebst den inachtigen Ascheuanhaufungen mit den vuleaniscken Uumben, 

hauptsaclilich auch die zahlreichen Olivinkurner, die sich in den Blaseniaumen 
fast jedes Schlackenstuckchens vorfinden. Solche Zweifel kbnncn wolil nur damns 
hei'voi’gehen, dass dieser unansehniiche Schiackenkegel, zumal da man eben dabiu 

• die Eruptionsspalte zu verlegen genotbigt ist, nur schwer in Wechselbeziehung 
gebeacht. werden kann mit den davon ziemlicU entfernt abgelagerten Tufl- und 
Asclienmassen. In dieser Boziehiing wih-e die beste Erklarung mit Dr. B euss in 
der Annabme zu linden, dass die scbwereren Seblackcnmassen unmittelbar an der 
Eruptionsstelle niederfielen und sicb bier zu einem Schiackenkegel aiibiuiflen, die 
leichteren Aschenmassen hingegen, getragen von einem wahrend der Eruption 
webendem Sud-W inde, weiter nordu'iirts gefiihrt und dort auch abgelagert 
wurden. Ob aber bei dem Absatze der Tnflscbichten jede Mitwirkung vob Ge- 
wiissern vbllig ausgescblossen war, namentlicb jener des Egerer Bcckens, dessen 
Ablagerungen, wenn auch in unmittelbarer Nahe befindlich, so docb gegen- 
wartig in keinem nachweisbaren Zusammenhange mit den vulcaiiischen Gebilden 
stehen, lasst sich kaum mit Bestimmtheit entscbeiden, und so sind auch gar keine 
Anhaltspuncte geboten zur Beurtheilung ihres relativen Alters.

“ Torfmoore.
Fast alle TJialniederungen dieses, Gebirgszuges iiberzieht T orf, und erlangt 

stellenweise eine nicht unbedeutende Miichtigkeit, selten aber ist ev von solcber 
Beschatrenheit, dass er mit Vortbeil gewonnen werden kbnnte. Nicht minder haufig, 

■ jedoch von geringerer Machtigkeit, findet er sich auch an den boheren Berg- 
lehnen, so am Bildraumberg, im Waldflurwald (Barenloh), im Planiohwald und 
an zablreichen Stellen des Dillenberges und seiner Auslaufer.

‘ Der Daiserwald Oder die westiichen Ausliiafer des Karlsbader Bebirges.

Def bier in Betracbtung zu ziehende Gebirgstheil oder der Kaiserwald mit 
seinen nbrdlichen; Dependenzen, dem Gebirge von Kirchenbirg und Steinbach, 
bildet die westlichen Auslaufer des Karlsbader Gebirges. Dieser Gebirgscomplex 
■wird im Sfidwesten und Westen durch die Einsenkung von Schanz und Unter- 
Sand^u und das Egerland, iraNorden durch das Falkenau-Elbogener flachhugelige 
TertiSrland von den benachbdrten Gebirgszugen, den nordwestlichen Auslaufern 
des Bohmerwaldes und dem Erzgebirge, zum Theil ganz scharf orograpltisch ge- 
sehieden und erhebt sich, namentlicb vom Egerlande aus, jahe bis zu den hbchsten 

> Kuppen, worunter der J u d e n h a  u,  die Gl a  t z  e,  der S c h a f b e r g ,  S t e i n  r a th-  
b e r g  als die bedeutendsten Hbhenpuncte erscheinen, und das nicht nur, fiir den 
Kaiserwald allein, sondern.auch fiir den ganzen Gebirgszug, wcicher, von da an 

4'gegen Osten altmblig abdachend, weiter den relativ dtwas niedereren-Gebirgstheil 
HT^er '.Tepb-Karlsbader Gegend einniinnit. • i ( -i-
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DaS Kaiserwaldgebirge; ein breites, von zablmcben Schlucliten und W asseiv, 
rissen durcbfurchtes, nabezu von Westen naeh Osten gestrecktes Jocdi bddend, 
cntsOndet zahlreicbe Neb'enjoche nach Siidosten und Norden, wahrend es selbst 
bstlich durch das Glatzer und Perlsberger Revier mit den Hbhcn von EinsiedI,. 
Sangerberg und Lauterbach und durch diese mit dem ccntralcn Gcbirgsstock von 
Knrisbad unmittelbar zusammenhangt. •

Eines dieser Nebenjocbe trennt sich vom Gtatzbergd los und verlaiift in Ost- 
sudost bis zurn Fi lz-hubel  wa ld ,  wo es sich westlich gegen das Auschalhal senkt, ‘ 
wahrend ein Zweig davon als M a r i e n l o h - ,  Reh  k n o c k -  und D a r n  wa l d  
nahezu in siidliclier Richtung, zwischen jenein Thale und dem Altthale (bei Schanz), 
noch weiter fiber Marienbad forlsetzt.

Der niirdliche Theil dieser Gebirgsgruppe, welcher von dem Hauptjoclie des 
Kaiserwaldes bei sanfter Abdachung sich nord- und westwarts bis zum Falkenauer 
Becken, zum Theil aucjr bis fiber die Eger hinweg und zum Egerlande ausdehnt, 
wird'durch die Thaleinschnitte des Kneiselbaches, des Gross- und Klein-Liebau- 
baches ebenfalls in mehrerC Nebenjoche getheilt. Das e i n e  von diesen, zwischen 
dem Gross-Liebaubache und Lobsbache, bildet den Zan k wa l d  und verlauft gegen 
Frohnau, Ebmeth und Steinbach, mit dem Df i r r n b e r g ,  K n o c k b e r g  und seinen 
Auslaufern, als den bedeutenderen Hohenpuncten. Ein z w c i t e s  Nebenjocb, • 
zwischen dem Gross- und Klein-Liebaubache, nimmt den Stock d e s W o h r -  
b e r g e s  (bei Wohr) ein, wovon sich Auslaufer verzweigen gegen Schonlind, 
Tiefengriin und Liebau. Endlicli ein d r i t t e s  Nebeiijoch mit dem S t c i n b o c k -  
b e r g ,  bei Schonlind, und den A r b e r s b C r g ,  bei Miltigau, senkt sich mit eini- 
gen seiner Verzweigungen westwarts bis zum Egerlande hinab. An die zwei letz- 
teren schliesst sich nordwestlich die relativ viel niedrigere Berggruppe des Ur- 
thonschiefers der Gegend von KoUigsberg an, mit dem K o g r a u b e r g  und den 
Hohen des Steinbacber Revieres, wozu auch noeh die Berggruppe von Maria-Kulm 
mit dem M a r i a h i l f - B e r g ,  von der Eger nordlich, zu rechnen, die ebenso in 
geologisclier als in orographischer Beziehung noch diesem Gebirgszuge angehbrt.

So wie schon petrograpbisch dieser Gebirgstheii eine nicht geringe Mannig- 
faltigkeit von Gesteinsarten bietet, so zeigt er auch in seiner Oberflachengestaltung 
emen grossen Wechsel an Formen. Diess w ird 'aber hauptsachlich bedingt 
durch die abnormen Verhaltnisse des Gebirgsbaues, die bedeutenden Storungen, 
welche die Schiefergebilde durch den sie unterteufenden Granit erlitten. Durch 
ihn zertrOmmert, vielfach verworfen oder auch von ihm fiberdeckt, bilden sie darin 
Fragmente und Schollen von den verschiedensten Djmensionen, gleichsam wie in 
einen Teig eingeknettet un4 in verschiedenen Richtungen daraus hervorragend, 
Oder sie erscheinen in mehr minder ausgedehnten Lappen als Decken dem 
darunter ausbeissenden Granit aufgesetzt. Hieraus crgibt sich eine seltsame 
Combination von Bergformen, die nur aus solch einem unregelmassigen Zu- 
sammenvorkommen von Gebirgsarten hervorgeheu kann, wie diess eben Kier der 
Fall, sin den Ibidem  zeigen sich schroff abfallende Granitgehange, theils mit san^ 
gewellten odevganz flachcn Schicferrucken! theils aus Gr<)nilraassen bervorragonde

6 4 *  '  ‘
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jG rate zerborstener Sch|eferschoII«n,, o<ler es entliiilt der plateaufdrmig geebnetc 
^Tlieil einer mehi* ziisainmenbangenden Schieferhttlle einzelne aufgesetzte Granit- 
buppen, nicht selten umsauint von eiiiein Triimmerkranz oft kolossaler BiScke. 

 ̂ Besotidei’s aulTiillig zeigen sich diese Vcihaltnisse an den einstigen Schiefer- 
granzen, so wie in den tief diirclinagten Tlialern des Gross- und Klein-Liebau- 
und des Kneiselbaches, und»iiberdiess gewalirt man groteske Granitfelspai’fien in 
den meisten kleiiieren Tlialeinscbnitten, die den Granit an den zablreichsten 
Stellen durchfurclien, wie bei Koiiigswart, Amonsgriin, Maikusgiiin.

Vcrbreituug nnd petrograpliiscbe Bcschairenlieit der einzclnen Gcbirgsarten.
An den g r a n i t i s c h e n  Centralstock des Kaiserwaldes lelint sich nbrdlich 

bei Pcrlsberg zunachst A m p h i b o l s c h i e f e r  an, worauf eine schmale Zone von 
G n e i s s  urn Scbbiificht und Schbniind folgt, dann G l i m m e r s c h i e f e r .  welcher 
den ganzen nordliehen Gebirgstheil bis zur Falkenauer Ebene cinninimt. Am 
wesHichen Gebirgsabfalle, ziebtsieh, terrassenfdrmig gegen das Egcriand liii^sicb 
senkend, ein wenig aiisgebreiteter Zug niederer flachwelliger Berge von Tescbau 
an fiber Konigsberg bis Maria-Kulm, die U r t b o n s c b i e f e r  zusammensetzt. Am 
Siidabfalle findet sich dieselbe Reilienfolge der Gebirgsarten wie am nordliehen. 
Zunachst deni Granite A m p h i b o l s c h i e f e r ,  zvvischenKbnigswart und Marienbad, 
dann in der Gegend von Schanz und Altwasser G n e i s s ,  welcher weiter in Siid- 
westen vom Gf i nur i e r seh i e f e r  des Dillensfockes uberlagert wird, nnd endlich bei 
KonradsgrQn und Leimbvuck die siidliche Fortsetzung des Ui-th ons ch i  efe  r s  von 
Kbnigsberg. Sammtliche SchiefergebiltJe dieses Gebirgszuges, zunachst aber 
die des sfidlicben Abfalles, schliessen sich dem Gneiss- und Glimmerscbiefer- 
gebiet der nordwestlichen Auslanfer des Bobmerwaldes in derWeise innig an, dass 
man sie nur als die unmittelbare Fortsetzung derselben anseben muss. In geo- 
gnostischer Beziehung wiirde man daher vergebens eine Granze zwischen den 
beiden Gebirgszugen sueben, weil es in der That auch keine gibt, wobl aber eine 
orographische, die durch die geologiscben Verhaltnisse, den Gebirgsbau und die 
relative Altersverscbiedenbeit dieser Gebirgszuge bedingt ist.

Bevor diese Verhaltnisse specieller nacbgewiesen werden, mbgen bier vorerst 
die Angaben iiber die petrograpbische Beschaffenbeit der einzelnenGebirgsglieder 
und ibrer untergeordneten Bestandinassen Platz greifen.

 ̂ ■ Grani t .
,Der centrale Gebirgsstock dieses Zuges, -im engeren Sinne der Kaiserwald, 

besteht, wie bereits erwiihnt, .aus Granit. Bei dieser ganzen Granitmasse las.sen 
sich petrograpbisch insbesondere zwei Hauptabanderungen imterscheiden: G e- 
b i r g s g r a n i t  und Z i n n g r a n i t .  Der erstere.bildet das eigentliche Grund- 
gebirge. letztere dagegen darin in der Regel stockfbrmige Massen und ist 
besonders dadurch ausgezeichnet, dass er sowobl selbst Zinnerze ffibrt, als auch 
Zinnerzgsuige in ihm aufsetzen.
^  G e b i r g s g r a n i t .  Im Allgemeinen ist dieser Granit ebarakterisirt durch 
§mne ;,mi,ttol7 J)is grobkornige Structuf, nnd ersebeint tbeils nn't-, oline
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- porphyrartig eingestreuteti Orthoklaszwilfingen. Sonach Jassen sich auch zweierlei 
Abande'rungen unterseheiden, die jedo,ch in diesem Gebirgstheile nirgend so scharf 
gesondert sind, oder es >sind vielmehr die Aufsclilusse nicht derart, dass sich 
gewisseZonen derselben ganz genau nachweisen liessen. An mehreren Orten macht 

■'sieh in dieser Beziehung die Ersclieinung bemerkbar, dass wahrend der unregel- 
ipassig grobkornige Granit die tieferen Gebirgstheile einnimmt, der porphyrartigie, 
Von jenem rings umgeben, an den Hbhenpuncten, den Bergruckeri oder Kuppen 
zu Tage tritt; so unter anderen am Judenhau, am Arbersberg, am Schafberg, in 
der Gegend von Perlsberg und Amonsgrun, zum Theil auf dem Glatzberge und 
auch beim Schloss Koiiigswart. Diese Verhaltnisse erinnern an das stockfdrmige 
Auftreten eii^er Granitabanderung innerhalb der anderen, wie es insbesondere im 
Granitgebiete des mittleren Bohmens so haufig zur Ersclieinung gelangt.

Die Farben des Granites sind vorherrschend liclit, rothlieh-, gelblichweiss, 
bis weiss, was diircH das Vorwiegen des ebenso gefarbten Feldspathes bedingt 
ist*Dieser ist O r t h o k l a s  (Oligokhs, oder sonst ein triklinoedriseher Feldspatli 
scheint ganz zu fehlen) im unregelmassig grobkornigeh, seltener kleinkornigen 
Gemenge mit krystallinischem Qu a r z  und Gl immer .  Der letztere hat vor
herrschend eine dunkle, meist tombackbraune, seltener ,eine M'eisse Farbe undI *
ist in der Regel der untergeordnetste Bestandtheil. Durch Verwitterung verandert 
sich die Farbe des Gesteins; sie wird verschieden braunroth, der Glimmer 
grtinlich niiancirt, w’obei sich, namentlich bei der porphyrartigen Abanderung, die 
Grundmasse in eine weiche kaolinartige Masse umgewandelt zeigt, aus welcher 
sich die Quarzkorner, besonders aber die Orthoklaszwillinge, in noch vollkommen 
gut und frisch erhaltenem Zustande leicht auslosen lassen. An a c c e s s o r i s e h e n  
Gemengtheilen enthalt der Granit ein graulicli-griines c h l o r i t a r t i g e s  Mineral, 
stellenweise in gi’osseren Tafeln, selten Ti t an  it  in Kornern, und hie und da 
knollige Ausscheidungen eines griinlichen s t e i  n m a r k a h n l i c h e n  Minerals. 
Nicht selten findet sich bei dem bereits mehr weniger angegriffenen Gesteine in 
kleinen unregelmassig begranzten Tafeln ein glimmerartig sich blatterndes Mineral 
von griinlichbrauner bis griinlichschwarzer Farbe, welches Vermoge seines rbth- 
lichen Striches wesentlich aus Ei senoxyd bestehen und ein Umwandlungsproduct 
von Glimmer «ein diirfte. Kleine Nester von Mangan  und d e n d r i t i s c h e  
Ausscheidungen auf den Kluftflachen sind nicht seltene Erscheinungen.

Die A b s o n d e r u n g s f 0 rmen des Granites bieten hier keine besonders 
auffallenden Erscheinungen. Die ellipsoidische oder k u g e l i g e  Absonderung 
ist selten, haufiger die, u n r e g e l m a s s i g  b l o c k f o r m i g e ,  am haufigsten 
die d i ckp l a t t en f b r mi g . e .  Grosse und mitunter seltsam ges.taltefe Blocke sind 
namentlich urn .Schloss Kbnigswart verbreitet, wo im Parke auf soldi einem 
Block eine ganz niedliche Gloriette steht. An den Granitplatfen lasst sich an vielen 
Puncten eine ganz deutliche Streichuiigs- und Fallrichtung erkennen. So beob- 
aclitet map an ihnen zwiselien den zwei westlichen Teichen im Konigswarter 
Schlosspark ein Streiclien Stnnde 5 mit 00—90 Grad Fallen ̂ n̂ NordnordwesteiH 
boim Isroclitenfi iedliofe bei Amonsgriin ein Streiclien Slnnde I und .ein FaHen
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unter 60—65 Grad in Ostsudosten; wesflich vom Lehnhof (nordlich von Gnter- 
Sandau) ein Streichen Stunde I t — 12 bei einenr Fallen unter iO—20 Grad 
in Westen;- am Ai’bersberg (im Westen von Miltigau) ein Streichen Stunde 6 
und ein Fallen 35—40 Grad in Nordcn; am Schafl)erge sind die Flatten fast 
schwebend. Nach diesen, weim auch unzul5nglichen Beobacbtungcn scheint 'es,J 
als wenn die Flatten im Allgemcinen, je  entfcrnter von dcr Centralaxe des 
Granitstockes, eine urn so steilere Stellung und dabei eine nahezu parallele 
Richtiing mit den Granzlinien dieser Granitpartie annebmen wiirden, wabrcnd sie 
sich gegen die Mitte derselben bin, wie am Schafberge, mebr der borizontalen 
Lagc naherten.

Z i n n g r a n i t ,  — Das Auftreten der Zinngranite, welclie, w i^ bereits an- 
gedeutet, insbesondere durch ihre Zinnerzfiibrung sich auszeichnen, ist nicht 
allein in bergmannischer Bcziehung von Wichtigkeit, sondern sie erlangen auch 
in geologischer Hinsicbt in soferne ein besonderes Interesse, als sie cben wegen 
ihrer Zinnerzfiibrung unter alien -Granitcn'des europiiischen Continents, mit 
Ausnahme jener des, mit diesem Gebirgszuge g'enetisch eng vcrwandteb, Erz- und 
Fichtelgebirges, in ihrer Art einzig und allein dasteben.

Das wescntliche ^erkmal dieses Granites ist' die klein- bis feinkornige 
Structur im Gegensatze zu der mittel- bis grobkornigen des Gebirgsgranites, das 
Vorherrschen des Feldspatbels, welcbertheils Or t h o k l a s ,  t hei l sOl igoklas  ist, 
von welcben auch namentlicli der evstere im Gestein porpbyrartig eingestreute 
Zwillinge bildet, und das fast ausschliessliche Vorhandensein von l i c h t e m,  
rothlich-, gelblich-, auch griinlichweissem und, wie es scheint, in den meisteii 
Fallen l i t h i o n h a l t i g e m  Gl i mmer .  Dieser und der graulichweisse bis weisse 
Qu a r z ,  als der vierte Bestandthcil, wechseln in ihren relativen Mengen mannig- 
fach ab, werden aber niemals so iiberwiegend, dass ihnen darin der Feldspath 
nachstunde. Accessorisch fuhren sie vorherrschend C a s s i t e r i t  (Zinnsteiii), 
T u r m a l i n  und T a l k ,  in kleinen derben Partien oder den letzteren auch in 
kleinschuppigen Aggregaten.
* Ihrer Verbreitutig nach seheinen im Kaiserwalde dje Zinngranite, im Ver- 
gleich zum Erzgebirge, eine mehr untergeordnete Rolle zu spielen, und lassen sich 
am verlasslichsten auch nur auf dem Glatzberge und in seiner nachsten Umgebung 
nachweisen, 'Vo sie durch Bergbau aufgeschlossen wurden. Ueber das nahere 
Verhalten der Zinngranite zu den sie einschliessenden Gebirgsgraniten, so wie 
fiber die Charakteristik der Zinnerzgange folgen speciellere Nachweisungen bei 

,den ahnlichen Gebilden des Erzgebirges, worauf hiermit-auch hingewiesen wird.
Von G a n g b i l d u n g e n  sind, nebst den Erzgangen, im Bereiche des Granites 

noch G f a n i t - u n d  Q u a r z g a n g e  entwickelt. An den ersteren ist der Kaiser- 
wald auflfalligerweise arm und enter diesed ist auch hauptsachlich nur die pegm.a- 
t i f a r t i ^ e  Abanderung, theils mit, theils ohne Turmalin, vorherrschend, wahrend 
f e i n k o r n i g e r  Granit untergeordncter und vorzugsweise an den Granit-Schiefer- 
gi'anzen auftrilt, meist in geringmachtigen, nach vcrschiedenen Richlungen 

diijj^sti'eicbenden Gangen. ^
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Haufiger setzen ira Gebirgsgranit Gange von Quarz auf mil accessorisch 

beibrechendom T ilI'inalln . Mangan-  nnd R o t b e i s e n e r z ;  stcllenvveise ist er 
auch als Horn  s t e i n ,  odei* durch Aufnalime von Rfuehstucken des Nebengeslcins 
al§ eine Art Breccie (Quarzbroekenfels) entvvickelt *).

i! -Am meisteii beinerkenswerth ist der be'reits von Herrii Professor Dr. Rens s  
bescbriebene Quarzgang der Gegend von Uuter-Sandaii =). In einer zieinlicb 
scbrollon Felspartie steht der Quarzfels zuerst bei AUvvasser an, dicbt an der 
Granit-Gneissgranze, wo er in einera ausgedelinten Bruch schon seit einer langen 
Reihe von Jabren als Strassensebotter gebrochen wird. Von da setzt er in nabe 
nordwcsllicher Ricbtung iiber den Kreuzberg (bei Unter-Sandau) bis Leimbruck 
fort, scheint^ich aber iin Osten von Konradsgriin in zwei Trume zn zerscblagen 
von denen der eine bei einer nabe nordlichen Ricbtung bis zum ersteren Orte, der 
andere bei nordwe§tlicbem Verlaufe gcgen Konradsgrun seine Ricbtung niminl. 
Ob die zahlreicben’Quarzfragmente, die iii'an im Rereicbe des Urtbonscbiefers iin 
Nordosten bei Leimbruck vorfindet, dem ersteren Trume angelioren oder vom Ur- 
thonscbiefer herstammen, lasst sich init Gewisslieit nicbt entscbeiden. In soferne 
hat aber die erstere Annahme einige Wahrscheinlicbkeit fiir sicb, als sich 
dieser Quarzgang hier nieht vollig auszukeilen, sondcrn weiterhin unterhalb 
des Tertiaren zu verstrecken scheint, und jenes Quarzvorkommen von Seeberg 
und Haslau wohl mit gutem Grunde als seine nordwestliche Fortsetzung zu be- 
trachten ist.

A m p h i b o l s c h i e f e r .

Diese im Allgemeinen dickschiefrigenstellenweise auch dem Massigen ge- 
naherten, seltener diinnschiefrigen Gesteiue bestehen aus einer. sehr feinkornig- 
blattrigen bis diehten Ai p p h i b o l g r u n d ma s s e ,  in der Regel mif einem Antheil 
eines kleinschuppigen, grunlichgrauen gl immerar t igenMineral sundFeldspath,  
worin gewohnlich griinlichgrauer Amphi bol  in einzelnen Krystallen oder auch 
in erbsengrossen Kornern F e l d s  pa t h  (wahrscheinlich Ol i gok l as )  eingesprengt 
ist. An den Granzen .gegen Granit oder Gneiss erlangen sie durch Aufnahmen 
grosserer Mengen von Feldspath eine g n e i s s a r t i g e  Beschaffenheit und gehen 
durch dieses Mittelglied in den sie uberlagernden Gneiss iiber, mit dem sie iiber- 
haupt auch in geologischer Beziehung ein innig zusammenhangendes Gebirgsganze 
bilden. Als Uebergemengtheile fiihren sie in Partien und in.aderfdrmigen Verzwei- 
gungen oder als Qeberziige an Kluftflachen G r a n a t  und P i s t a z i t ,  theils derb, 
theils krystallisirt, ferner Korner von P y r i t  und in Spuren Ma g n e t e i s e n e r z .

<} In der furstlich M e tte r n ic h ’schen Sammiung zu Schloss Konigswart iindet sicb ein 
eifdrmig gerundetes, etwa 3 ZoII im Durchmesser haltendes, geschiebeiihnliches Gesteins- 
stiick, bestehend aus gelblicbweissem diehten Quarz, durebzogen von fleischrotben horn- 
steinartigen Lagen, dem man wegen seiner eigenen Zeichnung den Namen S ch in k en >  
s t e in  b«ilegte. Es soil von der Gegend von Schonficht herstammen; es konnte jedoeb 
weder da noch sonst irgendwo ein Shniiches Quarzgebilde winder aufgefunden werden. 
Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt, 1. Band, Seite 30.
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DieAinphibolschiefePsindsowohlatider Slid-, als ait der Nordseite des Gratiit- 
stockes, an den sie sich unniiltelbai' aniebnen, entwickelt; an beiden Orten baben 
sije jeSoeb eine nur geringe Verbreitung und erscbeinen bless als die westlicben 
Auslanfer jener ausgedebnteu Amphibolitzone, welche im Osten insbesondere * 
den mittleren Tbeil des Karlsbader ilebirges einnimmt.

' Die siidliche Partie beginnt am Siidabfalle des Glatzbetges und setzt bier 
den plateauPormigen Tbeil, welcber die Mautbwiese beisst, zusammeii, und ist 
gegen den Granit dutch eine vom Jagerhause gegen das Konigswarter JBade- 
haiis nahe in Sildwesten verlaufende Linie begranzt. Von da zicbt' sicb d,er 
Ampbibolschiefer siidwarts nabe bis zum Haselbof und Schanz hinab, von wo 
er sich scbon ausserhalb des Aufnahinsgebietes, iiber die Gegend^von Marien- 
bad, Royau, Einsiedl, Schonthal u. s. w. weiterhin ostwarts ausdebnt. Gering- 
machtige Einlagerungen bildet Ampbibolschiefer.im Gneiss.nocb im Siidwesten 
vom Raselhof und bei der isolirten Gn^isspartie zwisclien Konigsvvart und 
Amonsgrun und tritt iiberdiess auck an seiner angedeuteten siidlicben Granze auf 
gute Strecken bin mit Gneiss in Wecbsellagerung. Audi gegen den Granit der 
Glatze geht er in gneissartigc Gebilde iiber, aus welchen sich wieder stellenweise, 
wie auch auf der Mautbwiese, dunkle, bisweilen dichte quarzreiclie g r  a p h i t i s c h e  
Schiefer entwickeln.

Im nordliclien Theile nimmt der Ampbibolschiefer die Gegend von Ueber- 
Rockendorf und Perlsberg ein, von> wo er sich, wie bereits erwahnt, ostwarts, 
doch meist nur in grosseren oder geringeren isolirten, von Granit umhiillten 
Schollen weiter iiber das Aufnahmsgebiet hinaus verfolgen lasst.

Sowohl bier als auch im siidlicben Theile tritt zwisclien den mehr minder 
zusanunenhangslosen Schollen, welche diese Schiefergebilde auch da, nament- 
lich in der unmittelbaren Nahe des G e b i r g s g r a n i t e s  bilden, dieser an den 
meisten Stellen zu Tage. Und die zahlreichen Bruclistiicke von feinkornigera 
G a n g g r a n i t ,  die man an mehreren Orten, so unter anderen an Blossberge, im 
Osten von Kbnigswart, im Bereiche dieser Schiefer vorfindet, deuten auf ein 
nicht seltenes Yorkoraraen auch dieser Bildung bin.

G n e i s s.

Von der ausgedehnten Gneissregion der Gegend von Schlaggenwald, Frohnau 
und Lobs reicht an der Nordabdachung dieses Gebirges ins Aufnahms
gebiet, so wie von den Amphibolscliiefern, ein nur schmaler Streifen von Gneiss 
herein, iiber Steinbach, Schonlind bis Schdniiclit, bei letzterem Orle unmittelbar 
an Granit. grhnzend. Und auch an der siidliclien Gebirgsabdachung gehort, 
nebst einem*isolirten Gneisslappen zwisclien Kbnigswart und Amonsgriin und 
einem anderen kleineren unmittelbar beim Konigswarter Badehaus, bloss eine 
wenig breite Gneisszone, zwisclien Kbnigswart und Schanz, zum Kaiserwald, 
indem das Gneiss-Glimmerscbiefergebiet siidlich von dem Altbache und dein 
Thale von Altwasser orographisch, wie diess gelegentlich hervorgehoben wurde, 
ber«i| .̂,^d>pl}. nordwestlicben Auslaufern des Bbhinerwaldes angebbrt.
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’ In petrographischer *Beziehung hat der Gneiss hochst schwankende 
Charaklwe, und diess hauptsachlich aus dein Grunde, weil er liier theils in 
unmittelbarer Beriihrung steht mit den Ampliibolschiefern oder dem Grand, theils 
zwischen Granit und Glimmerschiefer keilforniig eingreift, wie an der n5rd- 
Kehen Gehirgsabdachung, und daher auch in-seiner Beschaffenheit sieh entweder 
den Ampliibolschiefern oder dem Glimmerschiefer nahert, im Contacte mit dem 
Granite aber stellenweise auch eine g r a p h i t s c h i e f e r a r t i g e  Beschaffenheit 
annimmt. A c c e s s o r i s c h  fiihrt der Gneiss G r a n a t e n ,  dann mehr minder 
zahlreich eingestreute, aber stets nur sehr kleine Krystalle von A n d a l u s i t ;  
und in filzartig verworrenen Aggregaten ein dem Faserkiesel (Fibrolith) abn- 
liches Minera^ Beide sind jedocb meist in ein feioschuppiges glimmerartiges 
Mineral umgewandelt:

G r a p h i t s c h i e f e r ,  mehr weniger diinnspaltig, quarzreich, sehr feinkbrnig 
bis krypto-krystallinisch, hie und da thonschieferahnlich, finden siclr als schich- 
tenfbrmige Einlagerungen im Gneiss an mehreren Orten, so bei Scbonficht (am 
Steinbockberge), siidlich beim Haselhof und nbrdlich bei Schanz, ferner bei der 
isolirten Gneisspartie im Osten voh Amonsgriin und an der Griinze der Amphi- 
bolscbiefer gegen den Gi’̂ nit auf der Mautlnviese (am siidlichen Abhange des 
Glatzberges), wo sie zum Tbeil eine dickpfattenfbrmige Absonderung besitzen, 
und so in den bier zerstreuten und stellenweise nicht unbedeiitenden Blocken 
als ein fast massiges Gestein erscheinen. Als Uebergemengtbeil enthalten sie nicht 
selten A n d a l u s i t ,  doch ist er auch bier gewbhnlich in eine graulichweisse oder 
gelblicbweisse glimmerartige Substanz umgewandelt.

K b r n i g e r  Kal j i s tein.  — Westlich beiReichenbach (nbrdlich von Scbon- 
lind), an der linken Seite des Gross-Liebaubaches, ist kbrniger Kalkstein, dem 
Anscheine nach in Form eines Lagers, dem Gneiss dicht an der auf der Karte ver- 
zeichneten Glimmerscbiefer-Granze eingescbaltet. Er ,ist 4 bis S Klafter machtig 
und iibereinstimmend mit dem Nebengestein streicht er in St. 3 und fallt unter 
70—30 Grad in {lordwesten. Nach den Lagerungsverhaltnissen zu schliessen, 
scheint dieses Kalkvorkommen mit dem hier entwickeltert Bleiglanz fiihrenden 
Gangen in einer ganz nahen Wechselbeziehung zu stehen.

G a n g g r a u i t e  durehsetzen den Gneiss, namentlich an seiner Granze gegen 
den Granit an zahlreichen Stellen. Am meisten sind sie verbreitet in der Gegend 
von Steinbach, Ebmeth, Reichenbach und Schbniind, hie und da bei Schanz, und 
im Gsten von Kbnigswart. Eine rbthlichgelbe felsitische Abanderung mit 
Feldspatb- und Quarzkbrnern findet sich im Osten von Wbhr, hier jedocb bereits 
im Bereiche des Glimmerschiefers. Die Streichungs- und-Fallrichtung dieser 
Gange lasst sich leider nirgend geniigend beobachten. An einigen Orten scheint 
es als wenn sie mit der Gneissgranze ein nahezu paralleles Streichen besassen.

G l i m m e r s c h i e f e r .

Der zwischen der bezeichneten Gneisszone und dem Falkenauer Becken 
belindliche Tbeil des nbrdlichen Gebirgsabfalles besteht aus Glimmerschiefer,
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und zwitr die Unigebtmgen von Scliiinbrunn, Wblir* Tiofengriiii, Kireben1)irg, 
Ruditzgriin und Prdsiui. Allein so wie der Gneiss und Ampbibolscbiefer, wird 
auch der Glimmerschiefer, wie Eingangs irn Allgemeinen schon erwabnt, an den 
zahlreicbsten Stellen vom Granit unterbrocben, oder vielmelir er bildet darin 
inebr minder ausgedehnte und isolirte Scliollen, die tbeils im Granit sieckei?, 
theils ihm deckenfdrmig aufsitzen, und cr sowolil dazwisclien, wie darunter, 
besonders an tieferen Puncten, in-Tlialeinschnitten und Wasserrissen zum Vor- 
scbein gelangt.

Indem er so allerwarts in schr nabcm Contacte mit dem Granite stebt, zeigt 
er nun auch petrograpliisch die grossten Schwankungen zwischen eigentlichem 
Glimmerschiefer und Gneiss, und ist nur an sebr wenigen Puncten>,in der Weise 
cbarakterisirt, wie z. B. am Tillen oder im Erzgebirge. Aucfi ist er meist mehr 
dickschiefrig, seltener feinkornigscbuppig und dunnschiefrig, fiibrt vorberr- 
scbend sclntarzbraunen, nur ausnahmsweise ausscbliesslich ganz wcissen Glimmer, 
wie im Westen von Kloben, bei der bier zungenformig in das Tertiane eingrei- 
fenden Partie. Nicht s.elten vertritt den Glimmer ein griinliches ch i or it-  oder 
auch t a l k a r t i g e s  Mineral. Eine wichtige Rolle spielt bei diesen Glimmer- 
scliiefern, so wie beim Gneiss, das dem F i b r e l i t h  (Faserkiesel, Buchbolzit) 
almlicbe Mineral von.gelbliebweissen bis ganz weissen Farben, welches namentlich 
an den Spaltungsflacben deutlich zum Vorschein gelangt. Wenn es in iiberwie- 
gender Menge auftritt, so bildet 6s ein filzartig verworrenes Aggregat, welches 
die Spaltungsflacben in diinnen Lagen iiberzieht, und der dunkle Glimmer darin 
nur in einzeln zerstreuten Schuppen vorkommt, oder bei sebr feinsebuppiger Ent- 
wickelung darin fleckenw^eise vertbeilt ist. Der Quarz ist J)ei dieser Abanderung 
theils in kleinen KSrnern entwickelt, theils in der Gesteinsmasse so fein ein- 
gesprengt, dass man ihn nur schwierig mit freiem Auge unterscheidet. Durcb 
Beimengungen gi'osserer Mengen von Feldspath resultiren g n e i s s a r t i g e  Aban- 
derungen, bei welchen nicht selten der Glimmer, weiss und dunkel zugleich von 
Farbe, zu grosseren fleckenweise vertheilten Partien gruppirt* ist, und so das 
Gestein einige Aehnlichkeit erlangt mit manchen Abanderungen der Fleck- 
sebiefer. A c c e s s o r i s c b  fiibrt der Glimmerschiefer hauptsachlich Gr ana t en ,  
an einigen Orten, M'ie bei Muhipeint, Schonfieht und Ruditzgriin, in ziemlich 
grosser Anzahl, seltener, und meist nur in ganz kleinen Krystallen, An d a l u s i t ;  
ferner A m phi bo 1 und T u r m a l i n ,  letzteren besonders im Q u a r z ,  weJeher 
das Gestein in Adern und Lagen durchzieht oder darin auch nesterweise vorkommt.

Q u a r z i t s c h i e f e r  sind hier von geringer Verbreitung und finden sich 
einigermas^en in grosserer Macbtigkeit an einigen Orten als Granzgiied gegen den 
Gneiss, wie zwischen Reichenbach und Kirchenbirg, in der Nahe des Granites im 
Osten beiWohr u. a. 0. Als Qua r z i t ^  entwickelt, bilden sie geringmaebtige Ein- 
lagerungen im Westen von Schonlind, im Osten von Wohr, bei Schonbrunn, im 
Osten von Tiefengriin. Ein graues bis blaulichsehwarzee g r e i s e n a r t i g e s  
Gestein trifft man in Fragmenten im Osten bei Ruditzgriin und im Osten von 
A r ^ ^ r u o . ,
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U r t h o n s c h i e f e r .

Das niedere Berglund, welciies sicli voii Kdiiigsberg iistlich bis Dassnit/, 
Perglas uiid Golddoid', nordwiirts iiber Maria-Kulm md Reissengriin bis zum Fal- 
kenauer Tertiarbeckon erstreekt, setzt Urthonschiefer zusammen. Dieser flach- 
wellige, tlieilweise plateauformig geebnete Theil, der lu i r  zwisehen Kbnigsberg 
nnd Dassnifz durch die Eger und in der Gegend von Golddorf durch den Gross- 
und Klein-Liebaubach tiefer eingefurcht ist, erhebt sieh als osflicher Uferwall des 
Egerer Tertiarbeckens und gleiehsain als erste Terrasse dieses Gebirgszuges 
(iin Mittel von 1650 Fuss), woriiber welter ini Sudosten der Glimnierscbiefer als 
zweife Terrasse (bis iiber 2300 Fuss) emporsteigt, und dieser wieder beherrseht 
wird von den Ilohen des granitisclien Centralstockes (von 3084 Fuss Kuppenhohe).

Von der erwahnten Urthonschieferpartie der Gegend von Konigsberg ver- 
lauft ein schmaler Urthonschieferstreifen iiber Ebersfeld, Miilln und Krottensee bis 
Teschau, — westlicli an das Tertiiire granzend, ostlich aber vom Glimnierscbiefer 
begranzt. In der Gegend von Miltigau auf eine kurze Strccke von Granit unter- 
brochen, oder vielmehr bier zerstdrt und von Gewassern fortgefiihrt, erscheint der 

' Urthonschiefer wieder bei Leirabruck und Konradsgriin, am Gamil- und Baierberg, 
hier ebenfalls einen nur ganz sehmaien Streifen bildend, und lehnt sieh ostlicli 
unmittelbar an den Granit des Kaiserwaldes, westlich aber bildet ebenfalls das 
Tertiare, bezugsweise der Alt-(Leim-)bach seine Griiuze. Ueber das Altbachthal 
setzt er noch welter slid- und siidwestwarts fort gegen Palitz,' gehort hier 
aber, nach dein Obigen, bereits den nordwestlichen Auslaufern des Bobnier- 
waldes an. 4 '

Bei der nordlicben Partie verlauft seine bstliche Granze gegen den Gliminer- 
schiefer, in iiahezu geriiderLinie, von den bstlicben Hausern vonTesehau, beinahe 
in nordlicher Richtung zwisehen Liebau und Mullti, dann beiin Jagerhaus (in Osten 
bei Golddorf) vorbei gegen das Spiegelwirthshaus. Ziemlich regclmassig ist aucb 
der Grajizverlauf gegen das Tertiare. Bei Teschau bildet hier auf eine Strecke 
ilev Kroftenbach die Granze, welche dann ostlich bei Krottensee vorbei iiber Miilln 
und den ostlichen Theil von Steinhof bis Konigsberg verlauft. Zwisehen dem 
letzteren Orte und Perglas greift das Tertiare sowohl des Egerer als des Falke- 
nauer Beckens buc'htforinig ziemlich tief in den Urthonschiefer ein, dieser hlngegen 
bildet an beiden Orten, wie ostlich von Sebabeh und am Konigsbei’ger Schlo.ss- 
berge, kleine inselfdrinige Partien irn Tertiaren. Von dein nordlicben Theile 
der Stadt Kbnigsberg niinint die Granze ihren Verlauf, bereits am linken Egerufer, 
entlang des siidwestlichen und westlicben Gebaiiges vom Maria-Hilfberg bis zum 
Leibitschbach (nbrdlich bei Katzengriin), von wo sie sieh dann ostwarts wendet, 
und da, zwisehen Ratienkulm und Unter-Schossenreuth, zugleich an der orogra- 
phischen Scheide des Karlsbader und Erzgebirges, als nordliche Granzlinie des 
Urthonschiefers bis ^um Falkenauer Tertiarbecken verlauft, das nun bei einer 
mehr minder unregebnassigen, zum Theil langs desRauscherbaehes verlaufenden, 
Linie bis in die Gegend ostlich von Reissengriin an den Urthonschiefer sudlich
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granzt. Oestlich von Maria-Kulm lehnt sich der l6tztere an die hier isolirte 
Glimmerscliieferpartie, davon diireh eine Linie'begranzt, welche cine fast sfld- 
(istliche Riclitiing fiber Dassnitz bis zvim Egerthale nimmt *).

Seiner p e t r o g r a p h i s c h e n  Bescbaffcnlieit nach ist der Urllionscbiefer 
bier vollkommen krystaUiniscb und fiberhaiipt in jeder Beziebung analog jener 

'Abanderung, die weiter im Siidwesten, im Gebirgsantheilc des Bohinerwaldes. 
a l s P h y l l i t  bezejchnet worden ist. Durch lamellare Ueberzuge der Structur-* 
flfichen von weissen und durch lagenweis eingestreuten Schuppen von dnnkeln 
Glimmer wird er stellenweise dem Glimmerschiefer in einzelnen Handstiicken 
bis zum Vcrwechseln almlich. Eines der nicbt unwesentlichen Untcrseheidungs- 
merkmale des Phyllit ist aber tlieils sein viel geringeres specilis^hes Gewicbt, 
theils seine griissere Weicbheit an den Bruch- und Spaltungsflacheu, wesshallt 
er der Zersetzung, Verwitterung auch sehr leicht unterliegt. So ist er in Thal- 
einschnitten und namentlich an den Granzen des Egerer und Faikenauer Tertiar- 
beckens mehr minder vollkommen zu einer ochergelben oder gelLlichrothen tho- 

. nigen Masse aufgelost, wahrend der Glimmerschiefer an solchen Stellen nur in 
eine glimmerig-sandige, niehr weniger lose Grusmasse zerfallt.

Die f l eck-  oder k n o t e n s c h i e f e r a r t i g e  Abiinderung des Phyllit lasst 
sich auch hier an der Formationsgranze beobaehten, ist jedoch im Allgemeinen 
seltener als bei dem zuerst betrachteten Gebirgszuge. Hanfiger dagegen sind 
feinschuppige, weisse Phyllite mit'zahlreichen, oft fiber 2 Zoll langen Krystallen 
von S t a u r o l i t h ,  die jedoch meist zersetzt sind, oder auch ganzlich zerstort 
und dann nur die von Eisenoxydhydrat uberkleideten Eindrficke ilir einstiges 
Vorbandensein verrathen. Man findet sie haufig bei Tes^hau und Krottensee. 
Eine eigenthumliche Abanderung der Phyllite geht hier hervor durch Beimengung 
grossererMengen von T u r m a l i n .  Die hochst zarten bis mikroskopisch kleinen 
Krystalle desselben, oft mit feinen Schuppen schwarzlichbraunen Glimmers innigst 
gemegt, bildcn kornig-stengelige Aggregate, welche lagenweise mit lichterer, 
graulich-, grunlich-, gelblichweisser Phyllitsubstanz wechseln und so demGestein 
im Querbruche eine lifichst zierliche diinne Streifung verleihen. Bei grosserem 
Turmalingehalt kbnnte man diese Abanderung auch als T u r m a l i n s c h i e f e r  be- 
zeichnen. Oestlich von Krottensee wird diese Abanderung, da sie im Grossen eine 
mehr dickplattenformige Absonderung besitzt, als Baustein gebrochen.

Ausser Q u a r z a u s s c h e i d  ungen,unter  verschiedenen Formen, findet sich 
' als untergeordnetes Glied des Urlhonschiefers am Gamilbcrge (bei Konradsgriin) 

noch ein geringmachtiges Lager vonfeinkornigem A m p h i b o l i t  (Amphibblschie- 
fer), welches dem Phyllit gleichfbrmig eingeschaltet soin durfto. ,

*) Auf den bislicr bekaimt gewordenen geognostisehen Karten ist der Urtbonschiefer am 
Westabfalle dieses Gebirges mit dem Glimmerschiefer vereint worden, was woiiU mir 
wegen der schwankenden petrographischen Bcschaffcnheit des crslercn evfolgen mochte. 
Dass aber seine Tronnung von Gliimnerschiefer nothwendig erfolgen musste, dafiir, 
sprethen vor Allcm seine Weiter untenmaher zu betraehteifden Lagerungs-Vcrivaltnisse.
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Iiagerungsverhiiltnisse.

Weiiti man von dem granitischen Centralstock des Kaiserwaldes seinenWeg 
nordwarts fiber Rockendorf, Wohr, Kirchenbirg, Ruditzgriin bis zu den Terfiar- 
gebilden des Falkenaiier Flacblandes, oder iiberbaupt nach einer welch irainer 
Hichtung in dem zwischen dem genannten Gebirgsstock und dem Egerthale 

* befindlichen Gebirgstbeil einschlagt, so gelangt man auf dem buntesten Wecbsel 
von Amphibolschiefer-, Gneiss- und Glimmerscbieferschicbten und Granit, indem 
dieser, wie bereits Eingangs beriihrt, an den zabireielisten Stellen diese Schiefern 
unterbricbt, tbeils sie unterteufend und dann an den tieferen Puncten zu Tage 
tretend, tbeijs ibnen aufgesetzt und sie in kuppigen Ansclnvellnngen iibeiTagend; 
— kurz, es erscbeint diess ganze Scbiefergebiet als eine durch Granit nacb alien 
Ricbtungen bin zersprengte Decke, woven spater noch ein grosser Tbeil durcb 
Gewasser fortgefiibrt wurde und bauptsacblicb das Material zu den benacbbarten 
Tertiarscbicbten lieferte, der riickstiindige aber nunmehr bloss in isolirten Fetzen 
oder Fragmenten dem Granit aufsitzt.

Wenn in vielen Tbeilen Bobmens die Verhaltnisse der Lagerung gegen die 
eruptive Natur des Granits Zweifel erbeben lassen, ja wie im sfidliehen und mitt- 
leren Bbbmen man ibm diese scblecbterdings abzusprecben geneigt wird, so ist 
hingegen bier sein Auftreten von soleb viberweisenden Ersebeinuiigen begleitct, 
dass man iiber sein Empordringen, iiberbaupt die Erbebung des Karlsbader Gebir- 
ges durch ibn die vollste Ueberzeugung erlangt. Denn nebst den beriihrten Er- 
scheinungen sprecben dafur noch die namhaften Storungen, welche die Scbiefer- 
gebilde erJitten. Schiofei schollen von wechselnden Dimensionen liegen tbeils nabe 
horizontal als emporgebobene Bruchstiicke auf den Granitriicken, tbeils scbiessen 
sie, mebr weniger von Granit umscblossen, bald nach dieser, bald nach jener 
Richtung unter den verscbiedensten Neigungswinkeln ein, als eingezwangte 
Schollen z^yischen emporgedrungenem Granitteig.

Dass bei so bewandten Umstanden beziiglicb der, Lagerungsverbaltnisse der 
Schiefergebilde nur wenig sichere Aniialtspuncte geboten sind, wird leicht erklar- 
lich. Und in dieser Hinsicbt kbnnen nur dib ausgedebnteren oder noch im Zu- 
sammenhange stehenden griisseren Scbieferpartien cinige Aufscbliisse gewahren, 
di<i, von den storenden Einwirkungen des Granites weniger stark betrolTen, noch 
einigermassen auf eine urspriinglicbe Schicbtenstellung schliessen lassen.

Unter solchen Verhaltnissen firtdet man nun bei der n b r d l i c h e n  Sebiefer- 
zone eine vorherrschende Fallricbtung in Norden, wobei die Sebiefer, vom Granit 
unterteuft, allseit voii ibm abfallen. So beim A m p h i b o l s c h i e f e r ,  zwischen 
Rockendorf und Perlsberg, ein Fallen unter 60 — 6S Grad in Nordwestnord, bei 
einem Streichen in Stnnde 4—S. Nabe dasselbe Streichen und Verflacben zeigt 
der ibn iiberlagernde Gn e i s s  zwischen Schbnficht und Unter-Perlsberg. Zwischen 
Scbonlind uiul Stcinbach. wo der Gneiss einen Aussprung in den Glimmerscbiefer 
maebt (vergl. unten Fig. 3), streicht der Gneiss an der siidwestlichen Granze, im 
Osten bei Scbonlind, in Stunde 7—8 und fiillt unter 50 Grad in Sii(ljve.stsud, unterr
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teufend den hier ihm buchtfdrmig eingelagerten Glimmerscliiefer. An der nord- 
westlicheii Grange hingegen, zwisclieii Reichenbach und Steinbacb, wendet sich, 
iibereinstimmend mit dem Granzverlaufe, die Streichungsriehtung in Stunde 2— 3. 
wobei die Sebichten, ebenfalls den Glimmerscliiefer unterteufend, unter 60 bis* 
80 Grad in Nordwesten vertlachen. Also auch hier fallen die Sebichten des 
Gneisses vom Granit weg und zwar von jener Granitparlie, die als machtige 
Apophyse von dem Hauptgranitstock des Karlsbader Gebirges gegen Elbogen und • 
dann siidwarts gegen Lauterbach ausspringt.

Der G l i m m e r s c l i i e f e r ,  hier im Allgemeinenan den BerOhrungsstellen mit 
dem Gneiss geringeren Stiirungen unterworfen, iibeiiagert diesen iiberall gleich- 
fiirmig. Sein Streichen steht demnach auch im Einklange mit seinem und 
des Gneisses Granzverlaufe. In der Gegend nordlich von Schonlicht und Wiihr 
ist das Streichen zwischen Stunde 5 — 6 , mit nordlichem Fallen. Zwischen 
Unter-Perlsberg und Schbnlind, in der bereits erwahnten Einbuchtung, streicht 
er bei letzterem Orte in Stunde 3— 6 und fallt in Siiden, wahrend er weiter nord- 
wiirts in der Gegend von Kirchenbirg, Steinbach und Prosau, gleich wie der Gneiss, 
in Stunde 2— 4 streicht und in Westnordwest bis Nordvvestnord verfliicht. Im 
iibrigen Theile bis zum Urthonschiefer, und zwar in der Gegend von Schonbrunn. 
Krainhof, Arnitzgriin und Ruditzgrun, erscheint, abgesehen auch hier von den localen 
Storungen, das herrschende Streichen wie das vorhergehende in Stunde 2—4 
bei einem Fallen in Westnordwest bis Nordwestnord i)-

streichen
Stunde

Streichen tmd Vcrfliichen des G n eisses .
Fallen

Riclituug

Bei Ueber-Rockendorf (Amphibolschiefer ) ..........................  4— □ 60 NNW.
Bei .SchonRcht, und im Orte selbst......................................... 4 SO 00 NN\V.
Zwischen Rockendorf nnd Unter-Perlsberg..........................  S—6 60—70 N.
Im 0. von Schonlind . . . .   ..................................................._ 7—8 50—60 SSAV.
Beim Dreifichtenhbr und im SO-, bei Reichenbach..................... 3 50—60 NW.
Bei den Grnndhiiiisern, im W. bei Reichenbach.......................  3—4 80 N\V.
Im SO. bei Steinbach...................................... ........................  2—3 70 WNW.

Streichen und Fallen des G lim m ersch iefers.
Im 0. und N. von Schunlicht.........................'.............. ................5—6 70—S.S N.
Im 0 . bei W iihr.............................. ; . . . ' .............. , ................. 6 8.5 «iiwaDkwi.i
Im N. von Schonbrnnn...................................................................  4 tO—20 NNtV.
Im NO. von Krainbof, auf der rcchten Seite des Gross-

Liebaubaches.........................................................................  2— 4 30—33 , NW.
Am niicdlichcn Ende von Arnitzgriin......................................  2— 3 30 NW .
Im S. von Kirchenbirg................................................... i . . . .  2—3 00 NW.
Im N. von Reichenbach............................................................ 3—4 60 NW.
Am siidl. Gehange des Diirrnberges (SW. V. Steinbach) . .  2—4 64 NW.
in Steinbach................. ...........■................................................ 2 —3 TiO NW.
Am Knockberg (W  ̂ bei Steinbach)......... '............................  1 —2 64 WN4V.
hn S, von Priisau................... ...........................'......................  2 —3 60 NW.
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Ganz sinaloge LagenmgsvPi haKiiisse hieten die ScliicfergeMIde atii siid- 
1 ic h eii Abfal  le des Kaiserwaldes. Audi liicr, wie ol»en airgefiihrt, 1‘olgt un- 

^iniltelbar aiif Granit, ostlicb von Koiiigswart, Am p b i b o l s c h i e f e r ,  bei dem man, 
wenn aucb die mangelhaflen Aufsebliisse selten die Scbicbtenstcllung desselben 
genugend beurtbeilen lassen, ebenfalls ein Abfallen vom Granit anzunclimen be- 
reebtigt ist; daraiif in gleicbformiger Ueberlagerung Gn e i s s  bei einein Streiclien 
(zwischen Haselbof iind Sebanz) in Stunde S—6 und einein Fallen nnter 60 bis 
80 Grad in Suden. Von da ziebt er sich westlicb bis (iber Alfwasser und lehnt 
sicb, schon von der Gegend von Haselbof angefangen, uriniittelbar an den Granit, 
obne dass er von diesen, vvieweiter ostlicb, diircb Ampbibolscbiefer getrennta are. 
(Vergl. unten Fig. 3.)

Eine kleine isolirte Gneissparlie, zumTbeil aus dunklen grapbitiseben Sebie- 
fern bestebend, nimint, bei einem Streiclien in Stunde 7 und 60 Grad Fallen in 
Siidsudwesten, die nachste Umgebung im Siidosten von Amonsgviin cin, einen 
ruckstandigen Theil jener Schieferbiille bildend, die einst wabrscheinlicb den 
jetzt terrassenfdrmig abgestuften Tbeil des Granitgebiiges, von der Gegend von 
Konigswart bis Unter-Sandau iiberlagert hatte, spaterbin aber durcb Gewasser, 
hauptsaeblicb jene, welcbe das Egerer Siisswasserbassin speisten, bis auf die 
genannte Scbolle fprtgefiibrt ward.

Von Altwasser uber Ober-Sandau bis nabe zu Konradsgrun ist Gl i i nmer -  
s e b i e f e r  verbreitet, welcber bier ebenfalls unmittelbar von Granit begranzt wird, 
streng genomnien aber, da er jenseits der angegebenen orograpbiseben Sebeide, 
welcbe in diesem Theile nahezu mit dev Granitgranze zusanirnenfallt, befindlicb 
i.st, bereits den Auslaufern des Bobmerwaldes ahgeUSrt. Seine Lagerungsver- 
haltnisse weichen bier von den bisher als normal gedeuteten wesentHcb ab. Erit- 
lang seiner Granze, namentlicb aber zwischen Ober-Sandau und Altwasser, hat 
er namlicb, bei einem Streichen in Stunde 5— 7, ein Fallen in Nordnordwesten bis 
Nordnordosten, also ein gegen den Granit geriebtetes, wornach esaucli denAnscheiii 
erlangt, als wenn er denselben unterteufte. Dieses Verhaltniss lasst sicb jedocb ein- 
fach durcb den wellenformigen Gebirgsbau des Glimmersebiefers erklaren. Bei der 
Beschreibung des Glimmersebiefers vom Tillen geschab Erwabnuiig jenes Sebiebten- 
sattels, der sich vom Hauptschicbtensattel des Tillen nordostwarts auszweigt und

till W. bei Svbonlind, an der rccliten Seite des Gross- 
Liebiiubaclies..............................................................................

Streichen
Stunde

4 - 6

Fallen
Grad Rivlitung

60—70 SOS.
Her den Waldliausern (SO. vort Sclidniind)........................... 4—b 50 SOS.

Abweichende Schichtenstellung dcs Glimmersebiefers. 
lin 0 . bei Schonbrunn............................................................... S - 7 15—20 S.
Im SO. von der Haider Aliihle (N. von Schonbrunn)........... 8— 10 15 s w .
Im W. von Arnitzgriin.........................................^..................
Am ndrdlichen Ende von Arnitzgriin.......................................

12 13 . M'.
10 IS ONO.

Im 0 . von W ohr.......................................................................... 6 80 s .
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weiter bei fast ostlicber Richtung iilier den Egerbil b?s in die Gcgend von Alt- 
wasser verlauft. Nordlich von dieser Sattellinie, oder gegen die Granit-Glimmer- 
scbiefei’griinze zu, fallen nun die Schichten dieses Sattels uiiter 30— 40 Grad in 
Norden. Uiimittelbar an der genannten Griinze werden sie aber fast scbwebend, 
so dass diese gerade in die Mitte der einst geschlossen gewesenen SeluQbtea- 
tnulde fiillt, von welcber gegenwiirtig mir noch der sudliche Muldenfliigcl vor- 
banden is t , bezugsweise der eben genannte nordliche Theil des Schicbtensattels 
vom Egerbil und seiner westlichen Dependenzen; der nordliche Muldenfliigel mit 
sudlichem Scbichtenabfalle lag dagegen einst jenem Theile des Granites auf, der 
jetzt, wie bereits oben erwabnt, entblosst von dieser Sehieferbulle, als niederes 
Hiigelland die Gegend zwischen Unter-Sandau und Schloss Konigswart einnimmt, 
gleiebsam als erste Terrasse des, eTst weiter nordlich zu seinen bedeutendereii 
Hbben anstejgenden Granitgebirges. (Fig. 3.)

Nach dein Vorhergehenden lasst sich nun die Ueberlagerung des Granites 
durch die Schiefergebilde sowohl an der nordlichen als siidlichen Abdachung des 
Kaiserwiddes als entschiedene Thatsacbe angeben. Der ganze Schichtencomplex
an der nordlichen Seite des centralen 
Granitstockes bis zuin Urthonschiefer- 
gebirge und detn Falkenauer Tertiar- 
becken fallt vom Granite des Kaiser- 
waldes, nnd zwar vdrherrscbend in 
Norden, von der bezeichneten zwiseben 
Elbogen und Lauterbach siidwarts ein- 
springenden Apophyse aber in Nord- 
westen ab, wahrend'an der sudlichen 
Seite Gneiss und Glimmerscbiefer, mit 
Einschluss der Ampbibolschiefer, eben- 
falls vom Granit wegfallend, in Siiden 
bis Siidwestsuden geneigt sind.

Betracbtct man nocb die Granze 
zwiseben Gneiss und Glimmerscbiefer 
an heiden Seiten des centralen Granit
stockes, so finefet man, dass sie am 
sudlichen Abfalle fast genau eine nord
liche Richtung besitzt, und denkt man 
sie sich nordwarts verlangert, so trifft 
sie genau mit der Gneiss-Glimmer- 
schiefergranze am nordlichen Gebirgs- 
abfallezusammen, welche wieder ihrer- 
seits, bei einer nur geringen ostlicben 
jyuslenkung^bei Perlsberg, von Sebon- 
^n d  und'Jieichenbach bis zum Ter- 
uaren be^^Frosau ebenfalls in einer

Figur 3.

1 Granit. 2 Amphiholsehiefer. 3 Gueiss. 4 GHmmersciiiefer.
5 Urt|ious<;hief«r. 6 Ter(iitrgcbil«le» E «les Kgerer, F de* 

Falkenauer Beckeds.

I RIobeii. II Mana-Kuini. Ill Schaben. IV Ruditzgrun. V Kir- 
cbenbirg. Vf Spiegel-Wirthshautf. Vtf Scbunlind. Vlll Kunigs- 
berg. IX Eltersfeld. X Krottenaec. XI Miltigau. XU Konrada- 
grun. X ni Uuter-Sandaw. XIV KreuiklrcheI.’'XV Sclilos# Koiiigs- 
wart. XVI Kiinigawart. XVI! Glatzberg. XVIU Judenbaiiberg. 
XIX Steinbach. XX Keichenbacb. XXI U nter-Perhberg, XXII 
Schiioficht^ XXIII Obei‘.>SaDdau. XXlV Mayengrun. XXV AU~ 

waster. XX'VI. Schaoz.
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riahezu nordjicheii Biditung lortsetzt (Fig. 3). Diesem nadi coiTespoiidirt die 
letztere Sdiieferzone entschieden mit jcner des Siidabfalles oder vielmehr mit dea 
Schiefern des Bohmerwaldes. Und es standen einst auch ^eide unzweifelhaft mit 
eiiiander in Verbindung, eiiie zusapinenliangendd, unmittcibar vom Bolimei'walde 
her uber diesen Gebirgstlieil hinweg noch Wcit ins Erzgebirg reichende, Sehiefer- 
hiille bildend, die bier, so wie im Karisbader Gebirge erst spater durcb den 
■emporgedrungenen Granit durd)brochen und die Schichteii, namentlich im Kaiser- 
walde, zur Axe des Gebirges und somit auch zO der des centralen Granitstockes 
parallel aufgegerichtct worden sind; •

Zur naheren Beleuchtung dieser Verhaltnisse mogen beistehende Prolile 
(Fig. 4 'und 5) dienen.

Figur 4.
Darcbscbnitt nach AA'.

S U1 . =}

A «L

S . 9 *1 N.
a GraiMt. Amphibolschicfcr. c Gneiss, d Gllmmerschiefer. f Tertiarg:el)iHe des P alk^auer Beckens.

' F igur 5.
Darcbscbnitt nach BB'.

S . s

AttsUwfer^. Bolimerwaldes. Kaiserwahl (Karlshader Gebirge^.

Wesentlich verschieden von den eben angegebenen Lagerungsverhaltnissen 
des Gneisses und Gliminerschiefers sind. die des U r t h o n s c B i e f e r s .  Bei dem, 
zwischen Maria-Kulm und Miltigau langs des westlichen Gebirgsabfalles sich 
hinziehenden, Urthonschieferstreifen (s. oben Fig. 3) fallen die Sehichten, bei 
einem zwischen Stunde 4—8 wechseinden Streichen, in Siidsiidosten bis Sud- 
siidwesten, also vollig entgegen^esetzt dem Hauptverflachen des Glimmer- 
schiefers. Eine Ausnahme zdigt hiervon die Gegend von Maria-Kuhn, wo die 
Scbicbten theils u^hezu sehwebend sind, theils in Nordnordosten gegen den 
Glimmerschfefer des Erzgebirges einfallen. Diess diirfte aber bier bloss in der 
wellig gekrummten Structur desselben Ireruhen; denn weiter nor^lich in der Nahe 
des Gliinmerschiefers, im Sudosten von llnter-Schossenreuth, nehmen die Schich- 
ten wieder eine sfldlicbe Fallrichtung an. Dieses Streichen und Fallen besitzt 
er auch in 'der Gegend von Leimbruck und Konradsgriin, hier unter mehf weniger

k. geologicche Keichsanstalt. 7. Jahrgang 18S6. III. 6 6
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S[»itzem Winkcl dstlich gegen den Graiiit absetzend. Am IJaierberg, ostlich bei 
Kom’adsgiiin, und von da weiiei* sadwarts, schon an dcr linken Seite des Alt- 
bacbes, nehmen hingegen die Schichten eiiie entgegengesefzte, nordliche Fall- 
ricbtungan,  und indem sie bier bereits dem Gebirgsantheile des Bblimenvaldes 
angebbren, uberlagern sie, nach dem Obigen, ganz gleichformig den Gliminer- 
schiefer des Ti J Iens toekesWahrend nun in'diesem Theile eine Ueberlagerung 
des Gliininerschiefers wirklich Statt findet, so ist diess bingegen, nach dem eben* 
Gesagten, nicbt der Fall im nbrdlichen Theile. Denn bier venjuert die Streichungs- 
richtung des Urlhonschiefers jene des Glimmerschiefers unter mehr minder spitzein 
Winkel, oder wenn sie auch dami^ nabe zusammenfallt, so verflacben die Scbicb- 
ten des ersteren docb entgegengesetzt in Siiden.

Diese Erscbeinungen, welche beziiglicb der Scbicbtenstellung des Glimmer
schiefers wobl manche schwer zu deutende Abnormitiiten bieten, im Allgemeinen 
aber in den Stbrungen beruhen diirften, die der Granit hervorgerufen, stehen 
sonst in Hinblick auf die Ldgerungsverbaltnisse des Urtbonschiefers in den Ge- 
birgstbeilen des Bbbmerwaldes und Ficbtelgebirges mil diesen in vollkommenem 
Einklange. Denn dieser sehmaie Urtbonschieferstreifen lasst sicb nur als die bst- 
licbe Ausrandung jener Urtbonschiefermulde anseben, die zwiscben diesen drei 
Gebirgsziigen entwickelt ist, in ibrer tiefsten, wahrscbeinlicb schon urspriinglich 
bestandenen Depression aber, dem jetzigen Egerlande, von tertiaren Siisswasser- 
gebilden iiberdeekt erscheint. ^

firzlagerstatten ond Bergbane,

S i l b e r e r z e .  — Nach vorhandenen Ueberlieferungen bestand einst bei 
S c h b n f i c h t  auf dieses Erz, welches noch mi t Wi s mu t h ,  K oba l t -  und Ku p f e r -

*) Streichen und Fallen des Urlhonschiefers.

Bei Maria-Kulin........................ ..................................................
Bei Schloss Perglas............. ......................................................
Zwischen Schaben und der Schwarji-Miihle (isolirte Urthon-

schieferpartie).......................................... * ............ .’ ............
Bei der Spinnfabrik, NO. von Konigsberg, am rechten

Thalgchange................................. ..........................................
Bei der Kapelle der 14 Nothbelfer, NO. bei Konigsberg . . .  
Im 0. von Konigsberg, aoi WestgehSiige des Kograuberges
Im 0 . von Krottensee, im Steinbruch . . ; ..............................
Im SO. von Krottensee........................ ......................................
Im NO. von Teschau........... »• • . .......................1.....................
Im N. von Leimbruck.....................................^ .................. .
Bei den nordli^hen HSusern von Konradsgrtin......................
Am Baierberg, 0 .  bei Koiiyadsgrun.........................................
Im S. von Konradsgrun, im Sapert’schen Steinbrueb...........
Zwischen Konradsgrfin und Ober-Losau.................................
Im SW. von Ober-Losau..........................................................

Streichen Fallen
Stunde Grad RichluDg
7—8 0 - 2 3 NNO.

6 73—80 s.
3 —4 60 SO.

.V■* » ,
S - 6 6o s.
7—8 60 ssw.
7—8 60 ssw.
6—7 3 0 - 6 0 s.

- 3 - 4 60 so.
0—6 39 • s.

3 6 0 -7 0 sso.
6 - 7 40 s.
S - 6 40 N.

S—6 40'—60 N.

7 30 ■ NNO-

6 70 N.
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e r z e n  vorgekommen, ein Abbau. Dieses Bergwerk wird, each S t e r n b e r g  i). 
in der Bergfreiheitsurkunde Konig Ferdinand’s I. vom 3. Juni 1550 ein neu er- 
stan^lenes Bergwerk genannt, das wabrscheinlich scbon vor dem Jabre 1545 von 
dem Grafen S c h l i c k  eroffnet worden ist. Es scheint aber nie, der vielen Spuren 
von Bergbau ungeachtet, von besonderem Ertrage gewesen zu sein, da, aussei- 
einigen Angaben uber nicht bedeutende Silberablieferungen, gar keine weiteren 

.Nachrichtcn dariiber bekannt sind.
Ungefahr vor 10 Jahren hatte man versucht den Ban wieder aufzunebmen, 

jedoch wegen Mangel an Erzanbrflchen und wobl aucb luizureicbender Geldmittel 
wegen wurde das Unternelimen bald wieder aufgelassen.

Nicht giinstiger war aucb ein Versucbsbau, den man jiingst bei Kra inbof ,  
ebenfalls auf Silbererzc, angestellt, da man bloss Spuren Von Bleiglanz und Arsen- 
kies fand. Angeblich sollen Quarzgange mit Bleiglanz und Arsenkies, stellen- 
weise mit Uranerzen (wabrscbeinlich aucb mit Silber-, Kobali- u. a. Erzen) an 
mehrereiv Orten dieser Gegend im Glimtnerscbiefer aufsetzen.

Spuren von Silbererzen zeigen sicb nocb im Urlhonscliierer, worauf man 
vor etwa 10 Jabren norJIicb bei K o n i g s b e r g  aucb versuclisweise einen Stollen 
eingetrieben. Die angefahrenen Quarzgange waren aber zu wenig edel, als dass 
ein Weiterbetrieb sich gelohiit batte. Im Westen von Dassni f r z ,  an der Eger, 
ebenfalls im Bereicb.e des Urtbonschiefers, wurde aber wabrend der Aufnabms- 
zeit von Sette des Herrn K r a u s  ein Bau auf Silbererze gefiihrt mittelst zweier

j
scbon in friiberen Zeiten aufgenoinmener Stollen.

B l e i e r z e .  —PBei Re i c b e n b a c b ,  im Osten von Konigsberg, bestebt gegen-
wartig ein Abbau auf Bleierze, der scbon zu Anfang des vorigen Jabrbunderts im
Gange war uiid nacb den Tagverritzungeii zu schliesseii einc nicht unbedeutende
Ausdebnung baben mocbte. Gegenwiirtig liaut man nur zwei Giinge ab, welche
dicbt an den Contactstellen des Glimmerschiefers mit Gneiss aufsetzen und woven
der eine, '/ j  — l'/^  Fuss macbtig, in Stunde 3 streicht und unter 70 — 80 Grad
in Nordwdsten verflacbt. Der andere, jenen in der durcbfahrenen Stollen-
lange kreuzend, streicht in Stunde 9 und fallt unter 80—:87 Grad iii Slid westen;
seine'Machtigkeit betragt 2 Fuss. Das Erz, B l e i g l a n z  mit Py r i t  und Zink-
b l e n d e ,  bricbt in einer aus Quarz, seltener aus Kalkspatb oder einem dichten
felsitischen Gestein bestebenden Gangtnasse. Ausser diesen llauptgangen gibt,es
noclr mebrere geringmacbtigere, zumeist aber faube Giinge, welche namentlich
den ersten.Gang an zablreicben Stellen durclisetzen und aucb verwerfen. DieSe
streicben vorberrscbend in Stunde 11— 12. Das Nebengestein (Glimmerschiefer)
hat bier ein Streicben in Stunde 3— 4 und ein Fallen unter 60—75 Grad in\
Nordwesten.

Man baut mittelst eines Stollens, dessen Mundloch beim nordwestlichen Ende 
des Ortes an der Thalsoble eingetrieben ist. Der Stollen hat eine LUnge von

' )  Umrisse einer Gescliiclite der hulimischen Bergwcrkc, I. Band, I. AMlieilung, Seite 309.

* , otr*
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112 Klafter iOy» Zoll und ste ht am Ende seiner ̂ erstreckung durch ein Ueber- 
sicbbrechen von 6 Klafter 3 Fuss mit eineni 14 Klafter ^ i^iiss langen Laufe in 
Verbindung,^woriiber wieder ein Uebersichbrechen', bisher bis auf 5 Klafter, ein- 
getrieben wurde. f

Vor nicht langer Zeit hat man beira D r e i f i c h t e  nh o f und bei der«oge- 
nannten F r o s c h m i i h l e  (sudwestlich von Reichenbach) ebenfalls auf Bleiglanz 
gebaut, welche Baue, so wie die von S t e i n b a c h  und S c h o n l i n d  (an welch * 
letzteren Orten man auch Silbererze gewonnen haben soil), sich von friiheren 
Zeiten datiren, woruber aber alle verlasslichen Nachrichten fehlen.

Z i n n e r z e .  — Am nordostlichen Abhange des Glatzbergcs , im Nordosten 
von Kbnigswart, warnoch vor ?wei Jabren d i e J o s e p h i - Z i n n z e c h e  in Betrieb, 
welche mit grosserem Oder geringerem Ertrag schon seit langerer Zeit bevor haute. 
Die zahlreichen Pingen und Halden u mOb e r - P e r l s b  e r g  stammen wahrseheinlich 
auch von friiheren Zinnzechen her. ^

Auf K u p f e r e r z e  soil man angeblich bei L e i mbr ue  k,  inNordWesten von 
Unter-Sandau iin Urthonscliiefer vor einigen ,Tahren einen Versucbsbau eingeleitet 
haben,^nittelst eines Stollens im Thale und eines Schachtes am ostlichen Ende 
des Ortes, jedoch ohne gunstigem Erfolg i).

.Nicht viel erfolgreicher war auch der Versuch, den man in der Kr e i m,  
im Siidostosten von Konigswart, auf Ko b a l t man . g an e r z ,  und an einigen 
Stellen bei Konigswart auf M a n g a n ,  welche beide in Quarzgangen einbrecben, 
angestellt. i

R o t h e i s e n s t e i n . — .Vcranlasst durch die rothe Farbung des Grundes, 
hat man vor ungefahr 3 Jahren etwas unterhalb der Gru n d mi i h l e  (im Siiden von 
Schonficht) an der linken Seite des Kneiselbaches einen Stollen auf Rotheisen- 
stein eingetrieben und bereits auf 85 Klafter verstreckt. Der bisher angefahrene 
Gang ist gegen 3 Fuss machtig, streicht Stunde 1 0 — 11 und fallt unter 
70 Grad i« Westsiidwesten. Er besteht aus Quarz, rothem Letten und rothem 
Thoneisenstein mit Nestern von. rothem Glaskopf und Knollen von dichtem" 
Manganerz. Dieser Gang wird noch von anderen weniger machtigen Gangen . 
begleitet, auf welche weiter ostlich friiher stollenmassig auch ein Versuchsbau 
betrieben ward.

Im Sudosten vom oberen Hammer, bei U n t e r - P e r l s b e r g ,  soil man vor 
einiger Zeit ebenfalls Rotheisensteine gewonnen haben.

B a s a l t .
'

Den ganzen, plateauformig geebneten-Rucken des Glatzberges, im Nordosten 
von Konigswart, oder die G l a t z w i e s e ,  nimmt Basalt ein, offenbar eine ausge- 
dehnte, dem Granit aufgesetzte Platte bildend. In Felsniassen anstehend findet man

• )  Nach Dr. A. E. R eu ss a. a. 0 . S. 7 soli hier auch ein Versuclisliau auf Silbererze unter- 
noipmcn worden scin. I
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ihn hierhirgends, sondern nur in zerstreiiten, meist ellipsoidischen Blocken, welche 
auch an den Gehangen weit hinab verbreitet sind.

Der Basalt ist mikrokrystalliniscb bis dicbt, massig, graulicbscbwarz und fiibrt 
ziemlicb baufig Ol ivin,  tbeils in kleinen Kornern, tbeils aucb in bis faustgrossen 
Nestern. Seltener sind darin porpbyrartig eingestreute Krystalle oder kornig- 
blattrige Partien von Aug it. Nebst dieser, raebr minder dicbten und bomogenen 
Abanderuug mit muscblig^em Brucb, trifft man noch eine andere von kleinkugeliger 
pder oolitbiscbenStructur. Die einzelnen Kugelcben, meist nur von der Grosse eines 
Hirsekornes oder einer Erbse, sind durcb fein basaltiges Cement, welches iibrigens 
petvograpbiscb rbit der Kugelmasse vollkommen ubereinstimmt, innig verbunden 
und damit gewobnlicb so verflosst, dass diese Concreti’onen selten scbarf contourirt 
erscheinen.iDiese Abanderung bat licbtere, graue oder gelblicbgraue Farben und 
fiibrt Ol i v i n  und Aug it .  seltener als die andere, um so baufiger dagegen 
M a g n e t e i s e n e r z .  Nicbt selten zeigt sicb bei ibr eine Andeutung zur scbiefrigen 
Str.uctur,nvomit aucb eine plattenformige Absonderung in Verbindung stebt.

Ein anderes Basaitvorkommcn bietct die Gegend zwiscben Kloben nnd 
Dassnitz. iN^ordbstlicb von letzterem Orte ist am Nordgebange des Stampfberges 
der Basalt in einem Steinbrucbe gut aufgescblossen. Er bildet bier dem Anscbeine 
nacb eine stockfdrmige Masse im Glimmerschiefer und wird stellenweise von einer 
2 — 4 Fuss ma^itigen Lage dunkler Scbiefer bedeckt; unmittelbar zii Tage aus- 
gebend trifft man ibn, jedocb nur brucbstiickweise, noch am Steingiibl siidostlich 
vom Steinbrucbe. In zwei anderen isolirten, aber voinTertiaren begranzten Partien 
stebt der Basalt ferner bei Kloben an, \yo er nordwestlich beim Orte einen 
unansebnlicben Hiigel bildet, der sicb dem liobeu Staudenberg anlehnt, dann in 
einem nordostlicb davon belindlicben Graben, wo friiber auch ein Scbotterbruch 
bestanden hat. Diese oberflacblich isolirten Partien .stehen in der Tiefe obne? 
Zweifel mit einander im Zusammenhange.

In dem genannten Brucbe am Stampfberge bildet der Basalt facherformig 
angeordnete Saulen/ welche durcb eineconcentriseli-scbalige Structur sicK wie'der 
in ellipsoidische Theile absondern. Die einzelnen Kugeln oder die sicb nicht 
weiter scbalig absondernden inneren Kerne variiren von Nussgrosse bis zu 4 Fuss 
im Durchmesser haltendcn Massen, welche, wenn sie sicb loslosen aus ihrerUin- 
hullung., an der Oberfliiche als gerundeJe, ausserst schwer verwitterbare Blocke 
zerstreut umherliegen. Der Basalt ist mehr weniger dicbt und fiibrt nebst Mag- 
n e t e i s e n  auch K a l k s p a t b k o r n e r ,  seltener Au g i t  und Ol ivin.  Bei Kloben 
i.st letzterer viel baufiger und auch nesterweise ausgeschieden.

T 0 r f rfi 0 0 r  e.

A^isgebreitete Torfablagerungen, bier allgemein „ G e s a e r “ genannt, sind 
in diesem Gebirgstbeile an den zahlreicjjsten Stellen, namentlibb aber aiif den 
llocblliicben des Kaiserwaldes entwickelt, wo dem Stagniren atmosphariscber 
WaSser und dadurch einem iippigcn Gedeihen von Moos- und Sumpfgewacbsen
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giinstigeYerhaltnise geboten sind; ferner an den sanfteren Lebnen des Judenliau-, 
Glatz-, Scbaf- und Steinrathherges, Audi die Tbalniederungen urn KOnigswart, 
Unter-Sandau, Miltigau, Scbonlind u. a. uberziebt Torf stellemveise in nicbt 
unbcdeutender Machtigkeit, doch selten ist er so bescbaiTen, dass er sidi zur 
Gewinmmg eignete.

' S a u e r l i n g e .

Im Kaiserwalde entquillen denfGranit sowohl als den krystalliniscben Scbiefern 
kohlensaurelialtige Wasser an vielen Orten. In grosster Anzabl finden sie sieb in 
der Umgebung von Konigswart, wo man iiber 20 Quellen kennt. Einige davon 
werden bier zum Baden benutzt, die anderen dienen zum gewobnlicben Gebraucbe, 
rheist zu Trinkwasser. Zu den nambafteren bei K5n,igs wa r t  waren zu rechnen: 
2 im Kbnigswarter Badhause, 1 im (jrte selbst, 1 auf der Wiese gcgen lIaselbof,\ 
1 in der Kreim (beim Thiergarten), 1 auf der Seebiler Wiese (we^tlicb vom 
Tbiergarten), 2 bei Neu-Zabring, 1 an der boben Treu; ferner einige bei 
Amo n s g r i i n ,  woven sicb eine Quelle unmittelbar am nordlicben Ende des Ortes 
betindet. Bei M a r k u s g r i i n  sind zwei Sauerlinge, der eine am siidlicben En'de 
des Dorfes, der andere im Kneiseltbale. Diese sammtlich im Bercicbe des Gra
nites. — Im Glimmersebiefer ist ein Sauerling nbrdlich bei Z e i d l w e i d  bekannt. 
Bei K o n r a d s g r u n  entspringen tbeils im Bereicbe des Urtbonsebiefers, tbeils 
diebt an seiner Granze gegen das Tertiare ausser 4 bedeutenderen Quellen nocb 
einige weniger beniitzte. Aucb bei L e i m b r u c k ,  am reebten Tbalgebange, 
stebt ein Sauerling in Gebraueb. lEndlich der stark eisenbaltjge Sauerling 
bei dem S a u e r l i n g b a m m e r ,  im Siidwesten von Palitz, dieser sebon im 
Gebirgsantbeile des ^obmerwaldes, entspringt ebenfalls im Urtbonsebiefer und 
erfreut sicb seines guten Gescbmackes balber eines sebr zablreicben Zuspruebes.

' Die norddstliehen Auslaufer des Fichtelgebirges.

.lener Gebirgstheil, welcher das Egerer Tertiarland von seinem nbrdlicbsten 
Bande, bei Watzkenreutb, sudvvarts bis zur Wondreb, bei Altkinsberg, walllormig 
an der Westseite begranzt, bildet die *nord6stlichen Auslaufer de& Ficbtelge- 
birges. Der centrale, granitisebe Gebirgsstock, zwischen Fleissen und Markbausen 
unmittelbar aus dfem Tertiaren des Egerlandes emportaiicbend, erbebt sicb 
dariiber ziemlicli jahe zu den Hohen von Scbnecken und Wildstein, worunter die 
bedeutendsten.der Zitterdal-»), Vogelberd-, Storelberg, und der voigtlandiscbe 
Kapelberg (2412 Fuss), welter siidlicb der Plattenberg (2100 Fuss) bei Lieben- 
stein ®), erlangt aber erst bayriseber Seits in den Gipfeln des Sebneeberges

)
N

’)  So im Volksmundc und gebe.
®) Vergl. F. X. M. Z ip p e: Som m er’s I'opograpliie des Elbogcner Kreises, Scite XI.
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(32S0 Pariser Fuss), Ochsenkopfes (3 l3S  Pariser Fuss) utid der Kosseine, 
westlich uiid siidlich von Wunsi^del, seine ansehniichsten Hohenpuncte *).

An diesen iin Ganzen mehr hochflachigen, nur in den genannten Hdhen etwas 
kuppig angeschwellten, centralen Gebirgsstoek reihen sich bohmischer Seits nord- 
lieb die langgestreckten, davon hauptsachlich radial auslaufendeii Gneiss-Glimtner- 
schiefer-Bergziige des Barendorfer-Haues, Elster- und Donichwaldes, an die sicb 
nordlicli und nordwestlich die Bergziige von Asch, Niederreuth und Neuberg 
anscbliessen, wo derHainberg (2412 Fuss), Kgplan-, Kegel-und Lerchenbergum 
Asch, der Wachtberg bei Oberreutli, der Leiten-, Platten-, Hungers- und Fin- 
^enberg, urn Griin und Neuberg, als die bedeutenderen Hohenpuncte ersclieinen, 
und theiivveise einige benachbarten Theile des Granitgebirges an Hbhe aueb iiber- 
ragen.

Iin aussersten nordwestliclien Theile ^des Ascliergebietes sinken die aus 
Urtbonschiefer bestelienden, vorlierrschend von Siidwesten in Nordosten ver- 
streckten'Bergziige zu einem relativ viel niedrigeren Niveau herab’und erreichen 
in den flach-gewellte'n Riicken des Bossbacbberges bei Rossbacb, des KiVhnIeitheu-, 
PfalFen- und Hollenwaldes, im Gehang- und Schildernberg, um Mabring und 
Schildern, nur ernigermassen noch hohere Puncte.

Audi bstlich von dem voigtiandischen Landestheile lebnt sich nbrdlich an die 
Granithohen des Hinter - Schnecken-Waldes, terrassenformig davon abfallend, 
das Gliminerschiefer-, dann weiter das Urthonschiefergebirge, welches letztere, 
ein_^nied^res, von zahlreichen Bacheh durchfurehtes Bergland bildend, iiber 
idle Gegend von Fleissen bis Schonbach noch als fichtelgebirgischer Antheil 
verlauft.

Am sudlichen Abfalle des Fichtelgebirges erscheint, nur^auf eine geringe 
Strecke durch die Thaleinsenkung der Eger, zwischen Miihlbach und Fischern, 
vom Granitstoek geschieden, der ostlich verlaufende, aus Urthonschiefer bestehende 
Bergzug des Buch-, Soos- und Culmwaldes mit dem Griinberg (2016 Fuss), 
St. Annaberg (1’872 Fuss) *) und Ober-Kunreuther Berg, an weicben sich im 
Norden* und Nordosten an der link^n Seitedes EgerflussesderKammerwaldmit der 
Wolfsgruhe, der Kammerbiihl, der Spittelberg und Galgenberg bei Eger anreihen, 
im Siiden aber bei allmaliger Abdacliung der Rbdlhohe bei Unter-Pilmersreuth, 
weiter der Heiligenkreuz-Wald und zwischen Wies und Schloppenhof noch der 

'basaltische, gegen die Wondreb siidlich abfallende Bergriicken sich anschliessf. 
Diese letzten Auslaufer des Fichtelgebirges, die hie und da, wie bei Gehag, Non- 

”nenhof, Schlada und Reissig, als schmale Zungen mehr weniger tief ins Tertiare 
hineinreichen, nehmen allmiiiig an Hobe derart ah, dass sie mit den tertiaren 
Hiigelziigen des Egerlandes ganz innig verschmelzen. Dieser, zwischen der

*) Kurze U^ersicht der auf Section XX der geognostischen Karte des Kiinigreiclis Sachsen 
u. s. w. dargestellten Gebirgsverhaltnisse.

’■*) Z ip p e  a. a. O' Seite X.
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Wondrcb uiid Eger befiudliche Gebirgstheil bildet gleichsairi eiii Vor- oder 
vicimehr cine Art von Mittelgebirg zwisehen dem Fichtelgebirge uiid den nord- 
wesflicben Auslaufern des Bohmerwaldes. *

’ Fasst man diesen Gebirgstheil als orographiscjies Ganze noch einnial iiber- 
sichtlich ins Auge, so erscheint der genaniite granitiscbe Ceutralstoek schon boli- 
mischer Seits als ein Gebirgsmassiv von relativ grosster mittlerer Erhebung, an 
das nbrdlich, abgesehen von einzelnen, dem Granit nahe gleichkommenden, oder 
ihn aueh iiberragenden Hdhenpunctpn, das allmitlig sich abdaebende Gebiet des 
Glimmersebiefers und daran weiter jenes des Urthdnscbiefers sich anreiht, als 
unmittelbare Fortsetzung dieser in Sachsen und Bayern weithin ausgebreiteteif 
Forniationen, In der Gegehd von Schbnbach und Kirchberg trilTt der Urthon- 
schiefer des Fichtelgebirges mit jenem des Erzgebirges zusammen und bildet 
da ein hochwelliges ^ergland, welches sich orographisch nirgend scharf von dem 
ahnlich gestalteten Gebirgsantheile des Erzgebirges sondm’t, und daher sich 
bier nur annaherungsweise eine o r o g r a p h i s c h e  Granze beistimmen' lasst. 
Am deutlichsten ist sie weiter siidlich durcb die Einsenkung des Egerlandes 
angedeutet, und weiter nord warts wiirde sie nun auch am fiiglichsten in jene 
Gegend zu versetzen sein, wohin die nordliche Fortsetzung der Muldcniinie -Oder 
vielmehr des Fleissentliales, der tiefsten Depression des Egerer Beckens, fallt, 
und zwar in das Schbnbachllial, bei Schonbach, bis zur Landesgranze hinauf und 
von da sachsischer Seits in die Gegend von Wernsgrun und Neukirchen, dann 
weiter in das Flossbach- imd Elsterthal. "

Aehnlicher Weise wie an der niirdlichen Seite des Centralstockes scbliess# 
sich auch an der Stidseite''dessetben, an mittlerer Hohe jedoch r*scber abneh- 
mend, zunaehst fjas Joch des Grun-und Annaberges an, dem sich siidwarts bis 
zum Wondrebflusse parallel noch einige niederere Bergziige anreihen. Jenseits 
dieses Flosses steigt der Urthonschiefer im'St. Lorettoberge, bei Alt-Kinsberg, zu 
einem etwas hoheren Niveau an, senkt sich aber gegen Gosel ein wenig, um dann 
weiter ira Siidosten bis zum Gebirgsstocke des Tillen allmalig sich wieder zu 
erheben. Die o r o g r a p h i s c h e  Scheide zwisehen dem Fichtelgebirge und 
den nordwestlichen Auslaufern des Bohmerwaldes, wenn im Allgemeinen auch 
bier nicht vollig scharf ausgepragt, fiele nun, wie es bereits durch Herrn 
Professor F. X. M. Z i p p e i) und auch oben schon ausgesprochen wurde, 
nahezu mit dem Wondrebthale zusammen. Diesfes wieder isl iiber einer grossen 
Gebirgsspalte gelegen, die durch die Basalteruptionen entstanden und wie diess 
auch Herrn Dr. Perd. Ho c h s t e t t e r  ‘4. a. 0. bemerkt, vom Egerland iiber das 
Waldsassische bis zum mittelfrankischen Jura verlauft und, so wie in ihrer 

'weiteren Sstlichen Fortsetzung, langs dem siidlichen Erzgebirgsrande, in den 
unteren Egerbecken, stellenweis'e auch da von Tertiar- und Diluvialgebilden 
ausgefiillt wird.

A. a. O. Seite X.
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Verbreitung nnd petrographische Beschaffcnhelt tier tiebirgsarkn.

Von den Gebirgsarten dieses Gebirgszuges wacen zuerst der Granit, dami 
die krystallinischen Schiefer, Gneiss, Glirnmerschiefer und Urthonschiefer mit 
ihren untergeordneten Bildnngeri und zuietzt die Basalte, die vulcanischen Gebilde 
des Kamnierbiihls und die Torfablagerungen zu betracliteii. »

k
G r a n i t. <

Wie bereits erwaliiit, setzt Graiiit den Centialstock des Fichtelgebirges zu- 
saminen und erstreckt sieh, indem er zwischen Fleissen und Fiscliern, unmittelbar 
von den Tertiargebilden des "Egerer Beckens begranzt, dariiber sich ziemlich 
steil erhebt, iiber Haslau, Liebenstein und Vorder-Himmelreich bbhmischer Seits, 
dann weiter in siidwesUicher IJichtung, bei iialie gleich bleibender Breiten- 
erstreckung von etwa I'/iM eilen, in Bayern iiber Thierstein bisWeissenstadt, bier 
auf eine Strecke sudwarts einbiegend und den Rudoipbstein, den Scbneeberg 
und den Ochsenkopf zusammensetzend, wendet er sicb dann wieder ostwarts 
gegen Aiexandersbad .iind bildet-da die pittoresken Felsgruppen der Kbsseine und 
Luisenburg. Die .Langerierstreekung dieser.Granitpartie betragt nun von Wi!d- 
sfein bis zum aussersten westlicben Bande bei Fi.cbielberg in Bayern ungefahr 
6 Meilen *)>

Seinen Relief-Formen nach bietet bier der Granit keine besonders bemerkens- 
wertben Erscbeinungen. Die zunieist flachgewellte Hochebepe, die er bildet, wird 
nur an wenigen Orten durch auffalligere Protuberanzen unterbrocben, wie unter 
anderen den flattenberg bei Liebenstein, den Riedersberg bei Hirscbfeld,^ und 
gewobnlich sind es Thaleinsebnitte, wie die des.Giasbacbes bei Liebenstein, des 
Hollenbaches und Holzberger JiVassers lind anderer Bache um Lindau, Haslau, 
Rommersreutli, weicbe, mebr minder tief das Gebirge'durcbt'urcbend, einige Ab- 
wecbslung in der Oberflaehenbescballenbeit desselben bervorrufen. Am anmutbigsten 
gestalten sicb nocb die Gfanitpartien in der Gegend Von.Wildstein und Scbnecken, 
wo der Storel-, Zitlerdal- und Vogelberdberg mit ibren scliarfen Contouren steii 
aus dem flachen Hiigellande des Egeripndes eitiportaucben bud bauflg von isolirten 
Felsgruppen oder grosseren Blocken an ibrem Fusse umsaumt sind. Efnen scbbnen 
.Anblick gewabrt aucb der zum Tbeil granitiscbe Hobenberg in Bayern, dicbt an 
der Lande%ranze, mit seinem schrolTen Abfall gegen die Eger und am entgegen- 
gesetzten Ufer der kuppelformig sith erbebende Gebangberg, iiber den weiter 

’'"'nordwarts wieder der basaltgekronte Plattenberg bei Liebenstein als breiter mar- 
kirter Riicken emporsteigt. Solcb eine groteske Anbaufung von Riesenblocken 
und so pittoreske Felsgruppen wie die Luisenburg, der Haberstein, oder solcb,

‘)  Geognosti^che Karte des Konigrei^es Sachsen und der angrgnzenden LSnder-Abthel- 
lungen. — Kurke Uebersicht der auf Section XX der geognostischen Karte des Konig-* 
rejches Sachsen u. s. w. dargestellten GebirgsverhSltnisse. ^

K. k, g^eologisebe Reicbsanftalt. 7. Jahrgaog 1856. III. 67
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,eiiie unvergleifihliche Fernsicht wie die Kosseine und der Ochsdukopf, bei Wun- 
siedei in Bayern, bietet dits Granitgebirge dieser.Gegend freilicb nicht, wie denii 
uberhaupt auch jener Gebirgstbeil irî  Beziig seiner Grossartigkeit und Eigen- 
thiinilichkeit kaum irgendwo seines Gleichen linden diirfte.

Petrographiscb stimmt der Granit (Gebirgsgranit) dieses Gebirgszuges init 
jenein des Kaiserwaldes so ziemlich iiberein. Auch bier gibt es hauptsachlich 
«wei Aband^rungen, eine m i t t e l -  b i s ' g r o b k d r n i g e ' i )  und eine poryhy-c-  
a r t i g e  Abanderung. Bei beiden bildet O r t h o k l a s  den vorherrscbenden 
Bestandtbeil, nach diesen kommt in der Regel Q u a r z  und dann G l i m m e r ,  von 
dunklen sowohi als Unbten Farben. Am hauiigstey und hie und da auch nir'sich 
allein erscheint der w’eisse Glimmer, und eigenthumlicherweise eben in jenem 
Theile des Granitgebietes, der, dem Egerer Tertiarbecken zunachst befindlich; die 
von den Wsissern dieses Sees einst bespulten Ufer gebildet hat. O l i g o k l a s  
lasst sich nur selten erkennen und diirRe an den meisten Orten auuli ganzlich 
feblen. — A c c e s s o r i s c h  erscheint T u r m a l i n  und G r a n  at.

Jede der befden Abanderungen ist an eine bestimmte.Zone gebunden. Der 
gewobnliche Granit ohne Einsprenglingen nimmt den nbrdlichen Theil des Granit
gebietes ein, die Umgebungen von‘Schneck,en, Wildstein, Ros^enreuth, Voiters- 
reuth, Ottengriin, die Gegend -ostlich von Haslau,  ̂dann jene von Rommersreuth, 
Steingriin und die Gegend siidlich von.Yorder-Himmeb’eich und Neuenbrand, 
der porpliyrartige Granit dagegen den von diesem siidlich betindlichen Gebirgi- 
theil und zwar di.e Gegend von Seicbenreuth, Lindad, Haibgebaud, Liebensteiip 
Eichelberg und Tobiesenreuth. Beide Abanderungen gehen theils durcli allin|lig9e 
Aufnahme oder allmaliges Verschwinden der Orthoklas-fcinsprenglinge so unmerk- 
Jich in einander uber, dass eine ^egenseitige Granze nirgends scharf hei’vortritt, 
und es-sich sonach auch nicht'mit der geringsten Wahrscheinlichkeit auf eine 
relative Altersverschiedenheit der beiden Abanderungep schliessen ISsst. «

Die Absonderungsformen des Granites bieten keine besonders bemerkens- 
werthe Erscheinungen. Die mehr minder dickplattenformige Absonderung ist 
bier die gewobnliche und man trifft. an den Thalgebangen ausbeissend, theils 
scliwebende, theils unter verschiedenem Winkel geneigte Granitplatten, ohne 
dass sich diese Erscheinung da auf «ine concentrisch-sch^lige Structur des 
Granitstockes zuriickfiihren liesse, wie sich diess haulig in Bayern zeigen soil. 
Nicht selten i s t ‘ferner die u n r e g e l m a s s i g  J t l o c k f b n n i g e  Absonderung, 
und hierzu liefert unter andern ein Belspiei der sogenannte S c h i i s s  e I s t e j n  *) 

'bei Neuenbrand. ' *

*) Dr. A. E. R eu ss  bencnnt sie a. a. 0 . Nori)ialgranit.
So benannt nach einer concaven, schusselfortnigen AushSlung an seiner oberen Seite, 

'' woraus, wie die Sage geht, nach einer Schlacbt die Sieger ihr MabI einguiommen haben 
soUen. GegenwSrtig ist dieser etwa 5 Fuss lange und 3'/* Fuss hdhe Block der bayrisch- 
bobn>i»che pranzstein Nr, 38. i
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Z i n n g f a n i t e  Jas,sen sich im bohmischen Antheil des Fichtelgebirges uuj 
sicberer*iiaehweisen als im Kaiserwalde und im Allgemeiiien durften sie bier auch 
vie! untergeordneter voikommen als in Bayern. Spuren von Zinnbergbauen fanden 
sich im Bereiche des Granites nirgends,

E g e r a n s c h i e f e r .  — Unter dem Namen E g e r a n s c h i e f e r  fiihrt Here 
Dr. A. E. R e II s s (a. a. 0. S. 26 f.) ein eigenthiimlich combinirtes schiefriges Ge- 
Itein an, welches nbrdlich bei Haslau, anscheinend lagerformig im Gebirgsgranit 
Xorkommt. Ueber dje petrographische BeschaiFenheit dieses Gesteines enthalt 
die genannte Abhandlung detaillirte Angaben, daher bier, bei Hinweisiing auf die- 
selbe,, nur der Hauptcliarakfer desselben bezeichnet werden soil. Von Farbe 
licht, gelblich-, griinlich-weiss, auch gelb oder braunlich, bestcht dieses meist 
diinnschiefrige Gestein hauptsachlich alls einem kicin- bis feinkornigen Gemenge 
von Ka l ks pa t h ,  einem s a h l i t a r t i g e n  Mineral, T r e m o l i t h  und Gl i mmer ,  
die je nach ihren verschiedenen Structiir- und Mengeiiverhaltnissen dem Gesteine 
ein verschiedenes Ansehen ertheilen. Nebst diesen, gleichsam den Hauptbestandr 
theilen, fiihrt das Gestein accessprisch noch E g e r a n ,  G r a n a t l  yua r z ,  P e r i -  
k l i n .  Opal ,  von weissen bis wachsgelben Farben, und Pyr i t .  Sie bilden ge- 
wohnlich Nester oder lagenformige Ausscheidungen zwischen den Structurhachen 
des Gesteines. Oiese Schiefer, welche das rechte, von der Haslauer Miihle bis 
zum alten Schiesshause Burgstall benaniitCi Thalgehange einnehmen, streichen 
zwischen Stuiide 1— 11, bei einem steilen zwischen 63’—90 Grad schwankenden 
Fallen in Westeu, woriiach sie einen saiift gegen Osten gckrummten Bogen bilden; 
Im Liegenden der Schiefer erscheint ein grobkorniger, flasriger Granit-Gneiss. 
von Ahnlicher Bfeschalfenheit, wie er sich an' den Granzen des Granites gegen 
Glimmerschiefer als Gontacterscheinung zeigt. Am siidlichen Theile des Lagers tritt 
feinkornigei* Granit auf, der, wie es scheint, zwischen den Schiefern und dem 
porphyrartigen Granit aufse(zt, und eine Art Stockseheider bildet. Am linken 
Thalgehange' finden sich ausser Fragmenten dieser Schiefer, oddr der ihnen 
accessorisch beibrechenden Minerale, jene nirgend anstehend, sondern es ist hier 
hauptsUchlich porphyrartiger Granit verbreitet, der sich nordwarts bis ungefahr 
zur  ̂Halfte der Erstreckung. dieser Schiefer an beiden Thalgehiingen hinzieht; 
weiter nordfich, wie bei dor Schafhiitte, ist aber der gewdhnliclie mitteG 
kornige Gebirgsgranit verbreitet. Betrachtet man die Granze der beiden Granit- 
abanderungen, wie sie auf der Karte annaherungsweise verzeichnet wurde, so 
erlangt es den Anschein, als wenn diese Schiefer gerade an der Granze des 
porphyrartigen Granites gegen den mittelkbrnigen entwickelt waren und hier eine 
Art Lagermasse, von etwa 300 Klafter Lange, bilden wiirden. Der grosste Theil 
dieser Gesteinsmasse wurde aber unzweifelliaft bei Bildung dieses Thales zerstbrt, 

*so dass gegenwartig nur der ostliche I ’heil derselben noch riickstandig ist. Ob 
jedoch dieses Ge.stein im Ganzen eine selbststandige Bildung sei, oder ,ob es, 
wie es ‘ manphe Umstande in Hinblick auf andere Localitaten nicht unwahr- 
scheinlich machen, mit einem Kalksteinlager, welches nun aber gSnzIich fort- 
gefiihrt ist, in naberer .Beziehung gestanden, wo dann diese schieferartigen

67*
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Gebilde gleiohsam als Liogendschicliten desselben ku befl’aobten waren, 
sich jetzt mit Gewissheit nicht mehr entscheiden.

lasst

G n e i s s .

An den Granzen des Granites, oder vieimehr zwischen diesem und dem 
Glinimerschiefer, ist eine mehr wcniger breite Zone von gneissartigen Gesteinell 
entvvickelt, welche man ihrer eigeiieii petrographischen BescbaiTenheit wegen 
weniger fiir eine selbstst^ndige, als vieimehr fiir eine Contaclbildung des letz- 
teren anzusehen geneigt,wird. Am meisten verbreitet sind djese Gesteine langs 
der nordlichen Granit-Glimmerschiefergranze, wo sie von Fleissen westwarts iiber 
das sachsische Voigtland, daiin im Aschergebiet fiber den Donich- und Elsterwald. 
nnd von da fiber Hinter-Himmelreich und Nassengrub bis. zur bayerischen Granze 
zu verfolgen sind. Untergeordneter zeigen sie sich am sfidlichen Gebirgsabfalle, 
indem sie hier einen nur ganz. schmalen,. westwfirts gekrUmmten Streifen in der 
Umgebung von Seeberg bilden, der sich sfidwarts fiber Trogau nahe bis zum 
Sorg-Meierhof und, ostwarts gegen Ober-Lobma Ijinzieht, und bier .unmittelbar 
von den Tertiargebiiden des Egerer Beckens begranzt wird.

, Sie bestehen* meist aus einem mehr minder grosskornigen Gemenge 
ron Eeldspatb und Quarz, worin dunkler und weisser Glimmer in Flasern oder 
Ifinglichen Flecken oder Streifen ausgescbieden ist. Seiner petrograpbisclieo 
BeschalTenbeit nacb nahert sich das Gestein am meisten den G r a n i t - G n e i s s e n  
anderer Localitaten. Stellenweise'ffihrt es auch Tu r ma l i n ,  in kleinen.Saulen, 
den Structurflachen parallel eingestreut. In der unmittelbaren Nahe des Granites 
erscheint es haufig sehr glimmerreich und durch ausgeschiedene grossere 
Feldspath-und Quarzlinsen als A u g e n g n e i s s  entwickelt. Durch das allmalige 
Schwinden der Parallelstructur der Bestandtheile ^ehen endlich Abanderungen 
hervor, welche petrographisch den Gebirgsgraniten, fast vollkommen ahnlich sind, 

Ein mehr glirainerschieferartiger, kornig-schuppiger Gneiss findet sich im 
Bereiche des Granites, wo er, nordvvestlich von Liebenstein am nordostlichen 
Abfalle des Schellenberges, eine isolirte,. wenig ausgedebnte, und ohne Zweifel 
von den ttbrigen Schiefern losgerissene Partie bildet. . , '

Nordljch von dieser Partie, und, ebenfalls. inmitten des Granites, trifft man 
im Sflden von deit ? Lohteicheu, am rechten Thalgehange, zablreiche Bruch- 
stiicke eines d i o r i t a r t i g e n  Gesteines, welches.abeiv da stark zersetzt.Tdie 
Bestandtheile nur nndeutlieh erkennen lasst. •

, G l i mme r s c h i e f e r .

Eine weit grossere Verbreitiing, als die gneissartigen Gebildd, besitzt in die
sem Gebiete der Glimmerscbiefer; doch auch er i.st am verbrej'tetsten in der vom 
Granite nSrdlich hefindlichen Schieferzone, wo er die Umgebung von Asch nbrd- 
lich bis Schildern, Neubergoind Grfin einnimmt, sich von da fiber die Gegend 
von Oher- lind Unter-Brambach, in Sachsen, wiedor nach Bphmen hereinzicht
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und in Form eines ganz scbmalen Streifens iiber Fleissen bis Ermesgriin und 
Watzkenreuth fortsetzt. An der siidlichen Abdaebung liesse sich etwa dieSchiefer- 
partie an der linken l^eite der Eger, zwiscben Fiscbern und Tobiesenreutb, als 
Glimmerscbiefer betracbten; docb ist das Gestein an mebreren Puncten, wie bei 
Hobenbe'rg, was aucb Gu mp r e cb t * )  bemerkt, in unmittelbarer Nabe des Granits 
tbonschieferartig, und dieselben Verbaltnisse zeigen sicb aucb zum Theil bei 
jener Scbieferpartie, welcbe die Gegend von Scblada, Reisig und des Kammer- 
bubls einnimmt, wo der Glimmerscbiefer an vieien Ste|len.in Phyllit ubergebt 
Oder mit ibm wecbsellagert. Bei Stein und Eger ist aber das Gestein schon voll- 
kommen als Urtbonschiefer entwickeit. Die Granze zwiscben die^em und dem 

• Glimmerscbiefer, wenngleicb sie a'uch bier weder orograpbiscb, nocb durcb die 
Lagerungsverbaltnisse scbarf bezeiclinet ist, liesse sich ungefahr durcb eine Linie 
angeben, welcbe nahezu parallel piit der Eger vom Kammerhof iiber Zettendorf, 
P irk, Ratlisam gegen Fiscbern verlauft.

Seiner p e t r o g r a p h i s c h e n  Beschaifenheit nacb besitzt der Glimmerscbiefer 
im Allgemeinen einen scbwankenden Charakter. Grossschuppige und granat- 
fiihrende Abanderungen finden sich verbaltnissmassig nur an wenigen Orten, wie 
am Hainberge und Lercbenberge bei Asch, bei Niederreuth, Steingrub, Fleissen, 
Ermesgriin, Neuberg, Krugsreuth; haufiger dagegen sind solche, bei denen der 
Glimmer in zarten Schuppen entwickeit, oder dunne, lamellare Ueberziige an den 
Structur- und Spaltungsflachen bildet, ahnlicberweise wie bei mancben Abande
rungen des Phyllites. Er hat meist graue, lichtgraue, graulichgriine, seltener 
griinlichWeisse bis ganz weisseFarben. Im zersetztenZustande nimmt das Gestein 
oft gelbliclie, braune bis ziegelrothe Farben an und ersebeint stellenweise, wie 
bei Forsterhauser (bei Asch) in’ eine blauliehgraue tbonige Masse nmgewan- 
delt, welcbe man, wie aucb an ' diesem Orte, zur Ziegelbereitung verwendet. 
A c e s s o r i s c h  fiihrt der Glimmerscbiefer C h l o r i t s c h n p p e n ,  T u r m a l i n  und 
namentlich an seinen Griinzen gegen den Urtbonschiefer, zahlreiche hirse- bis 
erbsengrosse Kbrner von einem gelblicbweissen, f e l d s p a t b i g e n  Materiale, 
welches gleiclisam die Granaten anderer Localitaten vertritt.

Quarzroiche Abanderungen trifft man an vieien Orten und aus diesen ent- 
wickeln sich haufig Q u a r z i t s c h i e f e r ,  wie bei Steinbobl, am Finkenberge in 
der Gegend von Eilfliausen, bei Tlionbrunn und Fuchshauser (nordlich voii 
Fleissen); allerwarts nahezu an den Granzen gegen den Urtbonschiefer.

¥ Ausser'Infehr minder mlichtigen Lagen, Nestern und Gangen von Qua rz  
enthalt der Glimmerscbiefer als untergeordnetesGlied nocb ein Lager k o r n i g e n  
K a l k s t e i n e s  im Siidwesten von Oberreuth, ganz dicbt an der auf der Karte, 
verzeichneten Gneiss-Glimmerscbiefergranze. Er streicbt in Stunde S— 6 und 
fallt unter 3 0 —35 Graden im Norden, vfillig iibereinstimmend mit dem Glimmer- 
schiefer.

’}■ Beitrage zur geognostisehen Kennfniss einiger Tlieiie Sacliscns und Bdbmcns. Seite 21S.
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U r t h o n s c h i e f e r .

An den beiden Gebirgsabfallen folgt auf Glimmerscbiefer die Formation des 
Urthonschiefers, welcher unter den Schiefergebilden des bobmischen Ficbtel- 
gebirges bei weitera die grosste Verbreitung besitzt. Er nimmt an der nordlicben 
Gebirgsabdachuiig den nordlicben und nordwestlichen Tbeil des Ascbergebietes* 
und zwar die Gegend von Scbiidern, Mahring, Friedersreuth, ZiegenrOck, Gott- 
mansgrfin, Rossbacb bis Krugsreuth und Grihi ein und wird gegen den Glimmer- 
schiefer, jedocb nur annaherungSweise, da beide durcb Uebergange aufs innig îte* 
mit einander verbunden sind, durcb eine Linie begranzt, welche vom Ansnge- ' 
posten Neuhausen, an der bayerischen Granze, in nordost-nordlicher Richtung 
Qber Aengerl, dann nordlich bei Steinbbhi vorbei bei bstlicber Richtung langs 
des sudlichen Abhanges von Hungersberg gegen Krugsreuth und, von da sich in 
Osten wendend, eine Strecke entlang deni Thale von Giirth weiter bin nach 
Sachsen fortsetzt; in der Gegend von Fleissen pber bildet auf eine Strecke der 
Hannabacb die Granze, die sich dann weiter in Nordosten gegen Watzkenreuth 
wendet und bei ostlicher Richtung bis zuin Tertiaren verlauft.

An der sudlichen Abdacbung nimmt der Urthonschiefer den tlachwelligen 
G'ebirgstheil zwischen der Eger und der Wondreb ein, bis wohin er nur, wie diess 
Eingangs schon hervorgehoben wurde, dem Fichtelgebirge angehbrt. An vieled 
Stellen greift der Urtlionschiefei' an seiner ostlichen GrSnze zungenfdrmig ziem®- 
lich tief ein in das Tertiare des Egerbeckens, oder erscheint, wie am nordwest- 
licben Theile der Stadt Eger, bstlich bei der Schifferthor-Vorstadt, (an der 
Chaussee), am Gansbtihl, beim Wirthshause zum grtinen Baum (siidlich bei Eger), 
bei Unter-Lindau, ferner zwischen Pirk und Schlada, im Kammerwald (bei Kammer- 
dorf) und bei Ratbsam in einzelnen vom Tertiaren rings begranzten oder davon 
entblossten Partien. An mehreren Orten verlauft das Tertiare auch bis iiber die 
Landesgranze, wie bei Rathsam und Miihlbach, ifnd zwischen Wies und Schiin-- 
lind, wodurch bohmischer Seits der Urthonschiefer in mehr minder ausgedehnte. 
vom Tertiaren begranzte hatbinselformige Partien zertjieilt erscheint.

Petrographisch zeigt der Urtlionschiefer in diesem Gebirgszuge ganz die- 
Selbe BeschafTenheft wie in den bisher betrachteten Gebirgstheilen. Die deutlich 
krystallinische Ahandenlng,'oder.der P h y l l i t ,  halt sich auch bier (iberall an die 
Granzen gegen den Glimmerscbiefer, in den er durch Aufnahme grbssm’er 
Mengen von Glimmer auch unmerklich iibergeht, dah'er die beiderseitige Granz- 
hestimmung ste'ts nur schwierig erfoigen kann. In der nordlicben Schieferzone ist 
er hauptsachlich verbreitet in der Gegend voii Scbiidern, Eilfhausen, Thoubrunn. 
Krugsreuth,, Diirngriin und Unter-Schonhach, in der sudlichen bei Pirk, Zetteiw 

^dorf, Stein, Eger, Ober- und Unter-Kunreuth bis Unter-Pilmersreulh, wahrend 
den abrigen Tbeil des Urthonschiefergebirges beiderseits die homogene, dunn-  
s c h i e f e r i g e ,  und seidenglanzende, hie und da dem Daclischiefer genaherte 
Aban^gSHi^einnimmt. F l e c k s c h i e f e r ,  stellenweise in der Nachbarschaft des
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Glirnmerschiefers auch hier entwickelt, sind jedoch im Allgemeinen seltener 
als in den zwei vorliergehenden Gebirgsziigen.

Q u a r z g a n g e  treten minder haufigauf als im Glimmerschiefer. Man findet 
sie insbesondere bei Unter-Lindau, am Grunberge, bei Stein und Spittelhof, theils 
die Sehichten des Urthonschiefers unter verschiedenen Winkeln verquerend, 
theils auch mit der Streiehungsrichtung derselben nahezu parallel verlaufend.

I/agernngsTerhiiltnisse.

Ebenso wie der Granit des Kaiserwaldes, iibt auch der c'entrale Granitstock 
des Fichtelgebirges aufSie Schichtenstellung der Schiefergebilde einen wesent- 
lichen Eiiitluss aus. Gneiss, Glimmer- und Urthonschiefer, den Granit maiitel- 
formig umhiillend, fallen nach alien Seiten von ihm antiklin ab * daher auch ihr 
Uauptstreichen zwischen Stunde 4— 6 mit dem Granitstocke oder seiner Langen- 
axe parallel verlauft. Diess zeigt sich namentlich bei der ganzen s u d l i c h e n  
S c h i e f e r z o n e  und uur in unmittelbarer Nahe des Granites finden einige Ab- 
weichungen davon Statt; so bei^Seeberg der Gne i s s , ' wo  er, einen halbkreis- 
formigen Bogen bildend, zwischen Seeberg und Trogau in Stunde 2, am Seeberger 
Schlossberge in Stunde 3 und weiter ostlich in Stunde-4—5 sfrdicht und unter 36 
bis 83 Grad in Ostsudost bis Siidsiidost verflacht; ferner der G l i m m e r s c h i e f e r  
bei Markhausen, der ebenfalls in Stunde 2 bis 3 streicht und unter 43 bis 73 
Grad in Sudosten fallt. Diese Schichtenstellung steht jedoch auch hier mit den 
Granzverhaltnissen des Granites im Zusammenhange. Wirkliche Abweichungen in 
der Schichtenstellung, das ist ein entgegengesetztes, gegen den Granit zu 
gei'ichtetes Ejnfallen der Sehichten, wie es sich stellenweise bei Markhausen und 
fistlich von Tobiesenreuth an den Granzen der hier tief eingreifenden TertiSr- 
gebilde des Egerbeckens zeigt, scheint durch spStere VerWerfungen oder 
Rutschungen hervorgerufen worden zu seiii. In dem Mittelgebirge zwischert der 
Eger und Wondreb ist das Hauptstreichen, bezugsweise des U r t h o n s c h i e f e r s ,  
zwischen Stunde 4 bis 3 bei eitiem Fallen in Siidsiidosten.

In Bezug des Neigungswinkels der Sehichten macht sich hier der Umstand 
bemerkbar, dass sie eiqe urn so steilere Stellung annehraen, Je mehr man sich 
dem \yondrebthale nahert. Hier stehen die Sehichten entweder ganz saiger oder 
sie fallen zwischen 80 bis 90 Grad bald in Siiden bald in Norddh ein, wahrend dem 
sie, so wie weiter nordlich auch siidlich, hier aber bereits im Gebirgsantheile des 
Bbhmerwables, allmalig eine minder steilere Fallrichtung erlaiigen, dabei aber 

^ e i  ilH’em nordlichen Einfallen gegen die Schieferzone des Fichtelgebirgesi eine 
synkline Stellung einnehmen i). Nach diesen einander zufallenden Schichten-

 ̂ • )  Streichungs- und Fallrichtung des G lim m ers'ch ie fers:

Siidlich bei Schlada........................ ...............
Im NO, von Zettendorf, an der Wolfsgrube.

Streichen '
Stunde Gr«(i Riehtung

4 50—60 SSO.
5 56 SSO.
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zonen wird nun unverkenabar der muldenfbrmige Bau des Urlhoascbiefers, der 
zwischea den drei Gebirgsziigen, dem Fichtelgebirge, Kaiserwald and den^iord- 
westlichen Auslaufern des Bohmerwaldes, zur Entwickelung gelangt is t and hier 
gleichsam einen seitlichen Muldenflugel des ausgedehnten Urthonschiefergebirges 
dei- Oberpfalz bildet. Auflallig ist jedoch dabei der Umstand, dass eben in der 
Mitte der Mulde, in der Nahe des Wondreblliaies, wohin aucb die orographische 
Graaze fallt, die Schichten, wie oben erwahnt, am steilsten aufgerichtet sind; 
und da sie bei synklinein Einfallqn von da nach beiden Seiten bin alimalig eine 
geringere Neigung annehmen, so/erhalt diesem nach das Usthonschiefergebirge 
hier im Ganzen eine Pacherfbrmige Gestaltung (s. V'eiter'*nnten Fig. 6).

In der n b r d l i c h e n  S c h i e f e r z o n e  zeigt der Gn e i s s  zuniichst dein
Granite ein mit seinen Granzen volikomincn ubereinstimmendes Streichen, und*
zwar ina westlichen Theile in Stunde S bis 6 , mit 30 bis Oa Grad Fallen in 

f Norden, im bstlichen bei Fleissen in Stunde 7 bis 8 , mit 70 bis 80 Grad Fallen 
in Nordnordosten. In gleichformiger Ueberlagerung foigt darauf der G l i m m e r -  
s c h i e f e r  bei ganz demselben Streichen und Verflachen. Abweichungen hier von 
zeigen sich nur weiter nordlich in der Nac^barschaft des Urthonschierers» 
namentlich an seiner nordwestlichen Granze in der Gegend von Neubausen und 
Eilfhausen, wo er jedoch, entsprechend seiner Grsinze gegen den Urthonschiefer, 
in Stunde 3 bis 4 streicht und unter 2S bis 30 Grad in Nordwesten verflacht. 
In der Gegend von Neuberg und Griin wendet sich, so wie seine Granze, ^iicjb.die 

« Streichungsrichtung in Stunde 4 bis 6 oder Stunde 7 bis 9 , wobei die Schichten 
unter 30 bis 40 Grad in Nordnordwesten oder Nordosten einfallen. Die letztere 
Streichungs- und Fallrichtimg lasst sich auch in der Gegend zwischen Fleissen 
und Ermesgriin beobachten. Der Neigungswinkel der Schichten, in der Nahe der 
gaeissartigen GAbilde zwischen SO bis 60 Grad schwankend, wird gegen den 
Urthonschiefer z« alimalig geringer, so dass er, wie aus dem Obigen ersichtlich, 
bis zu 2S Grad herabsinkt *).

. ‘ Streichon und Verfluchen des U rth o n sch ie fe i's :
Streichen

Stunde
Im 0 . bei Stein und am siidl. Abhange des Spittelberges . .  4— 6 ’'
Im 0 . bei Eger, im Steihbruch neben der Cbaussee.............  ^
Im 0 . von Kreuzenstein, an der Chaussde, W. von E ger.. . .  6
Am S t  Anna- und Griinberg, im W. von E ger............. ...... o—6
Bei Boden, SO. von Ober-Pilmersreoth................................... 6
Im S. von Unter-Pilmersreuth.................................................. 6
In SW. von Schloppenhof............................ •'.........................  5

‘ Im N. bei Alt-Kinsberg, an der linken Seite des Mugibacbes 4 
Am Schlossberg von Alt-Kinsberg und am Nordgehange des

St. Loretto-Berges........................ ........................................  4— S

■*) Streichen und Verfl5chen des G lim m ersch ie fer s:
Am siidwestlichen GehSnge des Lerchenherges,- in SO.

von Aseh.................................................................................  • i

80—0 0  schwankenS,

30 N N W .
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Ganz dieselben Lagei’ungsverhaltnisse, wie sie der Glimmerschiefer bietet, 
machen sieh aucb beim U r t b o n s c h i e f e r  bemerkbar. Bei einein seinen Granzeii 
parallelen Streieben, und allerwarts vom Glimmerschiefer abfallend, stebt er zu 
diesem aucb an der nordlicben Gebirgsabdaehung im Verhiiltnisse der gleicb- 
forijaigen Ueberlagerung. Und zwar ziinach?;t der nordwestliehen Granze des' 
Glimmerschiefers, in der Gegend von Schildern nnd Mabring bis Friedersreuth, 
besitzt er ein Streieben zwiseben Stunde 2 bis 3 mit nordwestliebem Fallen. 
Weiter nbrdlicb «m Tbonbrunn, Rossbach, bis an die voigtlandische Granze 
wendet sich, so wie beim Glimmersebiefer, aucb bei ibm das Streieben bis in 
Stunde 6 bis 7 mit nordlichem Mierflitcbcn. Bei Watzkenreuth und Ober-Scbbnbach 
lasst sich, wenn gleich stellenweise, wie bei letzterem Orte, einige Abweichungeii 
Statt linden, die sich jedoch auf eine 'wellig-gekriimmte Structur des Urtbon- 
sebiefers zuruckfiibren lassen, das Streieben in Stunde 6 bis 9 mit nordlichem bis 
nordostlichem Fallen als das herrschende angeben <).

Urn die besprochenen Lagerungsverhaltnisse der Schiefergebilde, so wie 
aileb den Zusammenhang des Fichtelgebirges mit dem benaebbarten Gebirgszuge 
dê r nordwestliehen Auslaufer des Bohmerwaldes deutlicher ersiebtlich zu machen, 
dazu diene beistehendes Profil (s. folgende Seite Fig. 6).

Zieht mail die Lagerungsverhaltnisse des Fichtelgebirges, vor allem aber 
die Zinnerzfuhrung des Granites in Betracht, so wird man, ebenso wie im Kaiser.' 
wald, bereebtigt, aucb bier den Granit als eine eruptive Bildung zu betraebten 
und zugleich seine Entstehun^, so wie di? durch ihn erfolgte Erhebung beider

streieben *  Fallen
Stunde Grud Richtung

Am Kaplanberg, im W. bei Asch.............................................. 4—S 20—40 NNW.
Am Hainberg, NO. von A sch .................................................... 4—5 40 NNW.
Beim Ansageposten Neuhausen, W. von Schonbach............. 2—3 30—40 NW.
Bei Eilfhausen und beim Sorg-Meierhofe........... ................... 3—4 2 5 - 3 0 NW.
Im 0. bei Neubeeg, an der linken Seite des Baches............. 6—7 30 N.
Im W. bei Krugsreuth............................................................... 9 34 NO.

V Im N. bei Fleissen und bei den Fuchshausem........................ 7 - 8 3 0 -4 5 NNO.
Im W. nnd SO. bei Ermesgriin................................. ............... 8 - 9 40—45 NO.

*) Streichungs- und Fallrichtung des U r th o n sc h ie fe r s :

Zwischen Schildern und Aengerl.............................................. 3 54 NW.
Am Gehangberg, N. bei Schildern............... .'....................... 2—3 64 NW.
Zwischen Thonbrunn und Rossbach..................................... . 5 - 6 46 N.
Im W. bei Grun................; ...................................... ! .............. 7 42 NNO.
Am Plattenberg, 0 . von Griin.................................................. 5—6 1 5 -2 0 N.
Im NO. bei Durrngrun, W. von Ober-Schonbach . . . . ' ......... 8 - 9 35 NO.
Im W. bei Ober-Schonbach, auf der Strasse nach Diirrngriin 8 50 NNO. lb
Von hier etWas westlicher......................................................... 3 - 4 20 NW.
Von hier noch westlicher.......................................................... 6 30 N.
Zwischen Ober-Schonbach und dem Schloss'e...................... 8—9 46 NO.

K. k. g«olog^Bche ReicbsiQstalt. 7. Jahrgang 18S6. III. 68
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Gebirgsziige, da e r , wie es alle Umsthnde 
hochst wahrscheinlich mhchen, in der Tiefe 

-mit den Graniten des Kaiserwaldes (Karls- 
bader Gebirges) zusammenbangt, wohl nur 
■fiir den Bildungsact einer und dferseiben 
Epoche anzusehen.

G a n g g r  ani t e .
«

Die Ganggranite treten sowobl im 
Granit- als im Schiefergebirge auf,  ain 
baufigsten sind sie jedoch im ersteren 
entwickelt. Aucb 'bier erscheinen sie 
hauptsSchlich unter zwei Modidcationen, 
als eine f e i n k b r n i g e  und p e g m a -  
t i t a r  t i g e Abanderung. Beide sind 
nebst ihrer Structur von den stellenweise 
theiis klein- bis feinkornigen, theils grob- 
kornigen Gebirgsgraniten durch ibren 
grSsseren 0  I i g o k 1 a s gehalt imd durch 
das Vorherrschen oder bisweilen auch ans- 
scbliessliche Vorbandensein von we i s s em 
Gl i mme r  unterschieden. Glimmer feblt 
aber bei einigen AbSnderungen auch 
gStizIich, wird dagegen durch T u r m a -  
l i n  vertretei^, wodurch auch hier, so wie 
an anderen Localitaten Bohmens, ausser 
den zwei gewohniichen Abiinderungen des 
Ganggranites, noch T u r m a l i n g r a -  
n i t e  sich unterscheiden liessen. Diese 
letztere Abanderung zeicbnet sich bis
weilen auch durch GranatHihrung aus, 
wodurch sie sich petrograpliisch einiger- 
massen den G r a n u I i t e n nSherf.

Am haufigsten findet sich die feinkor- 
nige Abanderung in der Gegend zwischen 
Liebenstein und Tobiesenreiith, wo sie im 
porphyrartigen Gebirgsgrauite in zahl- 
reiehen, wie es scheint zwischen Stunde 
3 —  6 streichenden Gangen aufsetzt, 
diese aber wieder von Pegmatitg3ngen, 
die «.wischen Stunde 12 — 3 streichen, 
durchsetzt werden. Auch in der nSchsten 
Umgebung von Liebenstein, bei SeicKen-

- Tiilcnberg.

— UlrichsgruQ.

* Alt>Kin«berg. 

'  WondrebfluM.

‘ Hcifigenbreuji.

•— Un(er*Piloi©r»r««*I».

St. Anna.

■ Seeberg.

Hanlaa.

Vord«r-1linime!r«ich. 

■ Kaasengrufa.

'*'• Ascii.

s-— . Steinbohl.

Priedeimreotb.
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reath, Haibgebaud und am Riedersberg trifTt man den^feinkbrnig.en Ganggranit in 
mehr minder zahlreichen Gangen im porphyrartigen Granit. Im gewbhniicben 
unregelmassig grobkdrnigen Gebirgsgranite (st das Auftreten des feinkbrnigen 
sowohl, als des pegmatitartigen Ganggranites noch viel li3uliger als im poi’phyr- 
artigen. Man findet sie in sehr zahlreichen Gangen in der Gegend von Hagen- 
grun, Voitersreuth, Ottengriin, Haslau, RommeVsreuth, im Garberhau-Walde und 
im Neuenbrand-Revier >)• Streichen und Fallen dieser Gange lasst sieh, da 
man die Gesteinsart meist uur in losen zerstreuten Bruchstiicken vorfindet, 
selten genau bestiinmen; es scheint jcdoch, dass in den meisten Failed der 
feinkbrnige Granit ein mehr^nbrdliches Streichen mit westlichcyu Fallen, der 
Pegmatit hingegen ein dem Oestlichen genaherles Streichen mil nbrdlichem Fallen 
besitzt.

An einigen Orten, wie zwischen Markhausen und Tobiesenreuth, ferner bei 
Steingriin u. a., kommt eine grosskbrnige Granitabanderung vor mit zahlreich 
eingestreuien Granaten und kbrnigen Partien von Turmalin, welche petrographisch 

,eine Art Miltelglied zwischen Pegmatit und Gebirgsgranit einnimmt. Ueber das 
Auftreten dieser Abapderung boten sich nirgend ganz verlassliehe Anhaltspuncte: 
doch scheint es, dass sie, so wie der Pegmatit, im Gebirgsgranite ebenfalls gang- 
fbrinig apftritt.

Im Granit-Gneisse, so wie auch an manchen Orten im Glimmerschiefer, 
namentlich aber an den Granzen gegen den Gebirgsgranit, setzen oft zahlreiche 
Gauge theils der feinkbrnigen, theils .der grobkbrnigen. AbSnderung auf, so 

Miamentlich zwischen Markhausen und Tobiesenreuth, bei Seeberg, bier in 
mehreren Gangen am Schlossberg, dann im Nordwesten von Ober-Lohma und 
stellenweise in dev nbrdlichen Granit-Gneisszone, im Barendorfer Hau und im 
Donichwald.

Nicht selten wird der feldspaUiige Bestandtheil, iiisbesondere bei der grob
kbrnigen Abanderung in der Weise vorherrschend, dass das Gestein gleichsam 
als eine individualisirte Feldspathmasse erscheint. Diese ist haufig stark zersetzt 
(caolinisirt), und wahrscheinlich wurde der hier einst bestandene Bau auf  ̂
Porzellanerdg, zwischen Fischern und Liebenstein, auf einen solchen zei’setzten 

^Pegmatitgang betrieben.

Q u a r z g a n g e .

Ausser den ber.eits oben erwbhnten gering niacbtigen Quarzgiingen, welche 
* * sowohl im Granit^, als im Schiefergebirge aufsetzen, ist hier noch eines machtigen 

Quarzganges zu gedenken, welcher, nach seinem Verlaufe zu schliessen und wie 
es bereits Herr Professor Dr. Reuss®) hervorgehoben, wahrscheinlich die nord-

*) Das Vorkonimen dieses Ganggranites an mehreren der genannten Orte hat Dr. A. E. 
R e u s 8 a. a. 0 . Seite 23 fT. naher hesehriehen.
Ahhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt, 1. Band, I. Abtheilung, Seite 30.

„ es*
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westliclie FortsQtzung jenes Quarzganges bildet, der iin Kaiserwalde, wie oben 
envahnt, in der Gegend von Unter-Sandau entwickelt ist. Ira Ficbtelgebirge 
erscbeint er gleich an der Tertiargranze bei Seeberg, von wo er, auf eine kurze 
Strecke itn Granit-Gneisse, weiter aber im Granite fortsetzend, in nordwest- 
nordlicher Richtung, bei Seeberg nordlich vorbei fiber den Gaisberg bis zuin 
Calvarienberge bei Haslau sich verfolgen lasst, an niehreren Orten auch in 
schroffen Felspartien emporragend. Zwischen Haslau und den Ziegelhfitten scheint 
sich der Gang zu verdrficken, tritt aber in der angedeuteten Richtung von da an 
wieder zu Tage und bildet einen etwa ISO Klafter hohen und fiber 800 Klafler 
langen Rfickea, welcher unit seinen zackigea Contouren in aufTalligem Contraste 
stebt zu den benachbarten flacbgewellten und viel niedrigeren Granithfigeln. Von 
d a , jedoch wie gewobnlich nur in mehr minder grossen Blocken und Bruch- 
stficken, verfolgt man ihn fiber die Gegend von Vorder-Himmelreich bis Nassen- 
grub, an welch letzterein Orte er in den Granit-Gneiss ubersetzt, weiter aber im 
Gliramerschiefer fortsetzt. Hier tritt er wieder zu Tage bei Forsterhauser, an der 
westlichen Seite der Chauss^e, und verlauft von da, diese verquerend, bis zum 
sfidlichen Ende von Asch. — In der Gegend nordlich voa. der Stadt lasst sich, 
wenigstens fiber Tag, dieser Quarzgang nicht weiter verfolgen. Aber bei Schon- 
bach und Soldatenhauser, ferner im Sudosten von Schwarzenlbh und bei Stein- 
geroll sind zahlreiche Blocke von Quarzfels zerstreut und beim Abdecker im 
Sudosten vom Sorg-Meierhofe findet sicb Quarz in einer Felspartie auch anstehend, 
wo er in dicke Flatten abgesondert ist, die bei einem Fallen in Sydwesten ein 
Streichen zwischen Stunde 9— 10 besitzen, also ziemlich fibereinstimmend mit 
dem Verlaufe des obigen Ganges. Gehoren die Quarzvorkommen dieser Gegenden 
wirklich der Fortsetzung dieses Quarzganges an, was sich auch mit vieler Wahr- 
scheinlichkeit annehmen lasst, so wiirde er sich in diesera Falle in 3 Trumme 
zerschlagen, von denen der eine gegen den Abdecker im Sudosten von Sorg, der 
andere fiber Steinbolil und Steingeroll und der dritte westlich bei Schonbach 
voruber gegen die Soldatenhauser verlaufen wfirde. Hier scheinen sie sich aber 

^auszukeilen und nicht weiter in den Urthonschiefer fortzusetzen. ^
In der Nahe dieses Hauptganges treten noeh geringmachtige, gleichsam 

Nebengange auf, die ihn begleiten, und zwar hauptsachlich im Gliramerschiefer; so 
bei Rommersreuth und im Nordosten von Hinter-Himmelreich^ Auch dfirRe hieher 
gehoren der G o t h e s t e i n l ) !  ein isolirter Quarzfels, etwa */» Stunden im Nord- 
westnorden von Haslau, an der Chatisee nach Hof. Nach den zahlreichen Bldcken 
zu schliesseu, setzt ein nicht unbedeutender Quarzgang'noch im Granit auf bei 
Schnecken, sudlich von. Fleissen,

( ' )  Zu Ehren G o tlie ’s so bennnnt, da er wiihrend iseiner Ausfliige von Franzensbad und 
Eger oft an dieser Stelle geweilt. Der Pels, triigt eine hierauf beziiglicbe^ Gedenktafel, 
erricbtet im .lahre 1846 dureb die regierende Grossherzogin von Sachsen -  Weimar- 

» Eisenach.Maria P a u lo w n a , geborene Grossfurstin von Riissland. .
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Erzlagerstiitteo und Bergbaue.

Nur wenige Gebirgsgegendeq gibt es in Deutschland, welche in Bezug auf 
Erzvorkommen so mythenreich wiiren wie das Fichtelgebirge. Jeder bedeutendere 
Berg war bier der Sitz eines Gnornenreiches, wo die aufgespeicherten Schatze 
Berggeister und Kobolde sorgsam bewachten und nur Auserwahtten zeitweise 
einen Antheil davon verliehen, wahrend dem die lYieisten Schatzgraber ihren Ifeiin- 
tuckischen Kiinsten verfielen, indem sie, — uin nur einer unter so vielen anderen 
Sagen zu gedenken — angelangt an jene Stellen, wo ibnen von Feme her, meist 
aus dem Halbdunkel der Grotten, der lockende Schimmer des Goldes entgegen- 
strahlte, bier, da es bei ihrem Naben allmalig dabinschwand, nichts weiter vor- 
fanden, als starren, wertblos^n Fels und darauf nur dflnne Lagen von unansebn- 
lichen Moospflanzchen >).

Dass die Erztiihrung des Fichtelgebirges in der That eine nicht unbedeutende 
sei, wenn auch eben nicbt indemMaasse als imErzgebirge, diess beweisen dieNacb- 
rtchten fiber die liier einst bestandenen Seifenwerke und Bergbaue auf edie sowobl, 
als unedle Metalle und Erze, so wie die noch jetzt im Betriebe stebenden Baue in 
Bayern. Iin Bereicbe des Granites bestehen da, wie bei W e i s s e n s t a d t  und Wun- 
s i ede l ,  Zinnbergbaue, die namentlich im 16. Jahrhunderte bluhten. Die Scbiefer- 
gebilde waren wichtig durch Gold-, Silber-, Antimon-, Kupfer-, Ai'sen- und Eisen- 
erz fubrende Gange, welche, urn nur einige Orte zu erwabnen, bei Go l d k r o n a ch  
schon ill def Mitle des 14. Jabrhunderts, bei W e i d e n b e r g ,  Nai l  a, Df i r ren-  
\Veide u. a. im 15. Jabrbunderte mit bedeutendem Ertrage abgebaut wurden. Im 
Bereicbe derScbiefergebilde finden sicb an mebreren Flussen und Bacben Spuren 
einstiger Gold- und Zinnseifen, wie am Main,  der S a a l e ,  U n t r e u ,  R e g n i t z
u. a., die zum Theil sogar von den Zeiten der Wenden herstammen sollen

In geringerer Verbreitung und spurenweise sind die genannten Erze aucb 
bobmischer Seits zu linden. So ausgedehnte Baue darauf, wie in Bayern, scheinen 
bier jedpcb nirgend bestanden zu baben, wenigstens fehlen bieriiber alle naheren 
Nachricbten.

“  Gol d .  — Die Einscbicht Go l d b r f i n d l ,  im Norden von GrOn, dicht an der 
sachsischen GrSnze, soil ihren Namen von einer daselbst im Bereicbe des Ur- 
thonschiefers befindlichen Quelle erhalten baben, welche einst reichlicb Gold- 
korner fiibrte.

■ ■ . > ‘ .  ■

>) Goldmoos, S c h is to s te g a  O stn n n ila cea  W . und M . (G g m n o s to m u m  p e n n a tu m  L . ) .  Untor 
gewissen Richtungen und bei gehoriger Entfernung angesehen leuclitet dieses Moos im 
Dunkel der Felsspalten oder kleinerer Grotten, die durch iibereinander gestiirzte Granit- 
blocke, wie an der Luisenburg bei Alexandersbad in Bayern, gebildet warden,, mit einem % 
eigenthumiNchen grunlicb nuancirten Gold- oder Bronzeglanz,

*,) Dr. Aug. G o ld fu s s  und Dr. Gustav B isch o f: Pliysicalisch-statistische Besohreibiing 
des Fichtelgebirges, I.,Theil, Seite 184 ft'.
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S i l b e r  und Bl e i .  Am Hungersberge bei Neuberg brechen im Quarz. 
welcher in Gangen den Glimmerschiefer diclit an seiner Granze gegen den- Urthon- 
schiefer durchsetzt, Silbererze mitBleiglanz ein, die man unter abnlichen Verhalt- 
nissen, angeblich auch im Osten von S t e i n b o h l  aufgefunden hatte. Bisher warden 
sie nicht weiter ausgerichtet.

Zinn.  — Am sogenannten Z i n n b e r g e ,  zwischen Oberreuth und Werners- 
reuth, sollen die bier im Bereiclje des Glimmerschiefers befindlichen Pingen- und 
Haldenziige von einem einst bestandenen aber nur wenig ausgedehnten Zinnberg- 
baue herstammen.

Der Zinnbach, welclier nbrdlich von Schildern entspringt und in nbrdliclier 
Ricbtung fiber Friedei'sreuth nacli Bayern fortsetzt, dfirfte auch seina- Benennung 
von den, da einst wahrscheinlich bestandenen, Zinnseifen herleiten.

Z i n n o b e r .  — Ueber den einst beiOber-Scbonbach (nordostl. vonFleissen) 
auf Zinnober betriebenen Bau gibt Graf K. S t e r n b e r g  <) folgende historische 
Daten: „Es batte sich eine Gewerkscbaft zusamrnengefunden, die in alten ver- 
lassenen Stollen Zinnober entdeckte, wie er in Bobmeu an inelireren Orten, aber 
nirgends ausgiebig, mit Eisensteinen vorzukommen pflegt, und war um eine Bergr 
freibeit eingekommen, um auf den Gruben und Stollen Maria Verkiindigung und 
Dreikonig bei Schonbach auf Quecksilber zu bauen, welche ihr auch mit sechs- 
jahriger Zehentfreiheit * am 1. Marz 1563 ertheilt wurde. Es Vvaren damals 
50 Centner Quecksilber erobert und die Gewerke holften in demselben Jahre 
nocb 20—30 Centner zu macben. — Dieser Bergbau muss nichtweiter fortgesetzt 
worden seift, da in dem Verkaufsbriefe fiber die beiden freien Steinlehen Konigs,- 
berg und Schonbach von dem Jahre 1597 von dem Quecksilber keine Erwabnung 
gescbiebt." , .

B r a u n e i s e n s t e i n e .  •— Gegenwartig besteben ini bohmischen Antbeile 
des Fichtelgebirges Abbaue auf Brauneisensteine nur bei VVies und U n t e r -  
P i l m e r s r e u t b .  •

Bei ersterem Orte, etwa eine Viertelstunde davon westlicb, wird^ das.Grz 
mittelst eines Hauptschacbtes, von welcbem mehrere Strecken in Norden.und 
Osten getrieben sind, gewonnen, Es komml in 1 bis 0 Fuss inachtigen Lagen, 
auch Nestern im Urthonscbiefer vor, die ihm seinem Streichen pnd Fallen nacb 
gleichfdrmig. eingelagert sind. Das Nebengestein ist in deren Nahe mebr weniger 
zersetzt oder stellenweise von Eisenoxydhydrat so impragnirt, dass es zum Tbeil 
schwartenweise siuch gewonnen und an die Hutten abgeliefert wird *). Die V^r- 
breitung des Eisensteines scheint in dieser Gegend nicht unbedeutend zu sein, 
denn sohon in frUheren Zeiten hatte man bier an mehreren Oi ten nicht unbetracht- 
liche Anbrucbe und auch bayerischer Seits lieferten die Schurfversuche der jUng- 
sten Zeit an einigen Puncten gOnstige Resultate. Stark eisenschussige .Lagen von

’) ITmrisse'eintir Geschichte der bdhmischen Bergwerke, I. Band, I. Abtheilung, Reite .3tXt. 
®.) Die wlSehentKche Erzeugang an Eisenstein betrSgt angeblich4 3 —9O Centner.,
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Urthonschiefer trifTt man uberdiess noch an vielen anderen Orten, namentlich gegen 
die Granzen des Tertiaren, wo sich mbglicherweise in grosserer Teufe hie und 
da auch bhniiche Lagerstatten vorfinden kbnnen. ,

Bei Unter-Pilmersreuth ist der Brauneisensteiu, wo er siidlich vom Orte 
vom Tage aus zeitweise gegraben wird, unter ahniichen Verhaltnissen wie am 
obigen Orte innerhalb des Urthonschiefers entwickelt, nur ist bier seine Macli- 
tigkeit geringer. ,

Im Bereiche des Glimmerschiefers hat man vor mehreren Jahren Braun- 
eisensteine auch bei Fleissen a m E i s e n b e r g e  gewonnen, wo er mit Quarzgangen 
in Verbindung steht. Aehnliche eisenerzfiihrende Quarzgange setzen an mehreren 
Orten auch im Granite auf und wurden unter andern bei Ha l b g e b a u d  (im Norden 
von Liebenstein) noch vor nicht langer Zeit abgebaut. , •

Basa l t .

■ Im hohmischen Antheile des Fichtelgebirges findet sich Basalt an drei Loca- 
litaten, gleichsam so viele Gruppen bildend, die sich jenen auf bayerischer Seite 
unmittelbar anschliessen, im AUgemeinen aber als die westlichsten Yorpostefi 
jenes ausgedehnten centralen Basaitgebietes erscheinen, welches weiter ostlich 
das Duppau-Liesener Gebirge zusammensetzt.

Die eine oder mittlere dieser Gruppen ist im Bereiche des Granites in der 
Gegend von Liebenstein verbreitet und besteht aus mehreren isolirten Basalt- 
partien. Die ausgebreitetste darunter nimmt den Riicken des Plattenherges ein. 
Anstehend trifTt man den Basat nur am siidwestlichen Abfalle des Berges, wo 
er in mehr minder machtige, funf- oder sechsseitige Saulen abgesondert ist, 
die theils senkrecht stehen, theils radial gegen die Mitte des Berges geneigt sind. 
Am linken Thalgehange, nordostlich beim Schlosse Liebenstein, setzt in dem 
dortigen Fichtenwiildchen Basalt einen kleinen Hugelrucken zusammen und bruch- 

•stiickweise findet man ihn von da weiter in Nordostnorden am hohen Biihl, wo 
er in'.der Tiefe auch in bedeutenderer Machtigkeit vorhanden sein dtirfte, ferner 
in gangfbrmigen Verzweigungen beim Schlosse selbst. wo man ihn bei Gelegen- 
4ieit einer Grabung durchfahren hat.

Zwei kleine Basaltpartien trifTt man ferner bei Tobiesenreuth. Die eine 
beginnt etwa 80 Schritte wesllich von dem westlichsten Hause des Ortes und zieht 
^ i^  von da noydwarts bis auf eine Erstreckung von ungefahr 180 Klafter bei 
einer halb so viel betragenden Breite, und nimmt zwei kleine flache Hugelriicken 
ein, von denen der sudliche „an deT Larmenstange" heisst. Von dieser etwa 
100 Schritte weiter im Nordnordwest gelangt man auf die zweite Partie, die, von 
noch geringerer Ausdehnung, ebenfalls einen ganz kleinen Hiigelriicken zusammen- 
setzf. ,Ein® geringe Basaltpartie zeigt sich endlich noch am siidlichen Fusse des^ 
Riedersberges, westlich bei Halbgebaud. — Sammtiiche Basaltpartien sind im 
Bereiche des porphyrartigen Granites befindlich; fiber das Verhalten des Basaltes 
zum Granit sind jedochii da ersterer meist nur in Blocken umherliegt, nirgend
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geniigende Aufschlusse m  erlangen. Diese Basaltvorkonimen schliessen sich jener 
Basaltgruppe an, welche weiter westlich in Bayern in der Gegend von Dieters- 
griin und Thierstein auftritt.

Die zweite Basaltgruppe, ini Bereiche des Glimmerschiefers entwickelt, 
nimmt die Gegend bei Oberreuth ein. In anstehenden Felsmassen lasst sich der 
Basalt auch bier nicht beobachten, sondern riiqn verfoigt ibn nur in BIScken von 
dem jinken Gebange des Rothentliales (siidlich von Oberreuth) bis zu dem pla- 
teaufdrmigen Theil in Sudosten vom Orte. Nach der Vertheilung der BIbcke zu 
schliessen, scheint er hier zwei isolirte Partien zu bilden. An diese schliesst sich 
im Osten eine dritte Partie an, bei welcher der Basalt im Nordwesten von 
Schnecken, dicht an der Griinze des dortigen Fichtenwaldes, eine flache, dem 
Graiiit aufgesetzte Kuppe einnimmt.

* Die dritte und ausgedehnteste Gruppe ist endlich jene zwischen Wies und 
Alt-Kinsberg. Der Basalt erscheint hier in drei isolirten Partien, von denen die 
kleinste nordlich bei Unter-Wildenhof einen sanft gerundeten, vom TertiSren rings; 
begranzten Hiigelriicken einnimmt. Dureh einen Bruch aufgescblossen, zeigt hier.. 
der Basalt eine dick-plattenformige, hie und da auch eine saulenfdrmige Abson- 
derung. Auch unmittelbar beim Meierhofe tritt der Basalt zu Tage, wo man ihti 
eine kurze Zeit hindurch als Strassenschotter gebrochen. Die andere Basaltpartie 
nimmt den ganzen flachen Hiigelzug zwischen Unter-Wildenhof und Scbloppenhof 
ein und erstreckt sich westwarts liber die sogenannte „Platte“ und den „Miihl- 
acker" nahe bis zum Thale, welchem entlang die bayerische Granze verlauft, und 
ostwjirts bis zur Wondreb, wo sie die erste grosse nbrdliche Krummung macbt. 
Im Wondrebtliale bei Scbloppenhof und Schbnlind gelangt der Urthonschiefer, 
unter der unzweifelhaft plattenformigen Masse des Basaltes, an mehreren Stellen 
zum Vorschein; da er aber hier fast tiberall in eine lehmige Grusmasse zersetzt 
ist, so lassen sich seine Lagerungsverhaltnisse nicht genfigend beurtheilen. AUgm 
Anscheine nach diirfte er jedoch in seiner normalen Schichtenstellung (Streichen 
Stunde 4 — 5 , Fallen in SiidsOdosten) keine wesentliche Storjing durch'den ■ 
Basalt erlitten haben. An seinem nordlichen Theile bei Unter-Wildenhof und t 
Gregerhof, wird der Basalt von diluvialem Lehm, Sand oder Schotter begranzt 
und stellenweise davon auch iiberlagert.

Auf der rechten Seite der Wondreb senkt kich der Basalt, der hier eine dritte 
Partie bildet, die aber fruher mit der anderen ohne Zweifel im Zusammenhange 
gestanden, fast bis ins Thai hinab von dem hbheren Bergriicken, welcher z. Th., 
das „Fichtenstiick“ und der „Verhau“ genannt wird. Von dem letzteren, einem 
ziemlich steil gegen die Wondreb abfallenden Gebangelass t  sich der Basalt in 
zahlreichen Blocken, wie er denn hier liberall mir in solchen vorzufindeii ist, 
noch auf eine Strecke in dem niederen, zwischen der Wondreb und dem Miigl- 

^hale .befindlichen Theile, ostwarts verfolgen. — Wie die erstere, reiht sich 
auch diese Basaitgruppe denBasaItvorkoramen von Bayern an, zuniichst aber jenen, 
welche in nicht unbedeutender Ausdehnung in der Gegend zwischen Redwitz und 
Bjynmersreuth yejrbreitet sind.
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Atilangeiid seine petrographiselie Besehaffenheit, ist der Basalt an alien 
diesen Puncten sChwarzgrau bis schvvarz, mikio-krystallinisch bis dicht und 
fast allerorts mehr minder zahheich eingestreute kleine Korner von Ol i v i u  und 
M a g n e f e i s e n e r z .  Bei Tobiesenreuth und Oberreuth ist er polariseh-mbgne- 
tisch. An ersterem Orte findet sicb ancb eine andere Abanderung, wetche eine 
schwarzlicb-griine Farbe und eine deutlicb kbrnige Structur besitzti dabei statt 
Olivin Augitkrystalle und Korner von M a g n e t e i s e n e r z  lind P y r i t  fiihrt. In 
welcher Beziehung diese Abanderung ztf der andern gemeinen steht, lasst «sich 
nicht beurtheilen, da man bier den Basalt eben nur in losen BIbcken antrilft.

V u l c a n i s c h e  Ge b i l d e  des  Kaminerbi ihl s  ’)•

Seit mehr als einem halben Jahrhunderte ist der Kammerbuhl, ein erlosche- 
nef Vulcan bei Franzensbad, Gegenstand der vielfachsten Erorterungen und 
"mannigfaltigsten Deutungen gewesen. An diese zum Theil ausfuhrliclien und 
griindlichen Beschreibungen des Kammerbuhl's “) schliesst sicb neuester Zeit 
did'e Darstellung desselben <von Dr. A. E. Beus s  s) an, welehe ihrer Vollstandig- 
keit halber bier ein weiterds Eingehen in die Beschreibung dieser Gebilde tiber- 
fliissig macbfd Zu bemerken Avare. bier nur etwa bezuglich der Zeitperiode der 
Eruption,'namentlibli der Ablagerung der geschichteten ScUlackenmassen am bst- 
lichen Theile des Biilils, dass diese, indem man mit einem Schaehtabteufen, an 
der Sohle des Zwergloches,' uuter einer etwa 2 Klafter machtigen Schlacken- 
scbichte noeh thonigen und glimmerigen Sand, der ohne Zweifel tertiaren Ui'- 
sprungs ist, in niebt unbedeutender Miichtigkeit angefahren, wobl erst nach Abla
gerung der Tertiargebilde des Egerbeckens abgesetzt sein mochten, — die ganze 
Schlackenanhaufung also uacli-terfi3r sei. Und somit liele nun auch die Voraus- 
setzung einer Mitvvirkung von Gewassern dieser Periode bei der Ablagerung der 
ScblackensCliiehten, wie es vun eiiiigen Seiten angenoinmen ward, von selbst weg. 
Wobl aber'unterliegt es keinem Zweifel, dass, als die diluvialen Gewassei'die 
Schotter-iund Lehmmassen in den Thalern ablagerten und zur Thalbildung selbst 
vieles beitrugen, aucb Theile dieser Scblackenmassen binwegfiihrfen, und der 
Kammerbuhl so erst seine jetzige Gestalt erbielt.

Inwieferne die A'utcanisclien Gebilde des Kammerbuhls sowohl als des 
EisenbQhls bbi Boden, die beide als isolirte Erscheinungen Bobmens nur mit den 

^•beinischea Vulcanen zu vergleichen, mit den benaehbarten Basalten in Verbin- 
dung zu bringen' sind, lasst, sicb n^obl nur wenig entscheiden. Dass sie aber mit 

: A ♦ t, . .

«^), Auf der Specialkarte des k. k. General-Quartienneisterstabes heisst es K anunerbil.
Dr. A. A. P a tlia r d i gibt in seiner Beschreibung „Der Kainmerbiih! ein,Vulcan bei Kaiser 
Pranzensbad“ Eger 1848, eine UebersicKt ‘der hierauf beziigUchen Literatur vein Jahre 
ItTS bis 1844. * * *
Abhandlnngen der. k. k. geologischen Reichsanstalt, 1. Band, I. AbUieilung 18S2, 
S'eite 34—42. *

K. k. geologifichtf Reivhsanst'alt. 7. Jalirgang 18i>5. III.' p,
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dieseii nicht ausser all«r Wechselbeziehuiig stehen, darauf deuten schon bin die 
basaltiscben Gebilde des Kammerbiihls. Vielleicht Hessen sich beide Yulcaue am 
besten als die l e t z t e n  S y r a p t o me  j e n e r  R e a c t i o n  des Innern gegen die 
iiiissere Erdkeusle betracbten, welche von den Basalten in der mittel-tertiai'en 
Epoche eingeleitet wurde, durch s ie  aber gleichsam 2Uin Abschlusse gebracbt 
Worden ist.

T o r f mo o r e .
ft
. Ausgebreitete Torfablagerungen sind auch im Fichtelgebirge sehr hautige 

Vorkommnisse. In grosserer oder geringerer Mkchtigkeit fast allenthalben in'den 
Tbalern oder an sumpfigen Hochfliicben entwickelt, sind die Moore doch am 
meisten an der nordliehen Gebirgsabdachnrig verbreitet, wo sie, naifientlich in der 
Gegend von Neuenbrand, Nassengrub, im Elster-* und Donicbwald, bei Himmel- 
reich, Wernersreutb, Oberreuth und zwischen Fleissen, Steingrub und Ermes- 
grun fast jedes Tbalehen und oft weit hinauf beide Gehange iiberziehen und an 
zablreicben Orten durch Stiche gewonnen ’ werden. Die ausgedehntesten Torf- 
stiche bestehen in der Gegend von Mahring, namentiich im Zinnthale,' ferner’ini 
Moosbruek-, Langenau- und Kuhnleiten-Wald, so wie auch urn Rossbach und 
Friedersreuth. ' '

S a u e r l i n g e .  ^

Die bekannteren Sauerlinge entquillen bier demGliramerschiefer und werden 
mir als Trinkwassex’ benutzt. Bei Asch sind z w ei bekannt; einer befindet sich in 
der Stadt,. in der Rosmaringasse, der andere im.Wiesenlbale beim Orte. In 
N i e d e r r e u t h  bat man auch einen Sauerling, dann eineu bei Grdn .  Mehrere 
Sauerlinge finden sich im BeVeiche des Torfes, so im R o b r b a e h t h a i e ,  siid- 
ostlich bei Fuchshsiuser und westlich von S t e i n g r u b ,  dann i.n\ Flcissenlhale, 
bei der Ko h l m i i h l e ,  ferner auf der Wiese nordostlich bei F l e i s s e n ;  bier ist 
er bfesonders reich an Eisengebalt und seines, angenehmen, Geschmackes wegen 
in der Gegend sehr beliebt. ■ .

(Die Fortsctzung dieses Bericlites, die geologischen Verhiiltnisse des E r z g e b ir g e s  in 
sich' begreifehd, foigt in einem der nachslen Hefte dieses Jahrbuches.}
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V.Die tectiaren und diluvialen Ablagerimgen in der Gegend zwisdieii Gratz, Koflaeh, Schwanbei’g- und Ehrenhausen in
r *Steiermark.

Von DiV'Friedrich R o lle .
(Als dritte bis achte Abtlieilung der Abhandlung im 7. Jahrgange, Seite 219 dcs .fahrbuolies 

der k. k. geologiscben Reichsanstalt.)

Zur VerolTentlichung oiitgetheilt von der Direction des geognostisch-niontanistischen Vereines fur
Steiermark.

111. Tertiargebirge im Ailgemeincn.

Fast die ganze ostliche HaJfle des "begangenen Gebietes in einer Breite von 
S — 6 Stimden und einer Lange von etvva 10 Stunden nehmen jiingere, durch 
haiifige und stellenweise reichliclie Petrefactenfiihriing ausgezeichnete Tertiar- 
sehichten von grosser Machligkeit ein. Sie entsprechen dem Horizonte des Wiener 
Beckens und der oberen Abtlieilung des Mainzer Beckens; tieferetertiareSchiehten, 
nainentlicb schon solche vom Alter der unteren Abtlieilung .des Mainzer Beckens, 
fehlen. Es sind vorherrschend lockere Gebilde, weicbe, meist blaugraue Schiefer-: 
tbone uhd Schieferinergel, ferner Sand, Scbotter und Lebm; doeh kominen auch 
wohl einzelne feste Lager von Sandstein, Conglomerat und petrefactenreichem 
Kalkstein vOr (Leithakalk), letzterer erreiclit selbst stellenweise eine betrScht- 
Hche Machtigkeit und bildet ansehnliche Bergkuppen.

Deri westlicben Rand dieser jiingeren Formation bildet langs einer Linie von 
Voitsberg' (iber Ligist, Stainz, Landsberg und Schwanberg bis Eibiswald der 
gegen das niedere Hiigelland ziemlicli markirt absetzende Ostabfall der Hirsch- 
egger, Landsberger und Schwanberger Alpen. Im Norden sind es die Kalkstein- 
gebirge von Voitsberg, Stiwoll und Plankenwart und der Hohenzng des Plawutsch, 
welche abgranzen und zugleich nocli ftir drei verscbieden grosse- Einbuchten 
Ranm lassen, in ivelche die Tertiarschicbten_ mit iliren Lignitlagersfiitten sich 
liereinzielien. — -Im.Siiden legt sicb von Eibiswald Her nacb Marburg zu wolil 
auch ein anseiinliclier Damm altererGestcine vor (Radi, Remscbnig und Posruk), 
indessen es scheint, dass jene Gewasser der tertiarcn Epocbe, weicbe die Ab- 
lagerungen von Gratz" und Voitsberg an bis Eibiswald erzeugten, diesen Damm 
uberschritten. Sie treten wenigstens in nahe Bezieliung zu denen des Missling- 
thales und deneii der Lavant, und es lasst sich urn so mebr ein ehemaliger un- 
mittclbarer Ziisammenhang annchmen, als obnehin, wie spater noch naher erbr- 
tert werden soli, in der Gegend beiderseits der Drau die Tertiarschicbten durch- 
gangig ip. gestbrter Lagerung erscbeinen und mitbin auch verbindende Partien

«9*
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Jes Gebildes in  ̂ einer der Ablagerung folgenden Zeit leiebt zerhtiift und weg-' 
gescbwemmt worden sein inogen. » * •

Weit geoffnet aber erscheint das tertiare Gebiet gegen Osten zu, wo es fiber 
die Mur hinaus sich fortsetzt und weiteidiin dann mit dem. grossen unpriseben 
Tertiariande zusammengebt. Indessen findet docb auch gegen Osten ein tbeil- 
weiser Verscbluss Statt. Es bildet namlicb der von den ndrdlich gelegenen Ge- 
birgsmassen her nach Siiden streichende Zug des Plawutsch mit dem inselartig aus 
den tertiaren Gebilden aufsteigenden vielastigen Rficken des Sausals eine Art von 
unzusammenliangendem Damm. Das ehemalige Tertiarmeer dfirfte, wenn auch 
nicht ganz, doch grosstentheils diese in Osten vorliegenden Partien alteren Ge- 
birges Oberragt haben. Dessenungeaebtet zeigt sich der Verlauf des Plawutsch 
und des Sausals von einem sehr wesentlichen Eintluss auf die Natiireder zu beiden 
Seiten abgelagerten Gebilde. Die zwischen dem ostlichen Fusse der Alpen und 
dem Sausal vorhandenen Tertiargebilde weichen mehrfach in ihrer Facies ab 
von jenen ostlich des Sausals; so fehlen namentlich Leithakalk und Cerithien- 
schichten, indem der Leithakalk erst auf dem Ostabhange des Sausals sich anlegt, 
die Cerithienschichten aber ganz fehlen und iiberhaupt erst jehseits der Muc 
erscheinen.

E i n t h e i l u n g  d e r  T e r t i a r s c l i i c l i t e n .  —  Es lassen sich auf der West- 
seite der Mur drei oder vier Hauptgruppen mit Leiehtigkeit unterscheiden. In
dessen treten diese sehr von einander getrennt auf; an siclieren Ueberlagerungen 
ist grosser Mangel und scharfe Granzen sind auch in sofern nicht zu ’ ziehen, als 
zwischen gut charakterisirte Partien je zweier der Gruppen gewohnlich breite 
Zonen des Gebildes sich einschalten, welche der deutlichen Charaktere entbehren. 
Hierzu kommt denn nun auch noch die aus der Verschiedenheit der Ablagerung?^ 
weise der einzelnen Schichtengruppen heryorgehende Abweichung der organische* 
Einschlusse. So wird es denn schwer, sich fiber die gegenseitigen Altersbezi^ 
hungen unter den gedacliten drei oder vier Hauptgruppen mit Bestimmtheit zu 
eutscheiden. Im Allgenieinen aber scheint es sich herauszusteilen. dass dieselben 
theils eine blosse abweichende Facies einer gleichzeitigen Ablagerung, theils auch 
wohl wirkliche, aber im Alter nur unwesentlieh von einander abweichende Unter* 
abtheilungen darstellen.

Es sind zunachst folgende drei Gi-uppen zu unterscheiden;
1. Die Braunkohlen fuhrende Silsswasserbildung von Koilach, Voitsberg, 

Mantscha, Strassgang u. s. w. Man kann diese Schichten, um eine kurze Benen- 
nung zu erhalten, als P l a n o r b e n - S c h i c h t e n  bezeichnen.

2. Die versfeinerungsreiche mergelig- und thonig-sandige Meeresformatiou 
von St. Florian, Stainz, Pols u. s. w. Diese wird man im Gegensatz zu den bra- 
kischen Cerithienschichten sehr passend T u r r i t e l l e n - S c h i c h t e n  nennen 
konnen;

3. Der Leithakalk und Leithategel von Wildon, St. Nikolai, Ehreubausen u. s. w.
' Den ganzen Noi’den niiiimt eine kohlenfuhrende und zwar stellenweise unge-

meiiT kohlenreiche Sfisswesserbildung ein. Hierjier gehiirt vw- Allem die^'Bucht
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Von K6fl.ich tind Voitsberg, die Bucht von Stiwoll und St. Oswald, die Bucht von 
Buclieln und Tlial. Es sind Schichten von blaugrauem Lelim oder Tegel mif 
LignitfliitKen, mergelige Siisswasserkalke mit Land- und Sumpfconchylien, ferner 

und zwar meist als Hangendes — Massen von Sand und Schotter und stellen- 
weise aucli rothe, durcli sogenannte „hohle Gescbiebe" eharakterisirte Kalkcon- 
glomei’ate. Das schon von Herrn Professor U n g e r  (1843) kurz eharakterisirte 
sogenannte Reiner Becken, dessen Schalthierreste Herr J. Gobanz im Jahre 1834 
in den Sitzuugsbericliten der kais. Akademie der Wissenschaften beschrieb, gehorf 
derselben Ablagerung an, und nach dem, was Herr Dr. An d r a  im Jalirbiich der*
k. k. geologiscben Reichsanstalt, 3. Jabrgang 1854, III. Vierteljabr, Seite 529, 
liber die kohlenfiihrenden Tegelgebilde berielitet,' welche sicli im Nordosten von 
Gratz am FuSSe des Schockels vorbei liber Maria-Trost naeh Kleinsemmering, 
Mortarisch und Weitz zu erstrecken und ebenfalis stellenweise Reste von Binnen- 
schaltbieren einschliessen, glaube ich auch diese als identisch mit der Voits- 
berger und Reiner Susswasserbildung beansprueben zu diirfen. Es wiirde sieh 
damit also fiir einen ansebnlichen Theil des Nordrandes der grossen mittelsteieri- 
seben Tertiarablagerung eine breite Zpne von kohlenfiihrenden Susswassergebilden 
berausstellen. Eine soicbe littorale Zone von Susswassergebilden erinnert nun 
sehr an einen ansebnlichen flachen Kiistenstricli des tertiaren Meeres mit seichten, 
von einem hinreichenden Zuflusse siisser Binnenwasser gespeisten Lagimen. 
Dann miissten natiiVlich gewisse Meeresabsatze des inneren Tertiar-Reviers sich 
als gleicbzeitige Bildung nachweisen lassen. — Nach Siiden zu ist keine feste 
Griinze zu hestimrnen. Miichtige Sand- und Schoftermassen wer^en herrsehend; 
organische Einschliisse sucht man vergeblich darin und so gelangt man, ohne 
unterwegs etwas die Frage Entscheidendes nachweisen zu kSnnen, bis gegen 
Stainz undWildort zu. wo man dann unversehens in einer rein marinen Formation 
.sich erblickt. *

Eine thonig-sandige Meeresablageruug, reich an Muschein uiid Schnecken, 
mit denen der marinen Sand- und Tegelscbichten des Wiener Beckens (Steinabrunn, 
Enzesfeld, Gainfahren u. s. w.), denen der Subapenninen-Gegend von Oberitalien 
(Castel Arquato, Asti, Nizza u. S. w.) und denen melirerer Gegenden Frankreichs 
iibereiustimmend '), himmt die ganze mittlere Gegend vom Sausal an bis zu dem 
Ostabfall der Alpen bei Stainz und Landsberg ein. Die Orte Pichling bei Stainz, 
Kregg, St. .loseph, Hirzenbiichel und Wildon diirften so ziemlich die Nordgranze 
bezeichnen ;*■ nach Siiden zu erstreckt sich das Terrain bis zur Sulm. — Blaue,

' )  Dns AltersVurhiiltniss der mittelstciriselien Tertiiirscliicliten scheiiit zuerst Herr'A. B oiie  
’̂ riclitig festgestellt zu haben; er erkllirte sie im 3. Bande seines „Joiirnal de Geologie", 

Paris 1831, fur ein Acquiralent der Subapcnninen-Bildung. Um eben diese Zeit bielteU' die 
Herren Si^dgw ick und .U u rch ison , verleitet durcb einige wenige Pelrefacten-Besliin- 
mungen, einen Tbeil der mittelsteiriscben Tertiiirscbicbten (niiinlich das Eibiswalder 
KoliIengebTrge und die versteinerungsreicben Mergcl beim Kreuzpeter} nocb fiir Abla- 
geriingen vom Alter des Pariser Grobkalkes und des Loudon-Tboncs. Es war diese letz- 
tere Deutung ganz verfebit, und sie bedarf heut zu Tage welter keiiier Erorterung mebr.
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meist etvvas sandige, bald mehr thonige, bald melir itiergelige Tegel, nnd grauer. 
an der Luft gelbi werdender Sand, welehe Gesteine von Kohlen nie mehr ge- 
ringe Spuren, niemals bauwiirdige Lager enthalten, sefzen diese ganze Bildung 
zusainmen. Der Marktflecken St. Florian 1st als Mittelpunct deiselben zu be- 
zeichnen. Auf der anderen Murseite ist eine dieser enfsprechende Ablagerutig 
mit den gleicben Meerespetrefacten niclit zu entdecken; schon der aus Ueber- 
gang.sschiefern bestehende Riicken des Sausals bildet, \vie bereits angedeutet, 
ihre Ostgranze.
* Eine ebenfalls petrefactenreich6, aber vorherrschend kalkige Meeresablage- 
riing ist die des Leithakalks mit seinen Nulliporen- und Korallen-Banken, seinen 
Conglomeraten, grauen sandigen Schiefermergeln und grauen mergeligen Sand- 
steinen. Dieser Schichtenverband bindet sich zunSchst an den S a^al und zieht 
mit ibm einige Stunden weit von Norden nach Sitden. Bei Wildon kommt der Ziig 
aus dem ostlichen Murgebiete herOber und verlauft fiber Dexenberg, St. Nikolai, 
Afflenz, Gamlitz, Ehrenbausen und den Platsch gegen Mureck zu. W ir hStten 
demnacb, im Grosser) aiifgefasst, bier eine bogenformige, dem Rande des alteren 
Gebirges in 3—Astitndiger Entfernung einigermassen gleiclilaufende Zone. Es 
bietet dieses Verhaltniss eine gewisse Aehnlicbkeit mit den noch heute in Bildung 
begriffenen Korallenriffen, die in tropischen Meeren dem Ufer von Continent oder 
Inseln gleichlaufend sich ansetzen. Doch sind die felsbauenden Sternkorallen in 
den Leithakalken des Sausals verhaltnissmassig sparsam vorhanden und nur ganz 
local in dein Grade selbststandig entwiekelt und dicht angebauft, wie es von jenen 
RilTen der heutigen Meere berichtet vvird. Mehr felsbildend treten im Leithakalk» 
eigentlicli die Nulliporen auf. . '

* Die fossilreiclien Tegelschicliten von St. Florian und die Leithakalke des 
nahen Sausals sind im Allgemeinen als verschiedene Facies von ziemlich! der 
gleicben Ablagerung anzuseben. Man kann zwar an einigen Stellen den Leitliakalk 
dem Tegel aufgelagert selien und demnacb als die jiingere Schicht erkennen, docb 
ist der Unterscliied im geologischen Alter jedenfalls nur ein geringer. Der Haupl- 
grund der Abweichungen zwischen der St. Florianer Tegelbildung und dem Leitlia- 
kalke des Sausals ist vieimehr in einer Verscliiedenheit der Ablagerungsverbalt- 
nisse beider Schichtenpartien zu erblicken.

An diese di'ei Hauptgruppen, die in dem untersucliten Tlieile von Mittel- 
steiermai’k bervortreten,.schliesst sich gegen Siiden zu noch eine vierte Gruppe 
an, das Glanzkohlen fiihrende Susswassergebilde von Eibiswald, Wies.'Arnfels und 
Grossklein, auf der Ostseite der Mur dann noch eine fflnfte, namlich die petre- 
factenreiclien brakischen Cerithienschichten. *

Die marine Tegel- und Sandbildung von St. Florian gi-anzt namlich wie nach 
Norden so auch nach Suden wieder an eine kohlen fiihrende Susswasserbildung 
ai>. Die siidliche Ablagerung nimmt den ganzen siidwestlichen Winkel des Terrains 
ein, welchen die Schwanberger Alpen einerseits und die von diesen der Drau 
ei^fat^ nach Osten ziehenden Hbhen andererseits zwischen sich frei lassen. Ihr 
^ m re n  die wichtigen Glanzkohlen-Lagdrstaiten von Eibiswald nnd Wies an.
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•Biaugraiie uiid briiunlichgraue Tegelschiefer, Sand, Sandsteine und grobe Urfets- 
Gonglomeiate sind Ider die berrschenden Gesteine. Die organisehen Einschlflsse 
besteCen in FUisswasserconchylien, kleinen Ostracoden, Blattabdriicken, endlich 
ziemlicb zablreichen Wirbelthierresten. Identisclie Arten aus dieser sudlichen 
Siisswasserbildung mit Fossilien der oben erorterten ndrdliehen Ablagernng sind 
mil- in diesetn Augenblicke noch nicbt bekannt und miisscn jedenfalls nur sparsani 
vorhanden sein. Es erklart sich diess leicht daraus, dass die erstere eine Fluss- 
wasserfauna, die letztere aber mehr eine Sumpffauna beherbergt. Uebrigens ist 
jedenfalls das Alter dieser verscbiedenen Schichten, wenn iiberhaupt nachweisbare 
Altcrsunterscliiede bestehen, nicbt sebr von einander cntfernt und bait sich sicher- 
l̂ieh innerbalb der Granzen der Wiener Terliarformation. — Eine allgemein ver- 
breitete Ansi(|lit, die zunachst von der mineralogiscben BesuhafTenbeit dor Gesteine, 
iiamentlich aber dem Grade der.Umwandlung derKohle ausgeht, dentet die Eibis- 
walder und Wieser Kohlen als alter wie die vonKollach und Voitsberg. So siebt man 
aucii in deni von den Ilerren S e d g w i c k  und Mur c h i s on  gegebenen Profile *)die 
Eibiswalder Schichten als die tiefsten und als deren Hangendes zifnachst den Tegel 
von St. Florian und weiterhin den Leilhakalk dargestellt. Die Voitsberg-Koflacher 
|{oblenbildung Jiaben die beiden engliscben.Geologen nicbt in ihr Profil hineinge- 
zogen, gedenken.ihrer aber anbangsweise im Text als eines naeh ibrer Ansicbt viel 
jCingeren Gebildes. — Auf diese Ansichten der beiden englichen Geologen ist jeden
falls kein alizugrosses Gewicht zu legen. Die Abfassung ibrer Arbeit fallt noch in 
eine Periode der Wissenscbaft, wo man noch viel zu sebr geneigt war,Verschieden- 
beiten zweier Ablagerungen durebaiis auf Rechnung eines abweichenden Alters zu 
setzen und zu wenig die Moglicbkeit in Rechnung brachte, dass gleichzeitig, aber 
unter Einfluss, abweichender Localverbiiltnisse entstandene Absatze ganz andere 
Gesteine und ganz von einander abweichendeorganischeEinschliisse bietenkonnen. 

, ' Von den C . e r i t h i e n s c h i c b t e n  endlich, welclie Herr Dr. Andra  so aus- 
gezeiehnet auf der dstlicben Murseite zu Hartberg, Gleisdorf, Gleichenberg, 
St, Anna u. s. w. antraf, war auf der ganzen Westseite nichts zu entdecken. Sie 
sind eine ent^cbieden brakiscbe Ablagerung, unter anderen Urastanden, als der 
korallen- und nulliporenreicbe ecbt marineLeitbakalk abgelagert und den organ!- 
schen Einscblussen nach aufs ieicbteste von diesem zu unterscbeiden. Was ibr 
Altersverhaltniss betrilR, so diirften sie, wenigstens in so weit die im Wiener Ter- 
tiarbecken beobaebteten Lagerungsverhaltnisse auf die im mittteren Steiermark 
schliessen lassen, wohl als zu den j i i n g e r e n  Schichten des Gebildes geborig, 
junger als die meerischen Tegel und Leithakalke anziisehen sein. So haberi sie 
auch scbon die Herren S e d g wi c k '  und M u r c h i s o n  gedeutet.

, Sebr zu wunschen ware einCi Feststellung der Beziehung der Cerithien- 
schichten zu der lignitfiihrenden Siisswasserbildung von Voitsberg, Rein, Strass- 
gang und Kleinsemmering. Erstere diirften auch wohl hier die jungeren Schichten 
sein (?).

Transactions of the London geological society 1831, Taf. 36, Fig- t6.
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O b e r f l R c h e n g e s t a l t u n g  des  T e r t i a r g e b i e t e s .  Dietertiiireii Schich- 
ten bildeii zu beiden Seiteii der Mur voni Fusse der Alpen bei Voitsberg, Lands-'' 
berg und Schwaiiberg an weithin in Osten ein Hiigelland mit einer endlosen Ab-* 
wechslung von langen einfurmigen Hiigelwellen, zwischen deneb bald breite und 
flacbe Thalsohleii, bald s,chmale, jiih eingeschnittene Schluchten verlaufen. .Die 
Anhohen sind oft, besonders wo die Thaleinrisse schmal bleiben, von ziemlich 
steilen Gebangen eingefasst, erreichen aber nur einige hundert (hoehstens 4 oder 
oOO) Fuss uber den angranzenden Thalsohleii. Die grdsste Mecresholie mag etwa 
ioOO, sicher nicht fiber 1600 Wiener Fuss betragen.

Die Hohe dieser Rucken eiitsprieht dem eigentliclien anlanglichen Landes- 
niveau, welches erst seit Ablagerung der Schieliten aus dem Meere der Tertiarzeit 
inmannigfacherWeisedurchdiezerstorende Einwirkung der nochheite fliessenden 
Bache und FItisse erniedrigt worden ist. (Es ist diess nicht bloss eine rein tlieore- 
tische Bemerkung; sie hat auch eine gewisse praktische Seife, nitinlich in Bezug 
auf die hin und wieder immer noch stattfindenden Kohlenschiirfe an ganz unge- 
eigneten Steilen. Derim Allgemeinen ganz richtige Satz, dass man im mittel- 
steiermarkischen Tertiarlande Kohlenlager ^pi Fusse von Gebirgen s.uchen solle^ 
ist mitunter falsehlich auch auf den Fuss jener ein paar hundert F u ^  hoch an? 
steigenden Tertiarrucken aiigewendet worden. Auf diese aber kann er gar keine 
Anwendung linden, denn sie sind* ja blosse Auswaschungsformen und viel spater 
entstanden als die Ablagerung von Kohlenmassen Statt hatte!) Hbher als die Ober- 
flache derhoheren WellendesTerrains betragt, reichen tertiare Gebilde am ganzeu 
Rande der Schwanberger und Landsberger Alpen und des Sausals auch nicht 
empor; nur gegen Siiden zu am Radi-, Remschnig- und Posruckgebirge treten 
andere Verhaltnisse ein; die Schichten zeigen sich hier durch spUtere..Gebirgs-i 
erhebungen gestort und man findet sie daher in andere Niveau-Verhaltnisse. , j*-

Wirft man einen Blick auf die General-Quartiermeister-Stabskarten der Ge- 
gend, so erkennt man alsbald, dass die Thaliiclitung im Tertiarlande vorwie^ftnrl 
nach einigen wenigen Linien Statt hat. Die Richtungen von Westen nach Osten 
und von Norden nach Suden sind entschieden herrschend und treten theils geson- 
dert auf, theils verschmelzen sie mit einander zu einer dritten, die von Nordwest 
nach Sfidost geht. Es ist also unverkennbardie allgemeineAbdachung des Landesi 
welche den Thalern die Richtung verlieh, indem sie den Gewassern, welche die- 
selben ausspQlten, jeneii Weg vorzeichnete.

Ein weiteres in die Augen fallendeS Verhaitniss ist der Verlauf der kleineren 
Seitengraben, welche die zwischen den grosseren Thalern hinzichenden Terfiar- 
hohen durchfurchen. Auch sie gehenvorwiegendweder nach Suden odWSfidosten 
hinab; die Folge davon ist, dass die Wassftrscheide.zwischen ,je zweien-der 
grosseren Thaler weit in Norden bis dicht an die angranzende nordliclie Thalsoble 
geschoben erscheint. So z. B. sehr auffallend in dem von dem Stainzbache. und 
der Lassnitz eingeschlossenen Gebiete zwischen Stainz, Landsberg. und Wohls- 
dorf. Die Sei^ngraben, die aus diesem Gebiete kommen, verlaufen alle in Sud- 
ostep-%r Lassnitz und die Wasserscheide, dioht an das Stainzer Thai gerOckt,
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s'eiidet ka«m einen eiiizigen Seitengraben dei* Stainz zu. Die beiden von der 
Gleinz ̂ etrennten Hoheiizflge zwisdien St. Florian und Gleinstatten lassen wieder 
ganz dasselbe wahrnehmen.

 ̂ Selbst die au's den Tertiargebilden hervorragende Masse der festen Ueber^i, 
gangsscbiefer des Sausals hat der allgemeinen Rfcbtung der Erosion Foige 
geleistet und dieThater ganz vorwiegend inSudost hinab gesendet.Fast allein nur 
der Ton Nordosten in Siidwesten ziehende Hauptriicken des Gebirges, auf wel- 
chem Harachegg iiegt, erhalt sicb unabhangig und bringt vorubergehend bei 
Meierhof eine in Sudwesten gehende Thalbildung mit sicb. In geringer Entfer- 
nung beiderseits von deni Hauptriicken aber sieht man schon wieder die allge- 
meine sudostliche Tbalriehtung hervortreteii. Man muss wohl daraus folgern, dass 
auch die Thalbildung im Uebergangsschiefergebirge des Sausals, da sie der im 
TertiSrlande so sehr eiitspricht, eine sehr spat — respective erst nach Ablage- 
rung der Tertiarschichten — entstandene ist und dass sie ebenfalls durchaus nur ' 
ein Werk der langsam, aber statig wirksamen Ero.sion sein kann;

Zu den bemerkenswerthen Erscheinungen in dem betreffenden Gebiete 
gehbren auch die an einigenPnnctenzu beobacbtendensogenanntenFlussdurch- 
b r i i c h e ,  wo die Fliisse anstatt in dem niederen und leicht auszuspiilenden 
Tegel-, Sand- und Schotterterrain sicb ibr Bett zu graben, unerwartet die viel 
scbwerer zerstorbarenFelsmassen der alterenFormationenin engen Thalscbluchten 
durcbbrechen und dabei mehr oder minder betriicbtliche Stiicke derselben ab- 
schneiden. So die Kainach in der wilden Felsschlucbt der Krems unterhalbVoits- 
berg, dann zwischen Krottendorf und St. Johann unweit Ligist und die Sulrn am 
siidlichen Fusse des Sausals zwischen Gleinstatten und Leibnitz. Ein ahniiches 
VerhSitniss findet auch beim uhteren Laufe der Gossnitz Statt.

In Vielen''Schriften. namentlich aber alteren, wie z. B. J. d ' Oma l i u s  
d’Hal ioy,  „ Observations sur I’origine des valtees in Ro u e ’s Joum. de Geologic II, 
pag. 399 — ' wird als unzweifelhaft angenommen, dass in solchen Fallen die 
Gew'iisser gewaltsam entstandenen Gebifgsspalten gefoigt sind. Die Moglichkeif 
einei  ̂ solchen Entsteliungsweise ist kaum zu bezweifein, aber die .Annahme ist 
keineswegs iinmer nbthig.
* Bedenkt mani dass die Thal-Erosion eines Flusses — in unserem Terrain 

also -zumal die der Kainach und die der Sulm —  in einer, sehr von der Jetztzeit 
entlegenen Epoche, als die urspriingliche Ablagerungsoberflacbe' der Tertiar
schichten noch unangegrifFen bestand, und also auch in einem das des beutigen 
Thales um mehrere' hundert Fliss iiberschreitenden Niveau begann und dass 
daher damals auch ein grosser Theil der seither durch die Erosion ans Tageslicht 
gelangteri alteren Gesteine noch bis zu dem damaligen Niveau unter Tertiar
schichten bedeckt lag, so liegt der Schluss sehr nahe, dass auch ohne gewaltsame 
Vorgange solche Durchbriiche v5r sicb gehen konnten. Das von dea Alpen zû - 
Mur hinabgehende Gewasser durchnagte an deu Stellen, wohin es die dainalige 
allgemeine Oberflachengesfaltung des Landes verwies, das feste Ggjstein, das Hun 
im AVe^e lag, eben so gut als das lockere. Nur blteb die Auswa.schung beim

K. Ir. g c o lo g iic l^ ' Reiuh^aitstaU . 7. Jah rg a n g  1S^6. III. 70
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festeren Gesteiii raohr auf die ullernitehste ' Umgebung besclirhiikt, dns Gesteiii 
wich iiur da, wo es direct angenagt oder wo es durch Untergrabong des Gleich- 
gewichtes beraubt wurde, es entstanden auf diese Weise enge, an ZerrcissungJ^ 
spalten erinnernde, nacktf’elsige Thalsebluchten, wogegen in lockerein beweglf- 
clierem Gebilde durch das stets fortwahrende Nachrutscben der Gehange brcite, 
ebeiisbhiige Weitungen cntstchen konnten.

Nehmen wir z. B. den Durcbbruch der Sulm atn Burgstallkogel, sOdlicb votn 
Scblosse Ottersbach. Die Spitze dieser aus Uebergangsschiefer und Kalkstein 
bestebenden Kuppe hat 1439 Wiener Fuss Meereslidhe und etwa 330 Fuss Ildhe 
iiber der jetzigen Sohie des Suhnthales. In gerader Linie von dieser Bergspitze,. 
eine halbe Stunde weit im Norden, hat der Sudabfall des Sausals ungefiihr die 
gleiche Meereslijihe und steigt dann weiterhin im Norden fiber St. Theresien hiri 
Hoch mehrere hundert Fuss hoher an. Die Breite der dazwischen liegenden, von 
Bachschotter und Lehm ausgeebneteu Sulmtiialsohle mag etwa den vierten Theil 
jcner Horizontalentfernung ausinacben. — Nun aber die TerfiSi^chichten. Sie 
erreichen am Burgstallkogel eine Meereshohe von nngefahr 1230 Fuss; w a h i- , 
scheinlich reichten sie ursprfinglich noch zu hfiberem Niveau, vielleicbt seibst 
fiber die Bergspitze hiiiaus; nehmen wir indessen jeneMeereshohe von 1230Fus6- 
als die alte, ehedem die ganze Gegend einiiehmende Ablagerungsflache der 
'i'ertiarsebiehten ail, so ragen der Burgstallkogel und das gegenfiber liegende 
Gehange des Sausals nur noch zwei oder dreihundert Fuss daruber-als sanft- 
gefornites, kuppigesGebirge hervor. Denken wir unsin jene frfiheEpoche zurfick- 
versetzt, als das ganze Landesniveau in dieser Gegend. noch jene grossere 
Meereshfihe hatte, so haben wir keinen Aniass mehr, einen seither geschehenen, 
gewaltsamen Durciibruch hier annehmen zu mOssen. Die Sulm nahm vielmeln*

’ eiufach desshalb ihren Weg zwischen Sausal und Burgstallkogel/weil-das thati 
aufwarts gelegene Tertiiirgebiet nach seiner allgemeinen AbdacHung ihr diesen 
Weg anwies. Seitdem und zwar 
ganz 'aBmalig erfofgte dann die 
Durchnagung der Felsmassen.
■Dass weuigstens misere heutigen 
Strome und Biiche in der, seit 
Ablagerung der oberstenTertifir- 
schichten verflossenen Zeit im 
Stande waren, wirklieli eine 
soldie Partie Schiefergebirg zu 
durchnagen, glaube ich hin- 
langHch durch die Thatsaehe erweisen zu kounen, dass die Thfiler des Sausals^ 
wie oben schon erwfihnt, ganz gleichen Verlaufwie die des Tertjfirgebildcs ein*- 
halten, alsp auch gleicher Bntstehung init ihnen 6ein mfissen. <■ ' - ’ ■

Etwas weiter thalahwarts am Matteisbeige und Nestelberge .und daiin 'pm 
Sekkauer Berge ist das Suhnthal zwischep den Scbieferbergeii noch viel schmaler, 
steile^* mtd felsiger eingenagt; das spaltenahnliche Aussehen des Thales' scheinf

a Uebiergangs-ThbtiMhiofer. b U«b^g«Dgs-Knlk. c T c r t i^ -  
. ddliichtea. uml Lobui.    
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rtoch So’ frisch und urspriinglich, als wiirfe seine Aufreissung erst ganz vor Kurzetn 
geschelien.' Indessen ist auch fur diese beiden andereii Tlialengen dorSuIm meiner 
Meiniiiig naeh eben so wenig eine Annabme gewaltsainer Zcrreissung der Fels- 
masseii iiothwcndig. Die noch lieute langsam iiiid allrniilig fortwirkenden Krafle 
I'eichen noch ganz zur Erklaning des Vprganges aus. Man muss sich nur erinnern, 
dass die Niveauverlialtnisse, als die Thal-Erosion begann, andere als die derma- 
ligen waren.
> '
IV. Kohlenfiihreude Sfisswasscrablagerung von Rein, Strassgaug, Voitsberg n. s. w.

t Um den Kalkstein-Hbbenzug des Pl j i i wut scb  lagern sich beidcrseifs, 
.besonders aber auf der Westseite, entschiedene tertiare Susswasserscbiehten an; 
yersteinerungsfuhrende Thone, Mergel und Kalksteine mit Braunkohienflotzen. 
Wegen ihres besonderen Reichtiiumes anSchalen einigm-Planorben-Artenbabeich 
sie oben schon als „P la n o r b e n - S c h i c h t e  n“ bezeichnet.

, Hierhin gebdren vor alien Dingen die Scbicbten des .sogenannten R e i n e r  
B e c k e n  s. Ich kenne es zur Zeit lioch nicht aus eigener Ansicht und.verweise 
daher auf die Mittheilungen. welche die Herren Dr. K. P e t e r s  und J. Go b a n z  
in den Sitzungsberickten der mathem.-tnatur\vi Classe der k. Akad. der Wissen- 

Ischaften, .lahrgang 1834, Bd. XIII; Seite 180 daruber gemacbt haben. Ich kann 
dasselbe indessen nur. in Bezug auf seine jetzige, durch die fortdauernde Aus- 
waschung der lockeren Tertiargebilde bedingte Isolirung als eiu „Becken“ aner- 
kennen. Es ist vielinehr ein blosser Theil jener grosseren, zusammenhangenden, 
westostlichen Zone von Susswasserscbiehten, die dem Rande des Tertiarmeeres 
..aiigehoren und v»mi Koflach und Voitsberg an fiber Gratz und Maria Trost sich his 
nach Mortansch und Waitz zu verfolgen lassen.

. pagegen fallt das etwa vier Stunden sudbstlicli von dem yorigen gelcgone 
ganz gleiclie Vorkommen von Strassgang in das Gebiet der geognostisehen Aup 
nahmem des Sommers 1834.

Das Uebergangskalk-Gebirge macht zwischen St. Martin und Strassgang 
einc ztemlieh ansehnli,che, nach Osten zu olfene, fiber eine Viertelstunde Lange 
erreichdnde, sanftgerundete Einbuchtung.

Eih tiachwelliges, aus Lehm, Thon und Kalkmergel besteliendes Terrain 
nimmt diese Bucht ein und bildet gegen die im Osten angranzende, ganz gleich- 
.fbrmige Schotterebene des Gratzer Feldes einen deutlichen, terrassenartigen 
Absatz. Herrsebende Bedeckung ist in einigen Fussen Macbtigkeit ein braunlich-

• gelber,. ziemlich.bildsarner Lehm. Gleich westlich von Strassgang besleht darauf
• eine Zilegelbrennerei. Dieser Lehm zieht sich rund am Rande der Uebergangs- 

kidk-Hbhen herum und steigt in einer einen oder mehrere Fuss betragenden Dicke 
^«*deren: Abhangen bergan. Die meisten Entblos-sungen des sanftwelligen Ter
rains der Einbuchtung, Fahrwege und Bachrinnen lassen nur diesenLehm sichtbar

r.werden. ' „ ' , , '
• ,, I Gut charakterisirte Tertiarschichten gehen aber stellenweisc auch zu Tage

und.sind ferner durch Schiirfen wiederholt blossgelegt worden. Auf der niird-
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lichen Seite der Buclit, im Sudwesten von der Kirche St. Martin sieht man an einem 
VicinaJwege einen Siisswasserkalk zii Tage ausgehen. Es sind knollige, locherige* 
Gesteinsbrocken von gelhbraunlicher Farbung, theils erdig und locker, theils 
auch von Kieselmasse durchdrungen, alsdann fester und in ebenen Flachen bre*̂  
chend. Sie enthalten einige wenige SOsswasserschnecken, namentlich Clamilia 
(jrandis Klein. — Etwas inehr siidostlich im vorderen Theile der kleinen Bucbt 
wnrde in den letzten Jahren ein Kohlenschurf unternommen. Man hat dabei einen 
mehrere Klafter tiefen Schacht abgeteuft; er.durchfuhr zunachst den.gelbem 
Lehin. Aus grosserer Tiefe sieht man .auf den Halden etwas Braunkohle ausge* 
fordert, dann schwarzbiaunen.-kohligen.Schieferthon und festen, mehr oder min-, 
der von Kieselmasse durchdrungenen Siisswasserkalk.

Der Kalkstein ist.ziemlich reich an wohlerhaltenen Siisswasserpetrefacten.
Von Schalthierresten kommen folgende Arten vor:
1. Helix plicatella Reuse und mehrere andere JJeli.v-Arten,
2. Pupa qaadridentata Klein,
3. Clausilia grandis Klein, +
4. Achatina porrecta Gobanz, f
5. Planorbis pseudo-ammonius Voltz, ’■
6. Planorbis applanatus Thomd, *
7. Planorbis nitidiformis Gobanz.
Diese Schneckenarten sind meist in zahlreichen Exempjaren zu bemerken, 

nur Achtditia pm-recta Gob. hat sich bis jetzt bloss in einem einzigen Exemplare 
gefuiiden.

Es kommen auch verkieselte Pflanzenreste vor; namentlich fand ich feder- * 
kieldicke, wurzelartige Theile von bisweileri sehr deutlich strahligem QuerschnHt. ;. 
HeiT Professor Dr. U n g e r  hat dieselben in Untersuehung genommen und ,wird •• 
das Ergebniss demnachst verblfentlichen. Ich verdanke seiner gtttigen Mittbei- 
lung die Notiz, dass er die zu Strassgang vorkommenden Pflanzenreste als 
Anmdo Goepperti Heer, Tgphaeloipum lacustre Ung. 'm i  Nymphaea Blandn- 
siae Ung. bestimmt hat. .

Schou in fruheren Jahren hat man in der Strassganger Bucht nach Kohlej* ; 
geschiirft. In der Sammlung des Joanneums zu Gratz sah ich ein Stiick hellgrauen 
erdigen Mergel mit zahlreichen Exemplaren Acr Litoritiella acuta Al. Braun oder 
einer verwandten Art. Das Stiick soil aus einem alten Schurfe in der Genfieiiule 
Webling (St. Martin) und aus dern Anfange der zwanziger Jahre stammen. Der 
Angabe nac)i kommt es in zwei Klafter Tiefe vor und bildel hier eine 1 bis'2 Zoll 
Starke Schichte. — Selbst gesehen habe ich an Ort und Stelle nichts von. Lito- 
rinellen; es ist aber wohl moglicb, dass man auch brakische Tegellagen hier in • 
der Tiefe schon hat- . '

Ueberschreitet man. den geringen Kalkrficken, der imHintergrunde derStrass- 
gangerTe^tiar-Einbuchtnng denBuchkogel vomFIorianiberge frennt, .sodrilTt man^ 
jenseits deso^ien , unweit Mantscha, wieder eben solche. Braunkoiilen fhhrende 
Terliar.sclMchten mit Fos.silien des Reiner Becken.s.- . .  „ r- r '*
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,i( Im Jahre 18S4 wiirde liier ein HoiTnungsbau betrieben, der indessen seitber
• genibt zu baben scheint. Icb sab auf den Halden ei«en festen, scbwarzbrauneiv 
Lignit gcfOrdert, auf detn Querbrucbe gianzend, auf dem Langsbrucbe aber noch

• ^ganz bofzig, ferner blaugraue und braune Schiefertbone und Merge! mit Resteii.
von Land- und Siisswasserscbaltbieren von einer freilicb sebr ubien Erbaltung. 
Zu erkennen waren: . ‘

1. Planorhis, anscheinend die beiden gewbbnlichen ArteirP. 
nhis Voltz und P.' applanahis Thomii,

2., Ilelix, eine Oder mebrere Arten,
-  3. Clausilia grandis Klein ; letztere Ant bier baufig und sicher erkennbar.

Eine Menge kieiner Aufscbliisse von blaugraiiem Tegel, geringen Koblen- 
lldtzen und Siisswasserkalken scbliessen sicb demnacbst nocb gegen Norden und 
Nordwestcn zu an und lassen durch ibre meist sebr grosse Uebereinstimmung 
kaum einen Zweifel dariiber, dass sie alle zu einer und derselben Abiagerung 
gebbren.

Auch die reicheBraunkoblen-Niederlage der Voitsberg-KoflacberBucbt reibt 
dieseni Gebiete sich deutiicb an, zeigt indessen in ibrer Zusammensetzung und in 
Bezug auf Petrefactenfubrung einige Abweieliung von den bstlieberen Partien.
. Wendet man sich von dem Koblenschurfe bei Mantscha dem Zuge der Kalk- 

,steinhbhen entlang in Norden, so erreicht man nach einer halben Stunde an der 
vonGratz nach Stcinbergen fiihrenderiLandstrasse in der „dieHaselau“ genannten 
Gegend, wo die Strasse den starken Winkel gegen Suden zu maclvt, wieder einen 
Vor Kurzem begonnenen, aber bereits aucb schon wieder verlassenen Kohlen- 
scburf. Auf der Halde sab icb blaugrauen, iockeren Tege! und etwas^tbeils holzigen, 
theils schieferig geblatterten Lignit; auch Spuren von Siisswasserscbaltbieren 
waren wieder wabrzunebmen, worunter Plamrbis applanatm Tlioma in ganz ' 

■ sicber erkennbaren Exemplaren. — Geht man wieder weiter in Norden bis zu der 
auffallendcn kleinen Thalschbicbt, welche, die Kalksteinhoben unverSehens durcb- 
brecbend, den von OberbiicheV kommenden Bach ins Gostinger Thai leitet, so 
sieht man gerade an der Stelle, wo der Bach a«s dem flaclihugeligen Tertiarlande

• in das Uebergangskalk-Gebiet eintritt, dicbt am Wege einen in Knollen abge- 
sondertenmergeligen, gelblich-braunlicbenSusswasserkalk mitjVersteinerungen zu 
Tage ausgehen. Plamrbis pseudo-ammonius Voltz, Plnncrrbis nitidifmtnis Gob. 
und LiwiwttCMS sind darunter zu erkennen.

iVon da weiter in Norden und Nordwesten den Hoben entlang gehend, lassen 
“sicb dteselben Schicbten dann wiederbolt nocb am Fusse des alteren Gebirges 
bei Ibichel und Winkel bcobacbteu und seheinen den ganzen nordlichen Theil 
dieser in die boben Kalkberge des llebergangsgebildes einschneidenden Bucbt 
einzunebmen. . .

* ,1m Sudwesten von da, beim Dftrfchen Waldstein oder Waitsdorf, unweit vomi 
negen Scblossft Thai tiilVt man am Fusse dcs gegen Stcinbergen zu verlaufenden 
Kalksteift-Riickens-einen gelben bildsamen Letten, der an inebreren Stellen 
Ppssilieu .iubrt. Icb sab darin, etwas im Suden vom Dorfe, eine duiiWe, etwas
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kohlchiiltigii fossHreiche' Sclnchte aqfgeschiirfl;,. Es waren hier flachgedriickt^ 
Lignit-Partien zu fiitden,* zaWreiche C/<«r«-Fruchte, ziim Tlieile selir vvoMerliaUcn.^ 
■welche Herr PMfessor U n g e r untersucht und fur eine neue Art erly>nnt hat'.

■ •(CharaRolleiUnger)*), dann einzelne zerdriickte Carpolithen anderer.Art (depen
der.Wetferauer Braunkohle zu vergleichen), endlich undeutliche Bruchstiicke votv^' 
.Schalthiei’en und zerstreute Reste von FiscHen. Die Schalthiere sind tlieils vei^ ■ 
kalkt, theils durch Schwefelkies vererzt; es schejnen die gewohnlichen z\yei- ■ 
'Oder drei Planorbis-kri^vi. der Reiner Scliichten zu sein. — Denselben geiben 
Leltefi mit Lagen von Branden und mit Susswasserconchylien„ hat man in dem. 
Hohliv'ege, der. v'bn dem Dorfchen in»Osten each Plankenwart zu fiihrt; Planorbist. 
psettdo-ammonius VoUz, P. appldnatus Thornii und P. nitidiformis Gob. waren- 
hier deutfich zu erkennen. , ^

Aus Braunkohle von Schloss Thai bei Gratz beschreibt auch Prof. U n g e r  ,
■ ein fossiles H o l z Klipsteinia medullaris Ung. (Familie der Aurantiaccen). >

Un g e r :  ^Genera et species plant, foss. Vindobonae 1850, pag. 448. ,
Von da im Westen und Sudwesten lassen sich Entblbssungen von Tegel mit 

Koljleh- und Kalk- oder Mergelsteinlagern noch an zahlreichen Stellen waluv '
• nehrnen, indessen’ das Vorkommen von Sclialtliierresfen in solchen beginnt mm 

. ■'Sp5clicher zu werden und zuletzt sicii ganz zu verlieren.  ̂ ^ ^
■ Zu St, Oswald, eine s{arke Stunde westlich vom Schlossc Thai, sieht man an  ̂

den Ahhangeii der Hugelvvcllen allenthalben graue Tegel mit Spuren vonKohlen- 
lagern und zahlreichen Schicliten von Katkmergel zu Tage ausgehen. ’ ,
' • So am Abhange siidlich von St. Oswald gegen Kranbach; der Fahrweg ent- -, 
bibssthier einen mehrfachen Wechsel von festem, weisslichgrauem oder grunlich- • 
grauem,' brbcklich-knolligem Kalkmergel nndblaugraueiw, mageremTegel inLageii 

’yon je  drei. bis vier, oder mehrereu Klaftern Machtigkeit. Nach Kphleu 1st an'-\
' mebrereni .Stellen bei St. Oswald geschiirft wordeu. An der einen Stelle, die ich 

besuclrte, lieg t. die Kohle ziemlich hoch am Abhange und scheint im Hangenden '
, ^enes Weclisels yon lockerem Tegel und festem Steinmergel aufzutreten. Die 
. oberste. Lage der Anhdhen bildet allenthalben Schotter und Sand; die Kohle.’ist 

gewbhnlicher Lignit. Von Schalthierresten war nicbts zu bemerken. — Aehniiche ^
■ Spuren yori Kohlenschicbten sollen auch bei Stallhofen und bei Stiwoll Anlass zu ;

„ yergeblichen Schiirfen gegeben haben. -
Dieselbe melvrfache Wechsellagerung von Tegel mit Lagen von festem, knol- 

/iig e m  Steinmergel traf ich am Abhange gegen den Liebocbgraben im Sttdwesten 
vrtn St; Oswald, wo der Fahrweg wieder gate Entblbssungen liefert, dann eben 
so auch wieder an dem correspondirendenGehUnge desselben Grabeiis nnweit von '

’)  Herr Professor Unger theiUe-mir folgende Diagnose mit:'
.*. 1 " C h a r a  R o l l e i  U n g .  ' ■ “ •

C h . f r u c tn e l l ip t ic o .  i n f r a  t r i tn e a io ( 0 ; S k  ram. lo n g o ,0 ’7 a  m to - In to )  v .t lv h s p ir a l ih u &  . 
■ a  la te r e  v ia is  7  e o n en v is , 'c o m m h m ra  erisU U is, bast in t im e  c o n d u e a tlx , a p ie e  absgue  

^ e i i i i e U ' t e fm in a t i x , ‘- ^  T i r r a  lig n itu m  n d  e a s te lh m  T h a t  p ro p e  G r a e e i f ( m  S fir ig e .^  ;
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Bartlioloma, wO die Tegel- "uhd Mergelschichten auf derii Sandsteiue der •
. Kreidcformation auflageru. Ich sail sie liier im Bette einer zum Liebochthale,' 
firnabgehenden kleineii steilen Wasserrinne i a . der Nalie vom, sogehanntetr 

j Poscbel-Scblossel schoner als an irgeiid einer anderen Stelie der Gegend 
^entblosst. . . .

■ f  Die festen Kalkmergel an den eben aufgefiihrfen Puncten haben ganz das
Anseheu von ^Susswasserscliichten und kommen siclierlich in marirten Tegeln 

’'^niemals so, vor; indessen sind inir keine Reste Von SUsswassersehaltbieren darin ; 
'beinerkbar’geworden. Icb babe sie nocb ziemlieh weit inSiiden hinab hie und da,
' gesehen, so am W^ge von der BadeckOr Kapelle nach Dobelbad und zu Pirkhof ; 
dies sind aber aueh'die entlegensten Puncte, wo deren noch zu iindeii sind. 

•tWeitcr hinab gegen Siiden zu werden die marinen Tegel herrschend. . 
f  • Das westlicbste Vorkommen ist beim Rub-Bauer auf der Anbohe zwischen 
‘ Stallhofeif und Voitsberg; in dein Voitsberg - Kollacber Koblen .r Revier komnit 
'.miebls Derartiges vor.

D i e ' S c b o t t e r -  u n d  S a n d a b l a g e r u n g .  Maclitige Massen von eiiieni 
'sicber noch 'zuui Tertiargebirge gebbrigen Scbotter und Sand iiberdeckeu den 
grbssten Tbeil der eben betracbteten Gegend vom Plawutscb an im Westen bis 

■SW Oswald, Stiwoll und Voitsberg und zum Fusse der Ligister Gneiss- lind 
‘Glimmerscbiefergebirge und von da im Siiden bis Grbsssbding, .Liobocb und 
* XVeitendorf unweit Wildon. ] ’ ■ ■
? Es ist diesS ein scbbher und frucbtbarer Strich Landes, reicb an sebonen 
•Waldungen, Wiesen und Weiugarten, aber hi geognostiscber Beziebung iein, 
►wenig. erbaulicbes Revier. Das ganze Terrain zeigt eine grosse Zabl. Janger, ‘ 
ehiformiger. HOgelwellen, entstanden durcb den Lauf der vielen ziir .Kainacb 
'rmiindeiideii.Bacbe und vielfacb wieder durcb deren zabIreicbeSeitenzuflusse intiocb 
^schmalere 'Hohengrate zerspalteii. Hauptsacblicb sind es diese der jungsten

■ 'gcologisieben Periode angebbrigenTlialausspulungen, welcbe die unter den Scbottef-
.ubd Sandmassen'liegenden tieferen Schicbten, die eben beschriebenen Tbone, 
'.Mergel und Kalksteine,'bervorscbauen lassen und so etwas rnelir. Abwecbsluiig ;in- . 
'Ren gOognostisclien Cbarakter der Gegend bringen. ’ , • , ,

' DieHbbeminteracliiede zwiscbeiiBerg undTha1betragengewbbnlicb360, 400  ̂
aucli woiil 500 Fuss. Dabei sind dieGebange der Hbbengrate oft ansehnlicii sleil, 

tnamentlicb wo kleine, nur vbriibergebend starker anscbwellende Bacbe sicb eirt- 
genagt baben. Die Thaler der Hauptbacbe sind breiter ausgescbniften und zefgen 

ynieist ansebnliche, ebensbhligO Wiesengrunde.
Die obere Partie der Hiigel bedeckt bald ein grober. Gerollscboltcr , bald 

ein hellgrauerj an der Luft ocheriggelb werdender thoniger Sand ; es wecbsejt - "■ 
dieser letzterb bald mit Lagen von Sichotter, bald mit diinnen Tegelscbieliten.'

•  Der Scholter fbhrt in der Regel stark gerundete, massig grosse, seltener die 
•Grosse eines Hiihuereies .aberscbreitende Gerolle. Sie liegen in einem jroblicben*,

' mit ocbcrig-lehmiger Masse gemi.scbten Sand, der an den der LuR ausgeselzten 
‘ < VPartieii sicb braunlieligelb farbt; oder es wechseln Lagen gVoberer Gci oRe. mit
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solchen von mein* oder minder feinem Sande. Es finden sich vorwaltcnd weisse? 
Quarzgerolle, demnachst aucli solche von Gneiss oder anderen krystalliniseheii' 
Felsarten, dann ausgezeiclineter schwarzerKieselschiefer von ebenem liomogenen’' 
Bruch und ein von diesem nur \venig abweichender rother Eisenkiesel.

Nach organischen Resten sucht man allenthalben in diesem Revier vergeblicli 
und die geognostischeThatigkeit bleibt daher immer selir unergiebig. Am meisteii* 
Wahrscheinlichkeit hat die Annahme, dass die Schotter- und Sandmassen aus* 
sussen oder hochstens etwa aus brakischen Gewassern abgelagert wurden. — Die* 

. Sammiung des Joanneums zu Gratz besitzt einen Mahlzahn von Rhinoceros tichb- , 
rhinus Cuv., der in der Niihe von Steinbergen, also noch in*^unserem Schotter-'*

4terrain soil, gefunden worden sein; so viel sich aus^reirl geognostischen 
Beobachtungen schliessen lasst, muss indessen uhser Schotter doch noch ober- 
tertiar sein und bezweifle ich die Abstammung des erwahnten Fossils aus dem -' 
selben. * ' •  ̂ j

Schon die blossen,’ so eben abgehandelten, rein geognostischen Charaktere  ̂
des tertiaren Schotters geniigen zur Unterscheidung von ahnlicheh Ablagerungen 
der Diluvialepoche. Der Tertiarschotter mit seinen vorwiegenden wohlgerundeten' 
Quarzgerollen und seinem nie ganz fehlenden schwarzen Kieselschiefer, seineiii j  
in der Regel massig groben, oder‘ doch mittlerem Rome und seinem ofteren/ 
schichtenweisen Wechseln mit Sand- oder Tegel-Zwischenlagen deutet auf einej" 
sehr anhalteiide, allmhlige Ausfuhrung' aus dem nichf lehr weit entlegenen" 
krystailinischen und Uebergangsgebirge, auch wohl auf Zerstorung der aus fast dem' 
gleichen Materiale gebildeten Conglomerate der Kreideformation in der oberen ' 
Kainach-Gegend. Ein nur massig bewegtes Binneugewassei* fiihfte diese Trflinmer* 
an die flachen Ktisten des Tertiarmeeres und gestattete eine sch'ichfenweise 

' Ablagerung. Die Gebirge der Uebergangsformatioh Keferten vorwiegend'"das*' 
Materiale, die lockerenThonsehieferstiicke wurden beim allmaligen und langsamen 
Transporte zerrieben und wurden zu Sand und Tegel; fast nur der weisse Quarz 
und der Kieselschiefer verblieben und bilden'nun zusammen mit bald melir bald 

. minder Gneiss-, Granit- und HornWendefels-Gerollen die grbberen Einschliisse 
der Ablagerungi. .

. Der Tertiarschotter wurde also innerhalb sehr langer Zeitraume aus einem' 
nicht sehr ausgedehnten Flussgebietenach Massgabe der allmalig fortschreitenden' 
Degradation der Gebirge—̂  bevor noch die gewaltigen Thal-Erosionen, wie w ir‘ 
sie jetzt die anstossenden Gebirgsgegenden zerspalten sehen, vor sich gegangen 
— erzeugt und von mSssig stark bewegtem, stromendem Wasser fiber ein aus-^ 
gedehntes flaches Tei'rain in einer urn mehrere hundert Fuss das Niveau des 

• Diluyialschotters der Mur ilberschreitenden Ebene ausgebreitet.
Jene Charaktere und Merkmale des Tertiarschotters sind in dem iinter- 

suchten| Theile Steiermarks sehr bestimmt ausgesprochen und geiuigen durchge-*’ 
fiends zur Unterscheidung twtiarer vdn djiuvialen Schotterabsatzen. Der Diluvial-’ 
schotter v ^ ^ b e rs te ie r  und der des Gratzer Feldes zeigenganz andere Merkmale, 
worhb^i; viii^ter uiiten in der achten Abtheiluiig noch ein Naheres. "  ''
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 ̂ D ie  t e r t i a r e n  C o n g l o m e r a t e .  In den letaten Jaliren oft zur Sprache 
gekommen und namentlich von Hrn. A. v. Mo r l o t  von vielen Puncten Steier- 
inarks beschrieben, sind jene festen, ineist rbthlicb gefarbten Kalkconglonierate, 
welche die Erscheinung der sngenannten „hoblen Gerblle“ zeigen. Sie gelibren 
in der nordliehen Partie des begangeiien Theiles von Mittel-Steiermark zu den 
Iiaufigen Ersebeinungen; icb kann sie uberhaupt nur als besondere, durch brt- 
liche Einfliisse bedingte Modification de§ eben erorterten Tertiarschotters auf- 
fassen.

Ich beobachtete solche Kalkconglomerate am Fusse oder den Abhangen der 
aus Uebergangskalk Oder aus Uebergangsdolomit bestehenden Bander desTertiar- 
terrains, nie auf anderen Gesteinen aufgelagert. So zu Plankeinvart und auf 
beiden' Abdacbungen des Lercbeck’s bei Stiwoll. Herr Dr. P e t e r s  bat eben 
dieselbe Bildung bei Rein, Herr Dr. An d r a an den Steinbergen beobacbtet.

Gebt man vom Scblosse Plankenwart in Suden die Strasse binunter, so Iiat 
man am Abbange der Kalksteinbbiie bcim Wirtbsbause (Gem. Offenbach) ein 
Ausgebendes von rothem, fe'stein Kalkconglomerate, welches ausgezeicbnete 
„hohle Gerolle“ erkennen liisst. Das Bindemittel ist eisensebiissig-mergelig und 
unrein hellroth; cs liegen darin weisslicbe Kalk- und Dolomitstiicke, und zwar 
Jiibgerundete echte Stromgerolle, kein blosser Haldenschutt. Zum Theil sind diese 
Gerblle an der der Luft ausgesetzten Gesteinsoberflacbe ausgewittert und baben 
.HoWraume binterlassen, indess das rbthliebe, feste Kalkcement, wahrscheihlich 
in Folge eines Kieselsaure-Gehaltes, nocb unveriindert der Luft Widerstand 
leistet. Sehlagt man ein Stuck Conglomerat entzwei, so brecben die meisten Ein- 
^cblusse obne sicb zu losen; andere aber erscheinen in Zersetzung begriffen, 
pulverig, und wie es sclieint von der Gcbirgsfeucbtigkeit sebon balb aufgelost. 
Man betneikt im Cement auch Hoblraume, von aufgelbsten Gerollen berruhrend 
nnd spater wieder niit kleinen Kalkspathkrystallen ausgekleidet. —  Das Conglo
merat gebt bier ein paar Klaftcr weit zu Tage aus, daruber liegt ein eisenschiis- 
siger, fast blub’otber, feinsandiger Lebm. — Dasselbe Kalkconglomerat traf ich 
wiedei’um am Gebange der Kalkboben, als icb von dem eben betracbteten Puncte 
aus in Osten ins Erzenbacbtbal uberstieg. Das Conglomerat entfernt sicb nie weit 
von den Kalksteinbergen; es zeigt sicb dann alsbald .anstatt desselben der 
gewobnlicbe lose Scbotter.

An beiden Abbiingen des anscbulichen Kalkstein- und Dolomitziiges der 
Gemeinde Lercbeck lagert sicb dps Conglomerat wieder in ausgedebnteiiMassen an. 
Es bildet zablreicbe plumpe, blockartig abgerundete Ausgebende und liisst zum 
Theile eine Absonderung in dicke, grobe Banke erkennen. Es umscliliesst ecbte, 
wallnuss- bis eigrosse Flussgerblle, und z\var vorwaltend Kalkstein- und Dolomit- 
stiicke, dann weissen Quarz und etwas scbwarzen Kieselschiefer, also ganz die 
gewobnlichen Besfandtbeiie des Tertiarschotters, nur mit demUnterschiede, dass 
die von dem boberen Kalk- und Dolomitrucken herstammenden Gescbiebe bier 
gegen die anderen vorwiegen und die Kalkcementirung bedingen. Stellenweise 
bildet dieses Conglomerat den gan/.en .\bbang des Lerchecks vom Rande'des

tf. k. j;eoIogische KeicUsttUStall. 7. Jalugang i8i>G. HI. 7 1
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Riickens an Lis zur TtialsoLle* so die Abdacliung gegen den Liebochgraben etwas . 
oberlialb von Sthvoll. Es erzeiigt Jiier einen sleilen, raubfelsigen, bfter terrassen- 
artig abgesetzten Abfall, iiberdeckt von zablreicben, aus dem Gesteine aus- 
gewitterten GerbUen, gaiiz abniicli wie das Kalkconglomerat des Wbltztliales in 
Obersteier. Bei Stiwoll unterliegt es gar keinem Redenken, dass das Conglomerat 
weiter nichts ist als dev gewbhnliclie, mir voriibergehend an Kalkgerbllen 
besonders reiche und von erbarteter, kalkiger Zwischenmasse erfiillte Tertiar- 

'schotter, denn ibm correspondirl, bloss durch den Lauf des Liebochbaches 
abgefrennt, auf der anderen Thalseite der Schotter von der gewbhnlichen Art, 
welcherden langen, schmalen Hbhengrat von Stiwoll nachSt. Oswald undPlanken- 
wart zusammensetzt und lignilfubrenden Tegel zum Liegenden hat,

Aehnlicbe Conglomerate mit hoblen Gerbllen koinmen auch schon in alteren 
Gebilden vor, so in dem zur Kreide gebbrigen Sandsfeine des Hoebtregist, nbrdlich 
von Voitsberg. Das bei Rein an deb Gebiingen derKalksteinbbhen auftretende rothe 
Conglomerat hat Hr. v. Mor l o t  als miocen angenommen, Hr. Dr. P e t e r s  als mbg- 
lirjherweise zur Kreide gehbrig; ich mbebte wobt ersterer Meinung beistimmen. 
Das von Hrn. Dr. A n d r  a beschriebene rothe Kalkconglomerat von Fladnitz bei  ̂Pasr 
sail, auf der bstlichen Murseite nbrdlich von Gratz wird wohl auch hierher gehbren, 
obwohl Hi*. Dr. An d r a  von da keine sogenannten „hoblen Geschiebe“ anfiihrt. 
Dagegen die Kalkbreecie, welche am Abhange eines Kalksteinberges zu Kothbiichel 
in der Einbd, eine Stunde sudvvestlich von Gratz, auftritt, halte ich fur ganz 
anderer Natur. Herr Dr. Andr a  bat diesen jedenfalls merkwfirdigen Punct zuerst 
gefunden und eine Zeichnung davon gegeben. Ich besuchte die Stclle ebenfalls, 
halte das Gebilde aber fiir eine recente Haiden-Breccie. Es bestebt aus groben,* 
eckigen Kalksteinstiicken, welche durch ein unreines, lehmig-mergeliges Miftel, 
fest verbunden erscheinen. Das bindende Mitfel i.st meist.spiirlich vorhamlen.^es., 
bleiben daber zablreiche Hbblungen zwischenden Kalksteinbroeken, deren Wande 
dann drusig-stalaktitische Kalkiiberziige bekleiden. Abgernndeto Flussgerblle sind 
nicht beigemengt. — Am Fusse dec Kalksteinberge v.oa Lankowitz bei Kbflacli 
fand ich eben solche, fe.st erhartete Halden-Breccien in namhaften Partien, so 
besonders im We.sten vom Kloster. Diese sind ganz sicber recenter Entstehung.

D a s B r a u n k o h J e n b e c k e n  v o n  K b f l . a c h u n d V o i t s b e r g .  Die Ein- 
buebt der Hbhen des alteren Gebirges, in welcher das Stadteben Voitsberg, der 
Markt Kbflacli, das PfSrrdorf Lankowitz und noch eine nambafte Zahl kleinerer 
Ortsehaften nabe zusammen liegen, ist bekannt als das betrachtlicbste upd nach- 
haltigste Kohlenterrain Steiermarks nbehst jenem an der unteren San, wichtig 
besonders wegen der giinstigen Lage in der Nabe der Lande.shauptstadt und hin- 
i*eicbend nachhaltig, urn das Project einer besonderen, von da nach Gratz zu 
filhrenden Eisenbahn zur Ausfiihrung kommen zu lassen. Die Kohle gehbrt zwar 
zu den im Allgemeinen minder geschatzten, holzartigen Braunkohlen und wurde 
lange der Glanzkohle von Eibiswald, Leoben undFobnsdorf nacbgesetzt, indessen 
hat sie in neueren Jahren doch in manchen wiclitigen Fachern der Industrie, vor- 
ziiglich aber solchen des Eisenbiittenwesens, zu denen man sie zuvor kaum fiir
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“tauglich eraclitete, vortheilhafte Anwenduiig gefunden und damit wesentlich an 
Wertli gewonnen.

Die ganze Einbucht hat noch nicht ganz dreiviertel Quadratmeilen Fliichen- 
inhalt, indessen wurden durch das Zusammentreffen besonders giinsfiger Um- 
stande zur Tertiiirepoche die Treibholzmassen der Gebirgswasser ineiner solchen 
Massenbaftigkeit darin niedergelegt, dass trotz der schon ziemlich bedeutenden 
Fordermenge, zu welcher die bergmannische Geu'innung im Laufe der letzten, 
Jabrzehende sich emporgeschwungen, dennoch die unterirdisehen Vorratlie noch 
Brennstoff fiir eine fast unabsebbare Reilie von Jahren zu bieten im Stande sein 
werden.

Die umscliliessenden Hoben der Bucbt sind vor allem die bald kurzen und 
pralligen, bald mehr gedehnten Kuppen und Riicken des Uebergangskalkes und 
Dolomites, welcher von Lankoavitz bis Koflach und Biber und von Pichling bis 
Voitsberg die Bander bildet, an verschiedenen Stellen im ebenen Thalgrunde der 
Graden bei hinreichendem Tiefgehen der bergmanniscben Arbeiten als Sohle des 
Kohlengebildes gefunden ward, endlich aucb auf der nordlicben Seite der Graden 
in ansehnlichen Holien noch inselartig aus der tertiaren Decke liervorsteigt. — 
Unmittelbar angelagert an die sanfteren, gedehnteren Hoben der krystalliniscben 
Scbiefer erscheint das kolilenfiahrende Gebilde zwischen Lankoavitz und Puchbach, 
ferner an den Teichen nabe im Siiden von Voitsberg. Die zur Kreide gehorigen 
sogenannten Wiener Sandsteine der oberen Kainach, ein sebr gebirgiges, von 
tiefen Schluchten durchfurcbtes Terrain zusammensetzend, bilden die nbrdlicbe 
Begranzung des fraglicben Terrains. Nur gegen Oslen zu coinmunicirte die Bucbt 

' durch einen von den Kalkboheu von Voitsberg und den Sandsteinmassen des 
Hochtregist eingefassten Ausgang mit jeneii Geavassern, avelebe die Tegel-, 
Schotter- und Sandmassen der Gegend von Ligist, Grosssoding, St. Oswald u. s. av. 
absetzten und vermiftelst dieser dann mit dem offenen Meere.

Es musste d’iese Koflach-Voitsberger Bucbt auch in jener Zeit schon die 
bedeutende Zustromung von Wasser in sicli aufnehmen, avelcbe noch jetzt die 
ringsum von den Gebirgen herab in sie sich ergiessenden ansehnlichen Bache 
Kainach, Graden und Gossnitz a) ihr zufiihren. Machtige Treibholzmassen miissen 
von denAlpengehangen herab wahrend longer Zeitraume von jenen Gebirgsavassern 
hereingesch\vemmt und in der ruhigen Bucbt unter dem Schutze der nach drei 
Seiten zu ansteigenden Hoben des alteren Gebirges abgelagert worden sein, um 
den Holzreichthum der damaligen Gebirgsavalder uns in Form machfiger 
geschlossener Kohlenlager hinterlassen zu kdnnen.

V

Die Gossni tz,  durch ein tief eingenagtes Thai aus den Stuh-AIpen herabkommend, 
erreicht bei Puchbach das Voitsherg-Koflacher Tcrtiiirgchirge, ergiesst sich indessen 
heut zu Tage nieht in diese Bucht, sondern nagt sich aberinals in ein ticfes und enges 
Bett zwischen Gneiss- und Glimmerschiefer-Gebirgen ein; diese untere Strecke des 
Gbssnitzthales gehort meiner Ansicht naeh durchaus zu den jiingeren, erst nach Ablagerung 
der obertertiaren Gebilde vor sich gegangenen Erosionen.

71 •
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Das Becken, obsclion wie bemerkt, sicher mit dem Meece in nahei-Verbin- 
dung stehend, muss von s iis s ^  oder mindestens sehr brakischem (schwach- 
salzigein) Gewasser erfullt gewesen sein; der forhvahrende Zufluss der siissen 
Binnengewasser musste hiezn fiihren.

Die unter diesen Verhaltnissen abgelagerten Gesteine sind haiiptsachlich 
blaUgrauer oder gelber, lehmiger, nicht gescbichteter Tegel und dunkelbrauner, 
meist noch die ganze Holztextur zeigender Lignit, ferner aueh hie und da etwas 
Schieferthon, tlioniger, glimmerfiihrender Sand und groblicher Schotter. Letzterer 
kommt hauptsachlich nur im ostlichen Theile des Kohlenreviers bei Oherndorf 
und Klein-Kainach in Betracht, wo er als eine mehrere hundert Fuss machtige 
Masse itn Hangenden der kohlenfiilirenden Schichten auftiilt. Es ist ganz dcr- 
selbe grobe Tertiarschotter mit Sandlagen, wie er bei St. Oswald, StiwolJ, Gross- 
sSding u. s. w. herrschend erscheint und es kann angenommen werden, dass er 
in gleicher Weise urspriinglich auch iiber die ganze Voitsberg-Koflacher Bucbt 
verbreitet war, bier aber wahrend det" Diluvial- und Alluvialzeit wieder ausgespult 
wurde.

Organische Einschliisse sind ausser den zu Braunkohle umgewandelten 
Holzmassen aulFallender Weise in dem ganzen Gebilde eine grosse Seltenheit. 
Schalthier- oder Wirbeltbierreste sind, wie es scheint, bisher noch von Nie- 
manden bier beobacbtet worden. Aber auch an bestimmbaren Pflanzenresten ist 
Mangel. Nur an zwei Puncten gelang es mir, deren nachznweisen. Auf der Halde 
einer der Gruben siidlicb von Kbflacb (Georgen-Bau) war ich so gliicklich, 
Stucke einer schiefrigen Kohle zu enfdecken, die von Blattresten sich ganz 
erfullt zeigte und beim Abspalten fast einer jeden weiteren Schieferlamelle auch 
neue Biattabdriicke lieferte. Alle Einschliisse dieser Schieferkoble gehoren der 
gleicben Species an. Herr Prof. Dr. U n g e r  hat sie uiitersucht und die Ptcris 
pennaeformis Heer darin erkannt, eine Farnspecies,' welche sonst nur am hohen 
Rhonen im Molassegebiete der Schweiz vorkommt. Die Flora dieses letzteren 
Fundortes hat viele Arten mit Pai-schlug und einige mit Leoben, Fohnsdorf, 
Arnfels u. s. w. gemeinsam, wodurch denn mittelbar auch die Voitsberg- 
Koflacher Schichten in ihren Altersbeziehungen denen der letztgenannten Fund- 
orte geniihert werden.

Eine Viertelstunde nordlich von Voitsberg am Wege zum Hofhauer auf der 
rechten Seite des Voitsberger Baches ist der andere Punch Man sieht hier aus 
einem alten Schachte einen feinerdigen, leichten, sehr lockeren, an der Luft 
zerbrockelnden, papierdiinnen Schieferthon von in frischem Zustande braunlich- 
grauer, naeh liingerem Liegen an der Luft aber hellrauchgrauer Faubfe zu Tage 
gefordert; er bildet wahrscheinlich hier das Hangende des Kohlenlagers. Das 
aussere Ansehen der Masse erinnerte mich schon auf den ersten Blick' an 
manche Infusorienerden. Es zeigten sich in der That auch beim Untersuchen 
derselben unter 100- bis 200facher Vergrosserung darin zahlreiche Spon- 
giolithen .oder Kieselnadeln aus dem inneren Gewebe von Siisswasser- 
sehwammen. Kie^elpanzerige Infusorien dOrften neben diesen Spongiolithen wohl
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‘auch niclit fehlen, doch vermochte ich wenigstens von gwisseren Formen solcher 
nichts aufzufinden.

Was die verkohlten Hoizmassen selbst betrifft, so bat'Hr.Prof. Un g e r  einige 
Stiicke mikroskopiseli untersucht, indess das Holzgefiige durch die stattgcbabtc 
Zusammenpressung derselben meistens zu sehr verandert gefunden, um noch zur 
specifischen Bestimmung sich zu eignen.-

Naher bestimmt wurde von diesen Ilolzern nur Peuce Hoedliana llncj. 
(Cblor. protog. Seite 26, Taf. 10, Fig. I— 4), eine zu Voitsberg, zu Adelwang 
in Oesterreich, Altsattel in Bdhmen und Lemberg in Galizien vorkommende Art. 
Professor U n g e r  erhielt das Exemplar, ein Stuck halb in Braunkoble umgewan- 
deltes, halb verkieseltes Holz von Hrn. Dr. jur. Hodl  aus der damals diesem, jetzt 
Sr. k. k. Hoheit dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzoge J o h an n  gehorigen 
Gruhe zu Un t e r g r a d e n ,  nordwestlich von Voitsberg, wo dasselbe in dem das 
Hangende der Braunkohle bildenden blaulichen Thone vorkam.

Diess sind denn auch die einzigen, bis jetzt bekanntenVorkommen bestimm- 
barer Fossilien in einer so ausgezeichneten Kohlenablagerung.

Wenden wir nns nun zur Lagerung, Miichtigkeit und Beschaffenheit der 
Kohle in dem betreffenden Gebiete. Fiir diesen Theil meiner Arbeit verdanke ich 
sehr wesentliche Mittheilungen Herrn W u d i c h ,  Oberverweser der Sr. k. k. 
Hoheit dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzoge J o h an n  gehorigen Eisenhammer 
und Kohlengruben bei Koflach. Von iilteren Arbeiteri konnte ich hauptsachlich nur 
die von Herrn Professor S p r u n g  in T u n n e r ’s Jahrbnch der Vordernberger 
montanistischen Lehranstalt I. Bd., Gratz 1842, Seite 80 benutzen.

Die gauze, gegen eine halbe Quadratmeile einnehmende Fliicbe des Tertiar- 
gebildes in der Einbucht der alteren Gcbirge ist im Allgemeinen als e in  ein-  
z i ges  g r o s s e s  Kohl e  n f l o t z  aufzufassen. ludessen andert dieses Lager ofter 
ab; es verdriickt und verliert sich stellenweise und wiichst dafiir an anderen 
Puncten wieder maehtig an, in welchem Falle es dann gewohnlicli durch taube 
Zwischenschichten von Tegel oder Sand in Unterabtheilungen gesondert erscheint.

Die Lagerung der Schichten ist im Allgemeinen als sohlig oder schwach wel- 
lenformig und daher als wesentlich noch ganz ungestort zu betrachten. Doch 
kommen auch an den Randern des Beckens, hauptsachlicli in der westlichen Partie 
der Bucht zu Lankowitz und Piberstein, wo das Flbtz mit einer muldenformigen 
Biegung und einem ganz rechtsinnigen Fallen sich am Saume des alteren Gebir- 
ges herumzieht, starker einfallende Schichten von 30 und mehr Graden vor. So 
sieht man das zu Lankowitz unmittelbar unter dem Dorfe selbst gelegene Stuck 
des Flotzes sich ganz regelmiissig und rechtsinnig von dem alteren Gcbirge her 
gegen das Innere der Bucht abdachen. Die Schichten legen sich aber dabei dem 
Fallen nach immer flacher, bis sie dann so gut wie sohlig erscheinen. Eben'so ist 
es im Elisabethstollen zu Piberstein, wo das Fiiitz unter 20 bis 2S Graden gegen.- 
das Innere der Bucht sich abdacht. — Uebrigens kommen ortlich auch im Innern 
der Bucht geringe'Mulden- und Sattelbildungen vor, so zu Pichling;_ sic bleiben 
indess fiir die Aull'assung des Ganzen unwesentlich.-
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Man hat die Kohle am friihesten an den Randern des Thalbeckens bei Lan- 
kewitz und bei Voitsberg en t^ck t, wo das FJ^z zum Theile unmittelbar zu 
Tage ausstreicbt, spater hat man sie auch in dem flachwelligen Terrain, welches 
die tiefen Einbucbten der Kalksteinbdhen bei Schaflos und Rosenthal eiTiilit, 
kennen gelernt und in Abbau genommen; endlich ist sie dann nocb durch Bobr- 
versucbe in den letzten Jahren unter gleicher Giite und Bauwiirdigkeit auch in 

 ̂ der ebenen Thalsohle bei Ober- und Unter-Graden nachgewiesen, bier indessen 
einstweilen nocb nicht in Abbau genommen worden.

Ueber die das Koblenlager einschliessenden Schichten ist fiber Tag im All- 
gemeinen wenig Befriedigendes zu sehen. Die lockeren Tegellagen sind an der 
Oberflacbe meist in graugelben Lebm umgewandelt und man weiss in der Regel 
nicht,.wo man darin eine nocb an ursprfinglicber Slatte befindliche, nur etwas 
durch die atmospharischen Einflusse veranderte Tertiarbildung und wo man einen 
durch Regenwasser u. s. w. von andern Puucten her zusammengescbwemmten 
Lebm darin erkennen soil. Auch die gewohnlichen bergmanniscben Arbeitenlassen 
im Allgemeinen vom Dach und der Soble des Flotzes wenig sichtbar werden. 
Bei der grossen, dem rationellen und reinen Abbau mehrfache Scbwierigkeiten 
bietenden Macbtigkeit derKohlenmassen, dergebrachenBeschaffeiibeit desDaches 
und der oft geringen Reinheit der tieferen Lagen der Kohle, lasst man meist in 
Soble und Firste ansehnlicbe Massen von Kohle steben. Man sieht die Baue daber 
meist durchaus in der Kohle selbst angesetzt, obne dass Dach oder Soble 
beruhrt werden.’Nach der von Herrn S p r u.n g gegebeiien Nacbricht, fand man an 
einlgen Puncten, wo das Dach durchfabren wurde (wie z. B. im Theresienstollen zu 
Piberstein und im Wetterschachte eines Mitterdorfer Baues), dasselbe dus abwecb- 
selnden Thon- und Sandscliichten zusammengesetzt. Das Liegende der Kohle ist 
tbeils unmittelbar das altere Gebirge, namentlich der Kalkstein oder Dolomit der 

” Uebergangsformation, tbeils eine dfinne Unterlage von grauem oder blauem Thon 
Oder eine thonige^an Glimmerblattchen reiche Sandmasse, bald locker, bald zu 
festem Sandstein erhartet.-Letzteres Gestein wird namentlich von S p r u n g  als 
tiefste Schicbte desKoblengebildes angegeben; indess berubt diess vielleicbt auf 
einer Verwechslung mit dem der Kreideforraation angebbrigen Sandsteine, der 
von Biber an bis Kleinkainach ^en Rand des Kohlengebildes darstellt.

Das Koblenlager mag durchschnittlich eine Macbtigke;t von 8 —10 Klaftcrn 
an reiner Kohle erreichen. An einzelnen Stellen aber ist es, zumal die 
minder reine, und die Gewinnung nicht lohnende Kohle mitgcrecbnet, nocb 
bedeutend machtiger. So erreicht es namentlich zu Piberstein die Gesammtmach-- 
tigkeit von 20 Klaftern. Von ihnen ist aber der obere Theil des Lagers mit 
1S Klafter Macbtigkeit allein reine, bauwurdige Kohle. Diese obere Masse wird 
durch vier Schichten von ziemlich festem, sandigem Letten und Scbieferth9n, 
jede von y* bis 1 Fuss Madbtigkeit abgetheilt. Darunter liegen nocb funf KlaRer 
von einer unreinen, sandigen Kohle, welche nicht braucbbar ist. Im Rosenthal 
hat der Ritter von P i t t o n i ’sche Hauptschacht das Flbtz in einer Macbtigkeit von 
18-Klafter von durchgiingig bauwUrdiger Kohle durchfabren. — In den Voits-
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berger und Oberdorfer Gruben wird das Fliitz durch eine bei acht Fuss rniich- 
tige Lehmlage in zweiTheile getheilt; die’obere Malfte ist etwa sechs Klafter, 
die untere sieben Klafter machtig. Zu Lankowitz ist die Machtigkeit geringer; 
sie betragthier nur hoehstens 3 Klafter an reiner Kohle, darunter liegtSand 
mit noch mehreren schwachen und sehiechten KohlenflStzen. Diese Angaben sind 
zum Theile Sp r u n g ’s mehrgedachtera Aufsatze entnornmen. ,

In neuerer Zeit hat man auch vieleBohrversuche behufsAufschliessung neuer 
Kolilenfelder im Innern des Beckens vorgenommen, so namentlich in der Wiesen- 
ebene zwischen Koflach und Untergraden, wo im Auftrage von Sr. kaiserl. Hoheit 
dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzog J o h a n n  unter der Leitung des Herrn 
Oberverwesers Wu d i c h  an einer grosseren Anzahl von Stellen gebohrt wurde. 
Man hat durch diese Bohrarbeiten, welche zu Aufschliissen bedeutender bauwur- 
diger Kohlenmassen ftihrten, denn auch hinreichend Kenntniss iiber die Zusammen- 
setzung des Kohlengebildes in dem angegebenen Reviere erhalten.

Es zeigte sich zufolge den von Herrn W u d i c h  giitigst mir mitgetheilten 
Na'chrichten die Kohle hier in der Mehrzahl der Falle nur 3 bis 4 Klafter tief. 
Dammerde und Schotter liegen immer dariiber, in anderen Fallen aber ausserdem 
auch noch mehr oder minder betr3chtliche Lagen von einem gewohnlich blau- 
grauen oder auch wohl gelben, dann stellenweise auch sogenannte „Branden“ 
einschliessenden Lehm. Wird dieser Lehm machtig, so liegt dann die Kohle 
tiefer, namlich beilaufig 5 bis 10 Klafter unter Tags.

Das oberste Glied ist die D a m m e r d e , die in den Wiesen in einer Mach
tigkeit von einigen Fuss bis zu einer Klafter erscheint. Darunter liegt ein 
S c h o t t e r ,  aus massig groben Gerollen bestehend und von einem bis zu vier 
und ein halb Fuss Machtigkeit vvechselnd. Er liegt nur in' dem ebenen Haupt- 
thale zu beiden Seiten des Gradenbaches und fehlt in den hbh'er gelegenen 

f  Kohlenpartien von Rosenthal, Schaflos, Pichling u. s. w., wird also wohl ein viel 
jungeres, zu der Braunkohle nicht in naherem Bezuge stehendes Gebilde sein. 
Dann kommt man auf blaugrauen Lehm,  der von ein halb Klafter bis zu acht und 
neun Klaftern hat. Unter ihm liegt zum Theile nochraals Lehm,mi t  Br a n d e n ,  
das heisst mit Lagen von Kohlenletten und von gering machtigen Kohlenpartien; 
er erscheint von vier bis zu zwolf Klafter machtig. ,Mit dem blauen Lehm kommt 
auch gelber vor. Nach den Wahrnebmungen Ton Herrn W u d i c h  liegt dergelbe 
Lehm nicht stets zu oberst iiber dem blauen, sondern bei einigen Bohrungen lag 
ein blauer Lehm sicher iiber gelbem. Der blaue Lehm war bindender, der gelbe 
dagegen lockerer und sandiger. Der fiir die Tagwasser leiehter diirchdringbare 
gelbe Lehm mag also wohl durch eine anogene Veranderung seine jetzige 
Beschalfenheit erhalten haben.

,Ist die Lehmlage machtig, so erreicht man nun erst in fiinf bis zehn oder 
mehr Klafter Tiefe die eigentliche Masse der Kohle.  Sie hat hier 1— 10Klafter 
Machtigkeit, an einzelnen Stellen auch wohl noch mehr, denn sie wurde nicht 
iiberall dux’chfahren. Es wurden mehrere Bohrljicher verlassen, als sie die 
Kohle in 4 bis 5 Klafter an bauwiirdiger Machtigkeit aufgeschlossen hatten.
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Gewohnlich —  und namentlich da wo die Kohle machtig wird —  zeigt sie sicli 
‘ diirdi Waugrauen Lehm in besondere Lager abgesondcrt. Diese Lehmzwischen- 
lager in der Kolile sind gewdlmlich nur von geringer Bedeutung, konnen aber 
aueh bis zu 4 und S Klafter Maclitigkeit anwachsen. Der Uebergangskalk, 
aufwelcheni die Kohle bier aufliegt, wurde nur mit einem der in der Wiesenebene 
angesetzten Bohrlocber erreicht und lag bier 21 Klafter tief. Die iibrigen Bob- 
rungen Svurden fruber eingestellt.

Es sebeint aus den bei diesen Bobrungen gewonnenen Wabrnebmungen 
bervorzugeben, dass die Kohle in der Ebene des Gradenlhales eine unregelmassig 
wellenformige Oberflacbe- einhalt und dass der blaue Lehm die Vertiefungen 
au'sfiillt, welcb'e sich einstellen, sobald das Kohlenlager sich entweder mebr in 
die Ti.efe senkt oder in geringerer Maclitigkeit abgelagert ist. Sehotter und 
Dammerde sind jiinger und eine von derKohlenbildung ganz unabbangige spatere, 
Anscbwetnmung, welcbe ziemlich gleichformig die ganze obere Scliicbte der 
Niederung an der Graden bildet.

Nach Ablagerung der Kohle und der dazu gehorigen- blauen Lehm^ odor 
Tegelmassen scheinen iiberbaupt befrachtlicbe Annaguiigen und Wegsebwem- 
mungen eines Tbeiles der Tertiaibildung Statt gehabt zu haben. Wahrscheinlicb 
lag selbst, wie sehon bemerkt wurde, urspriinglicb iiber die ganze Kohlen- und 
Tegelbildnng eine mehrere hundert Fuss mhebtige Masse von Sehotter ausge- 
breitet, die in der Fq l̂ge wieder weggeschwemmt wurde. — Interessante Auf- 
sehlusse gibt in dieser Beziehung namentlich der Georgi-Tagbau siidlich .Koflacb. 
Die Kohle steigt bier am Abhange der Pichlinger KalkbSbe etwas Uber die 
Koflacher Thalsohle empor und bat nur eine geringe Lehmdecke auf Sich, so dass 
sie durch Tagbau gewonnen werden kann. Es zeigt sich denn bier deutlich, dass 
die Kohle starke Wegfiihrungen erlitten hat und ibre Liicken darnacb von Lehm 
ausgefiiilt wurden. Die Kohle liegt soblig in schwach wellenfdrmig gebogenen

• Georgeji Bau sttdlich von Koflacb.

Schichten. Sie zeigt, wo die Zerstorung eingewirkt bat,Wande von 1 bis 2 Klafter 
Hobe. Der daruber ausgebreitete Lehm ist gelbgrau, locker, theils mebr feinsandig 
glimmerig, theils mit eingemengten groberen Sandkornern und Gerollen... * ^  

An anderen Stellen' in demselben Tbeile der Buebt siebt man in der Ober- 
flache des Koblenlagevs tfichterfdrmige Vertiefungen von mehreren Fussen Umfang 
und ein paar Fuss Tiefe eingefi^ssen. Audi diess liisst wjeder erkennen, dass das 
Flotz lange Zeit nach der ersten Ablagerung, d s  es bereits^ die jetzige minera-
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legische Besehaffenheit besass, von einem^ausseren Agens — muthmasslich einem 
stark fliessenden Wasser, welches stellenweise Strudel oder FSlle bildete—,zunj 
Theile zerstort wurde und dass hier aisjp der bedeckende Lehm einer viel spatern 
Epoche als die Koble ahgehoren muss.

Was nun die unmittelbare BeschalTenheit und die tecbnische Verwendbarkeit 
unserer Kohle betrifft, so ist sie, wie oben im Allgemeinen schoi) bemerkt worden, 
meist ein schwarzbrauner Lignit von mehr oder minder deutlieh holziger Textur, 
welcher tbeils wohlerhaltene Stammstiicke, theils eine mehr erdige, auS allerlei 
undeutlichen und stark zusammengedriickten Pflanzenresten verschieden gemengte 
zahe, glanzlose, zum Theile schiefrige Masse darstellt. Hie und da zeigt sich 
auch etwas schwarzbraune, diehte Kohle von glasartigem, stark glanzendem, 
muscheligem Bruche, doch nur mehr ortlich. In grosseren Massen der Lnft aus- 
gesetzt, besonders an heissen Somniertagen, verbreifet die Kohle einen sehr 
durehdringenden, fast atherartigCn, brenzlichen Geruch.

Eine vonHerrnProfessorSchr& tter ausgefiihrteAnalyse von einem solchen 
Lignite aus der Voitsberger Gegend findet man in der steiermarkischen Zeit- 
schrift, neue Folge 1. Jahrg., 2. Heft, Seite 67 und daraus entlehnt in des 
verstorbene'n Bergrath Cz j zek ' s  „Erlauterungen zur geogn. Karte der Umge- 
bungen Wiens" 1849, Seite S7. — Eine ReiheAnalysen von einer grosseh Anzahl 
Proben von Ligniten aus den Gruben von Voitsberg, Tregist, Mitterdorf, Rosen
thal u. s. w. wurde in neuerer Zeit von Herrn Karl Ritter v. Ha u e r  ausgefiihrt 
und von Hrn. Bergrath F o e t t e r l e  in der Sitzung der k. k. geol. Reichsanstalt vom
6. November 18SS mitgetheilt. Diesen Analysen nach zeichnet sich die Kohle 
durch einen meist sehr geriiigen Aschengehalt und durch ganzliehen Mangel von 
Schwefel aus und, erweist sich dadurch als einer der besseren, zu zahlreichen 
teehnischen Verwendungen geeigneten miner.disclien Brennstoffe des Landes.

 ̂ Die Besehaffenheit der Kohle bleibt sich flbvigens, wie auch sebon oben 
angedeutet wurde, nicht im ganzen Gebiete vollkommen gleich. Namentlich sind 
im Allg'emeinen die oberen Lagen des Flotzes die reinsten; im Liegenden hat man 
haufigeine durch Sand und Letten stark verunreinigte Kohle, die nicht gewonnen 
wird.

Zur Selbstentziindung ist die Kohle alien vorliegenden Erfahrungen zu 
Folge wenig geneigt. Auf Haufen gesetztes Kohlenklein pflegt sich wohl etwas 
zu erhitzen, ohne aber zur Selbstentzundung zu gelangen. Von einer, die Kohle 
durehdringenden Schwefelkieseinmengung ist auch im Allgemeinen nichts zu 
bemerken. Nach Herrn S p r u n g  soil stellenweise, jedoch selten und nur in den 
fiberhaupt minder guten und meist von derGewinnung ausgeschlossenen untersten 
Lagen des Flotzes Schwefelkies in grosseren Stucken vorgekommen sein.

Einiges wissenschaftliche luteresse bieten zwei andere unserer Kohle ange- 
horende Mineralien-Vorkommen.
* Es fund sich namlicb vor Kurzem in der Kohle der Ritter v. P i t to n i ’sehen* o

Grube im Rosenthal, sudostlich von Koflach, Spharosiderit in ganz kleinen, 
hirsekorngrossen Kiigelchen, die theils einzeln, theils zu zwei oder mehreren

K. k. geologUcfae Reichsnastalt. 7« Juhrgang 1856. III.
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verwaclisen, sicli in dieFasermasse desjjignits eingedrungen zeigen und aich leicht 
wie4er daraus ablosen. Schwefelkies ist nicht damit vergesellschaftct. Das Ganze 
kam mitten im Kohlentliitze in etwa 13 J)is 14 Klafter Teufe hin und wieder in 
kleineren Partien vor. — (Eine iihnliche Einmengung von Sphiii'osideritkiigelchen 
im Lignit hat man in ziemlich betrachtlichenMengen im niederrheinischen Braun- 
kohlengebirge zu Friesdorf bei Bonn gefunden.) ^

Im Lignite derselben Grube im Rosenthal, in etwas 'geringerer Tiefe als der 
Sphiirosiderit, fand sich auch ein krystallisirtes Kohlenwasserstoflf- Mineral. Es 
bildet kleine, graulichweisse, blattrige und kbrnige Partien, schmilzt beim Er- 
hitzen, verdampft dann mit scbwach-aromatischem Geruche und brennt mit leuch- 
tender, riissabsetzender Flamme. Es fand sich, und zwar zum Theile auf dem 
Querbruche, in einer dunkeln, sehr festen, ausgezeichnet holzartigen Braunkohle. 
Herr Dr. Ken n g o t t  hat diess durch Herrn Ritter v. P i t t o n i  ihm mitgetbeiltp 
Mineral naher untersucht und fiir H a r t i t ,  dine dem Scbeererit verwandte, 
bisher nur von Oberhart bei Gloggnitz, wo sie ebenfalls in der Braunkohle 
erscheint, bekannt gewesene Species erkannt. (Vergl. Sitzung der k. k. geol. 
Reichsanstalt vom 12. Februar 18S6.)

Die bergmannische Gewinnung- der Voitsberg-Koflacher Koble begann in 
den letzten Jahrzebenden des verflossenen Jahrbunderts, und zwar zuerst zu 
Oberndorf bei Voitsberg und zu Lankowitz; ein wiebtiges Moment fiir dieselbe 
war demnachst die Errichtung der Oberndorfer Glashiitte, auf welcher man zu 
Anfang dieses Jahrbunderts die ersten Versuche einer Anwendung der Braunkohle 
auf die Glasmacherei anstellte. Indessen blieb die Gewinnung eine verhaltniss- 
massig immer noch sehr unbetrachtliche; erst mit den dreissiger Jaliren stieg sie 
bedeutender. Von Jahr*zu Jabr nahm von da an auch die Verwendbarkeit der 
Braunkohle zu, namentlicb aber ihre Bedeutung fiir das Eisenhiittenwesen.  ̂ ,

Man hat lange Zeit die Voitsberg-Koflacher Koble als an Giite und Brauch- 
barkeit der Eibiswalder, Leobener und anderen Glanzkohlen Steiermarks weit 
nacbgestellt und sie zu einer Menge von technischen Verwendungsarten als nicht 
geeignet betrachtet. Indessen hat das Eisenbiittengewerbe seither eine Menge 
dieser Scbwierigkeiten iiberwunden und von der Voitsberg-Koflacher Koble aus- 
gedebnteren Gebrauch zu machen gelernt. Bei dieser vermebrten Anwendbarkeit 
machte denn nunmehr ein Hauptvorzug derselben, den sie gegeniiber den meisten 
steierischen Glanzkohlen besilzt, namlich ihre vollkommen schwefelfreieBeschaf- 
fenheit in erhbhtem Grade sich geltend und lasst sie nun ihrerseits ^u technischen 
Processen sich eignen, zu welehendie, wenn auch sonst bessere und an^Heiz- 
kraft reichere, aber bei den meisten Flotzen mehr oder minder schwefelhaltige 
Glanzkohle nicht taugt.

So erlahgte denn in den letztverflossenen Jahrzebenden die Gewinnung 
einen Betrag', der einigermassen im Verhaltnisse zu der ungebeuren Ausdebnung 
des in Wirklicbkeit vorhandenen Kohlenschatzes steht. Mehr als dreissig vey- 
schiedene Gewjerken bauen jefet in dem Voitsberg-Koflacher Revier zu Voitsberg, 
Oberndorf, Tregist, Rosenthal, Schaflos, Kotlacb, Picbling, Lankowitz u. s.w. und

    
 



Gegend zwischcn Grafz, KSHach, Schwanberg und Ehrenhausen in Steiermark. g g 9

von diesen Unternehifiungen stehen dermalen mehr als zwei Drittel in reicher 
Ausbeute, indessen sicher bei einem Theile der %’inder in Betrieb gekommenen 
Bane es nur der bis dabin nocli zu gering verbliebene Absatz der Koble ist, was 
dem Flor der Grube nocli im Wege stebt; das Eisenhiittenwesen ist zwar in 
dieser, fiir seine Entfaltung so gunstjg beschaffenen Gegend in raschem Anwachsen 
begriffen, indessen deckt der Ertrag der dermalen in Abbau genommenen kleinen 
Theile des Lagers einstweilen weitaus nocb den beutigen Bedarf. Das Zustande- 
kommen der seit ejner Reilie von Jabren projectirten nnd unterm 26. August 18S5 
Allerbochst concessionirten Locomotivbahn von Gratz nach Voitsberg und Koflach 
diirfie deninachst den Koblenbergbau zu einem nocb weit betrachtlieheren Auf- 
bliihen. fiibren und einen fortwalirenden Absatz der gewonnenen Kohle an die 
Siidbahn und das fabrikreiche Gi'atz vermitteln.
i In Erwartungj eines solchen dernniichstigen grosseren Aufschwunges des 
Koflach-Voitsberger Bergbaues ge’schah denn nameutlich die in den letzten Jabren 
geschebene Erbohrung bedeutender bauwurdiger Kohlenfelder im ebenen Haupt- 
thale. Hire Gewinnung wiirde grossentheils wegen der niederen, dem Zudrange 
der Tagewasser ausgesetzten Lage mehr Miihe und Kosten erbeiscben, als der 
dermalige in den boher gelegenen Tbeilen des Lagers nocb durch Stollen oder 
selbst olTen iiber Tag ausgefiihrte *Abbau nothig macht. Jene neu erscbiirften 
Flotzpartien durften dalier wohl nocb langere Zeit unberiihrt im Scboosse der 
Erde ruben bleiben, bis die erwarteten giinstigeren Absatzverbaltnisse eintreten, 
welche auch das in AiigrilTnebmen dieser Felder zweckmassig werden erscheinen 
lassen,

Ueber den eigentlicben Betrag des vorhandenen Kohlenreichthums ist es 
schwer, sich eine genaue Reehnung abzulegen, indem man aus bergmannischen 
Riicksichten, z. B, um die unter dem Flotze gespannten Wasser zu vermeiden, 
zur Zeit nur an vej-haltnissmassig wenig Puncten die ganze Machtigkeit der Kohle 
aufgeschlossen hat. Herr F. F o e t t e r l e  hat eine sdlche Berechnung mitgetheilt, 
bei w^lcher angenommeii ist, das ganze Koblenbecken beherberge ein einziges 
gleicbmassiges Flotz von bloss 6 Klaftern Miichtigkeit und etwa eine DriUel- 
Quadratmeile Flachenausdehnung. Es berechnet sich daraus eine Koblenmenge 
von nicht weniger als 3,400.000,t)00 Centner. Jedenfalls also ist es sicher nicht 
zu viel gesagt, wenn man behauptet, .dass nicht bloss bei dem jetzigen, sondern 
auch einem nocb bedeutend iiber das jetzigeMaass gesteigerten Abbau selbst nach 
Verlauf vieler Jahrhunderte noch kein Mangel an Kohle sein wird.

Die dermalige Gewinnung betragt namlich, zufolge des in dem vierten 
Berichte des geognostisch-montanistischen Vereines fiir Steiermark veroflent- 
lichten bergamtlichen Ausw,eises noch nicht mehr als 330,990 Centner im Werthe 
von 33,717,Gijlden Conv.-Miinze.

E r k l a r u n g ' d e r  D u r c h s c h n i t t e .  Aufder beifolgendenTafel habe ich 
vier Durchschnitte durch das Gebiet der zwischenGrafz und Koflach abgelagerten 
kohlenfiihrenden Susswasserformation zusammengestellt. Die ,beiden ersteren 
derselben gehen von West im Ost und zwar schliessen dieselben ziemlich an

72*

    
 



' 5 6 0  Frieilticl\ RoHc.-.-’DJe teftiiircn und diluvialcn AbUgeruiigcn in der
♦ • ' •einander an. Nr. 1 als 5stliches, Nr. 2 als westliches Stiick. Die zwei anderen
g,ehen quer durch derr *weiten*,7>velchen sie. Nr. 3 bfi Kowald, Nr. 4  bei Schaflos>ii 
durchschneiden.

Der Maassstab^ ist der naturliche, nur ist »ur deutlicheren DarStellung . der 
minder machtigeren Formationsglieder die JJohe um ein geringes vermelirt 

• worden. t
Diese Profile geben zugleieh aucli ein Bild von den Lagerungsverbaltnissen 

der krystallinischen und Uebergangsgebilden dei'selben Gegend, wie sie in,der 
ersten und zweiten Abtheilung, dieses Aufsatzes dargestellt wurden.
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Y. Das mecrische Sand- and Tcgcl-Gebilde.

Eine theils thonige oder mergelige, theils sandige Meeresablagerung, reich 
an Schichten mit Muschein und Schneeken, oder mil Pflanzenresten, aber an 
Koblen arm, und bauwurdige Koblenlager wabischeinlich uberliaupt gar niclit 
fiihrend, nimmt in etwa 4 Stunden Lange und eben so viei Breite die ganze 
Mitte des untersucbten Tertiargebietes ein. Sie lehnt sicb im Westen bei Stainz, 
Landsberg und Schwanberg unmittelbar an den Ostabfall der Alpen an, im Osten 
aber langs einer Linie fiber Grotsch, Molitsch, Waldschach, Distelhof und 
Ottersbach an die Uebergangsscbiefer-Hohen des Sausals »)• l^ie Granzen gegen 
Norden und gegen Siiden sind nicht genau bestimmbar, indem bier Zonen von 
Tertiargebiet sich einsclialten, weicbe die meerische Sand- und Tegelbildung mit 
den im Norden und den im Siiden vorliegenden Susswassergebilden inVerbindung 
bringen, ohne dass eine feste Granze hervortritt. Gegen Norden zu, als Granze 
gegen die von Schotter iiberlagerten kohlenfiihrenden Siisswassertegel, kann man 
im Allgemeinen den Lauf der Kaiiiach vonLigist und Mooskirchen an bis zu ihrer 
Mundung in die Mur bei Wildon annehmen. Indessen kommt dock siidlieli der 
Kainach zu Pirkhof (zwischen Teipl-Bach und Zirknitz-Bacb) noch einmal jener 
scbon beschriebene, knollig abgesonderte Steinmergel im Tegel vor, den ich in 
der oberen (nbrdlichen) Gegend so oft fand und der ein Siisswasser- oder Brak- 
wassergebilde sein muss, da er in ecbt marinen Tegeln hie vorkommt. Indessen 
ware dann zu Pirkhof auch sicher die siidlichste Pai-tie der Brak- und Siiss- 
wasserbiidung, denn halier gegen Stainz und gegen Wildon zu stellen sich schon 
entschiedene Meeres-Absatze mit meerischen Schalthierresten dar (Teipl, 
Pichling, Kregg, Hirzenbichel).

In gleicher Weise wie gegen Norden ist auch nach Siiden zu eine feste 
Granze gegen die Susswassergebilde nicht aufzufinden. Der Lauf der Sulm von 
Schwanberg bis Gleinstatten kann annahernd als Granze angenommen werden, 
dochwerlauft auch hier wieder eine Zone fossilfreier Tertiargebilde; so betragt 
von Hasreith, wo noch Meeresschalthiere vorkommen, bis zur Grube „Kalkgrub“ 
bei Limberg, wo die ersten kohlenfiihrenden Siisswasserschichten wieder 
beginnen, die Entfernung zwei*Stunden; eben so weit ist von Fantsch bis Gross- 
klein, ersteres wieder ein Fundort von meerischen, letzteres ein soldier von 
Siisswasser-Fossilien.

Von den Leitliakalk-Bildungen wird der marine Tegel der mittleren Gegend* 
grosstentheils durch den Rucken des Sausal-Gebirges gehennt; eine unmittelbare 
Beriihrung fmdet nur auf der von Wildon fiber Dexenberg, Grotsch und St. Nikolai 
ziehenden Linie (Nordost in Sfidwest) Statt; es iibertagern hier die Leithakalke

Diese Gegend zwischen Koraipe und Sausal und welter in Siiden hinab bis E ib isw a ld  
und A rix fe ls heisst auch „der d e u ts c h e  B oden“ im Gegensatze zu den Windischen 
Biihein und dem ebenfalls schon vorherrschend vonWindcn bewohnten Itadel-, Remschnig- 
und Posruk-Gebii-ge.
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deutlich den marinen Sand und Tegel, was aus den welter zu gebenden Durch— 
schnitten mit Sicherheit hervorgelit.

In der auf diese Weise abgegranzten mittleren Gegend zwischen Kotaipe 
und Sausal, Kainach und Sulm, Jiegen die Schichten vorberschend sohlig oder 
doch so flach, dast man Mube hat, die Riehtung des Verflachens zu bestiminen. 
Die ganze Gegend ist als eine noch fast vollkommen ungestiirt verblicbene 
Sdhichtenmasse zu bezeicbnen, in deren Gebiet die seit Ablagerung der obersten 
Tertiargebilde in- den Ostalpen stattgehabten Hebungserscheinungen keine 
auffallenden Spuren, namentlich keine Schicbtenaufrjcbtungen, hinterliessen. —■ 
Indessen ist doch Avolil fur die ganze mittelsteieriscbe Tertiar-Ablagerung iiber- 
haupt ein sanftes Yerflaclien in Osfen anzunehmen. Die Herren SedgAvick und 
M u r c h i s o n  habenmeines Wissens diess zuerst ermittelt.

Auch dus Ansteigen tertidrer Gebilde an denGehangen des aus dem Tertiar- 
gebiete hervorragenden dlteren Gebirges ist geringund betragt nur 4— 500 Fuss 
Thalhohe; nicht inehr als durchgangig in derselben Gegend das Ansteigen der 
Tertiaranhohen uberhaupt Ober die Sohle der dazAvischen eingenagten heutigen 
Thalsohlen erreicht.

Stidlicb der Sulm, jenseits von ScliAvanberg, Gleinstatten und Grossklein 
werden die Yerhdltnisse dana anders; statt sbhliger oder flacber Avird das Auf- 
treten starker verfldchender Schichten Regel, die Tertiarschichten erreichen 
von da an denn auch grbssereMeereshohen. Auf dieses Gebiet Averde ich in einem 
spateren Aufsatze noch genauer eingehen. i

Die vorkommenden Gesteine sind T egel, Sand und Schotter. Haulig ist ein 
grauer, an der Luft gelb werdender Sand, meist Aton ziemlich feinem Korn, 
stellenAveise'auch Avohl grobcr Averdend und einen Uebergang in Schotter, dar7, 
stellend. Eigentlicher grober Tertiarschotter Avie jener der nbrdlichen Gegend bei 
Yoitsberg, St. Oswald, Dobelbad u. s. av.  erscheint nur auf der Strec.ke zAvischen 
Preding und Hengsberg. Fester erbartete Schichten, also Sandsteine und Con
glomerate, erscheinen nur sparsam und gering machtig. — Der Tegel ist blau- 
grau, bald mehr thonig, bald mehr mergelig, oft auch sandhaltig. Er geht einê jĵ  
seits in weichen, bildsamen Thon, andererseits in halberhartete Gesteine, ziem*^ 
lich feste Schiefei’thone und Molassen (hier „Opot“ -genannt) ilber; als Baustein 
ist indessen doch keiUes dieser Tegel-Gesteine verAvendbar.

Man lindet im Tegel haufig dUnne Schniirchen von dicbter schAvarzer 
*Glanzkohle, bis 1 Zoll stark, auch Avohl stellenweise etwas machtiger werdend. 

Sie haben haufig genug schon zu fruchtlosen Schiirfen Anlass gegeben. Es lasst 
sich — wenigstens fiir das untersuchte Terrain — durchfuhren, dass in alien 
Schichten, , welche entschiedene Meeres - Fossilien beherbergen, bauAviirdige 
Kohlenlager fehlen. Nach meiner Ansicht sind es Treibholzn^assen, welche durch 
die alten Binnenstrome von den Schwanberger Alpen herabgefuhrt wurden, was 
unseren Kohleu ihre Entstehung gab. An geschiitzten Gebirgswinkeln, avo das 
eingefuhrte, susse Wasser die Dberhand gewinnen konnte, erzeugten sich Kohlen
lager. An minder geschiitzten Stelfen aber —^.namentlich also am .fusse,der fast
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•geradlinig’, ohne bedeutende Vorspriinge und Buchten zu bilden, von Ligist uber 
Stainz, Landsberg und Schwanberg ziehenden Gneissgebirge — wa'ren die 
Verhaltnisse einer Ansammlung der Hoizmassen nicht in gleichem Grade giinstig. 
Die von den Wildbachen ins Meer herabgeflossten Treibhoizmassen vertheilten 
sich und erzeugten jene sclimalen, kaum einige Zoll erreichenden Kohlen- 
schniirchen, die so oft den schurflustigen Bergmann in dieser Gegend irre leiten.

Zwischen Schwanberg und Landsberg mochte am ersten noch etwas von 
Kohlen zu finden sein; bei Stainz, wo eeht marine Schichten dicht an dasGebirge 
heran riicken, sicherlich nicht; eher vielieicht wieder in der Ligister Gegend.

Bei St. Florian waren bisher alle Schiirfe im Gebiete des Meeres-Tegels 
vergeblich, ebenso bei Hengsberg, wo das k. k. Aerar bohren Hess, dessgleiehen zu 
Pols, wo Hr. Verweser J e r e p p  schurfte, und bei Dexenberg sah ich am Abhange 
des Spiegelkogels einen Schurfstollen, der eine in blaugrauem, sandigem Tegel 
aufsetzende, 1— 2 Zoll starke Lage Glanzkohle verfolgt und eben so wenigErfolg 
verspricht.

G e g e n d  von  S t a i n z ,  P r e d i n g  und He n g s b e r g .  Das ganze Gebiet 
zwischen der Kainach und der Stainz von Mooskirchen und Stainz an bis Priding 
und Hengsberg, besteht der Hauptsache nach aus Tegel und lockei’em Sande, 
wozu noch der zwischen Preding und Hengsberg herrschende grobe Schotter und 
hie und da an den Gehangen und in den ebenen Thalsohlen eine Decke von 
recentem — oder zum Theile vielieicht auch alterem — Lehm kommt. Eine 
Stunde ostlicLvon Hengsberg lagert sich dann auf die Sand- und Tegelbildung 
der Leithakalk auf.

Auf dem Wege von Mooskirchen nach Stainz, so wie auf dem von Lieboch 
nach Stainz traf ich wiederholt den Sand iiber dem Tegel gelagert; er bildet den 
oberen Theil der Anhohen, an den AbhUngen aber geht der Tegel zu Tag aus. 
Der Sand nimmt bier alsn dieselbe Stejle ein, welche in der nordlichen Gegend 
der Scbotter einnimmt. Der Tegel ist blaugrau, oder, was besonders bei den der 
Atmosphare langer schon ausgesetzten Partien der Fall ist, braunlichgrau; meist 
ist er mager und etwas mit feinem Sand und Glimm^rschiippchen gemengt, an 

.anderen Stellen hat man mehr ^nen bildsamen weichen Then, wieder an anderen 
einen halbharten, milden, glimmerfiihrenden Schieferthon. — Der Sand ist theils sehr 
fein, tbeils auch groblicher und dann oft von rauhem, scharf anzufuhlendemKorn. 
Gewbhnlich ist er etwas thonig und eisensehiissig; frisch entblosst erscheint er 
daher gewohnlich hellgrau und wird dann an der Luft spSter ochergelb. In der 
Regel liegen auch viele feine Glimmerhlattchen darin und das Ganze stellt sich 
iiberhaupt als Zerstorungsproduct von krystallinischen Schiefern des nahen 
Koralpen-Gebirges dar. Wo grossere Gerolle darin liegen, erkennt man iibrigens 
,auch oft noch jenen schwarzen Kieselschiefer, der fiir denSchotter der nordlichen 
Gegend so bezeichnend ist uiid der auch hier als aus Norden herbeigefuhrt 
gelten muss,,.

Spuren von Braunkohlen kommen hje und da vor. So zeigt sich namentlich 
*ein geringes, allera Anscheine nach ganz unbauwurdiges Kohlenflotz bei Lannach
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(an der Strasse von Topelbad nach Stainz), wo es an der Griinze des Tegels- 
gegen den darauf liegenden Sand erscheint. Im Dorfe Lannach steht blaugrauer, 
lockerer Tegel mit Lignit-Einschliissen an; etwas libber am Gebange erscheint 
loekerer, gelber Sand von grbblicbem Rome, zum Tbeile mit pfefferkorn- bis. 
baselnnssgrossen Gesebieben. Von Lannach in Osten gegen Weinzierl zu, sab ich, 
dcr Granze von Tegel und Sand cntlang gehend, drei Schurf-Stollen angesetzt. 
Es War eine schwarze, theils glanzende und dichte, tbeils mehr holzartige Kohle 
gefbrdert, der ganze Schurfversuch schien indessen bereits wieder aufgelassen 
n orden zu sein. Von Schaltbierresten war auf den Halden nicbfs zu seben,

Des Vorkommens von knollig abgesondertemSteinmergel zuPirkhofzwischen 
Mooskircben und Stainz gedaebte ich schon; dieser Mergel sebeint in wenigstens 
1 Klafter Macbtigkeit eine Lage im blaugrauen, mager.en Tegel ,darzustellen und 
stimmt mit den Steinmergellagen des Siisswassertegels der< nbrdlichen Gegend 
iiocli ganz iiberein. Indessen beginnen in hbchstens einstundiger Entfernung von 
dieser Stelle schon die ganz sicher marinen, durch Meeresscbalthiere charakte- 
risirten Partien der Sand- und Tegelbildung, die yon da bis zur ^Sulm herrsebt 

.Aus der Gegend von Teipl babe ich prachtvolle Austern, massenweise 
zusammensitzend, gesehen, darunter fussgrosse Exemplare der langen, ilacben 
Ostrea longirostrisLam., sowie auch von einer kleineren und hbheren rundlicben 
Art. Sie sollen im Sande vorkommen und auf den Feldern ausgewittert liegen. 
Ich babe diese Gegend einige Male durchkreuzt, indessen leider' die richtige 
Stelle verfehlt. Selbst nachgewiesen aber babe ich solche Fundstatten mariner 
Mollusken etwas weiter siidlich von da zu Picbling und zu Kregg.

Zu Picbling, diebt an einem dcr sildlichsten Hauser am Abhange gegen das 
Stainztbid, fiibrt die Landsfrasse iiber eine in blaugrauem, etwas schiefrigem 
Tegel eingelagerte, geringmachtige Schichte von fester, grauer, kalkiger Molasse 
voll Meeresscbalthiere. Eine Turrltella herrsebt vor (Turritella Partschi 
Italic n. sp.; die Diagnose wird weiter unten gegeben werden). Ijjfeben ihr 
zeigen sich Cardium Deshayesi Payr., kleine Austern u. s. w. Am anderen 
Abhange der Pichlinger Anhohe gegen die Zirknitz zu, sab ich im Tegel einc  ̂
Lage von mildem, schwarzgrauem, glimmerigem^Schieferthone mit Spuren von , 
Pflanzenresten.

Am Stainzer Schlossberge haf man wieder Schichten mit Meereseonchylien 
und andere mit Blatlabdriicken. Am Fusse des Berges, diebt an den nordlichsten 
Hausern des Marktes, steht blaugrauer, schieferiger Tegel an; er ist entschieden 
marin, ich sab ein Cardium und andere Zweischaler darin. — Ein paar Klafter 
boher oben am Berge sab ich eine mindestens ein paar Fuss machtige Lage von 
weisslichem, sehr reinem und mildem Schiefertbone. Er ist kalkfrei, lasst sich 
mit dem ^Messer schneiden, erhartet so ziemlich an der Luft, gibt mit VVasser 
fein zerrieben eine bildsame Masse und konnte tvobl irgeiid welche Verwendung 
finden. —  Ich fond Blattabdrucke darin. •

In den Wiesen am Fusse des Stainzer Scblossberges hat ein Seburf nach 
Koblen stattgCfunden. E r blieb resultatlos. Stainz ist derjenige Punct des Terrains
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iiberhaupt, wd eiitschiedene Meeresschichten am nachsten an den Fuss des' 
krystallinisclien Gebirges herantreten, was, wenn die friiher schon von ntir 
erorterte Ansicht Ober die Ablagerungsweise der Kolilen in dem unfersuchten 
Terrain begriindet ist, an sich sclion fOr diesen Punct die Aussicht auf Kohlen- 
erschflrfung benimmt. Gunstiger scbeint mir fur solehe Versuche die Gegend 
zwiscben Landsberg und Schwanberg; es sind nrir bier wenigstens keineMeeres- 
versteinerungen vorgekommen und die koblenfiihrenden Scbichten von Eibiswald, 
Steieregg und Kalkgrub liegen ganz Ualie.

NordSstlicb von Stainz, wo der Fabrweg von der Stainzer Anbobe berab 
gegen das LemsitzGial zu sich senkt, sab ich gleich neben dem Wege eine 
ziemlich reine kl&flig-zerbrockelride weisse Walkererde, viclleicbf 1 Fuss oder 
etwas melir macbtig, anstehen.

Von Lannacb in Siiden fiber Oisnitz und St. Joseph bis ziir Stainzer Tbal- 
sohle hat man fast nicbts als lockeren, gelben, thonigen Sand von bald sehr 
feinem, bald etwas groberem Korn. Er bildet ziemlich ansehnliche Hiigelwellen 
mil oft steilen Gehangen und von tiefen, scbmalen Thalsohlen unterbrocberi. Nur 
auf dem Hohengrate der Gemeinde Kregg, eine starke Stunde in Nordosten von 
Stainz, (zwischen Fuchs und Kreitbauer) traf ich eine braunlichgraue erhfirtete 
molassenartige Tegelmasse; sie enthalt viele MeeresmoIIusken als ocherfarbene 
S,teihkerne; Lutraria convexa Smo. war allein von ihnen bestimmbar.

Weiter Sstlich in der Gegend von Pols berrschen im Grunde der Thaler 
blaugraue Tegel, meist in Form von festen Scbieferthonen oder Molassen, 
stellenweise aucli als lockere, bildsame Lehm-Massen. Den oberen Theil der 
Anhohen aber bildet auch hier wieder lockerer, feiner, Ihoniger, meist graulich- 
gelber Sand. Er bicibt danu von da an fiber Komberg in Osten herrschend, bis 
der Wildoner Leithakalk sich im Hangenden einstellt.

Ein wichtiger Petrefacten-Vundort in diesem Sandgcbiete ist Hirzenbichel, 
eine Viertelstunde westlicli' von Pols. — Es zeigen sich hier ira Sande Zwischen- 
lagcn von einem kalkreicben Molassen-Sandstcine, der zum Theile binreiehend 
fest ist, um als Baustein zu dienen, und von grauem Tegelschiefer, beide hie und 
da mit Scbichten voll MeeresmoHusken. Der Tegel enthalt:

1. Area diluvii Lamk.,
2. Cnrdiuifi sp.,
3. Bucinum sp. u. a. A.; der feste Molassen-Sandstein aber:
1. Panopaea Fanjasi Men. (P. Menardi Desk.) in Exemplaren von 

Fuss Lange; zwar nur als Steinkern erbalten, indessen doch ganz mit den
als P. Faujasi bezeichneten Exemplaren aiis dem Wienerbecken (Prinz(^ndorf 
II. ij. 0 .)  fibereinstimmend,

2. Corhula revojuta Brocchi, .
.3 . Cardium Desimyesi Payr.,
4. Area diluvii Lani,j
5. Vemis plieata Gmel., feriier vide 7’«mVe//rt-Kerne, Comis-kr{m ii. s. w, 

DJdss ist noch fiber zvvei Stunden weit von Jer Granze der Sandmasson gegen '
K. k. gpolo^ische BeichsuntiUlC. 7. Jahrgang 18.16. HI. 73
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(Icn Wildoner Leithakalk. Schalthierreste sah ich auf dieser Strecke niclit Imehr, 
wohl aber hat man ganz nahe im Liegenden des Leitliakalkes und ‘unzweifelhaft 
denselben unterteufend, blatterfiihrende Schichte'n von sandigem Tegel. •

So sah ich in einem Hohlwege ostlich iiber Kelsdorf, nicht weit vdm 
Schlosse Freibichel, einen grauen und rbthlichgrauen, feinsandigen Schieferthon. 
dessen Sehichtungsflachen stellenweise dicht von Pflanzenabdrficken bedeckt 
erscheinen. Es sind Dikotyledonenblatter und sparsam auch schilfartige Reste.

Sehr genau entspricht diesem blatterruhrenden sandigen Tegel eine andere 
solche Schichte auf der Nordseite der Anhohe und zwar dicht an der Landstrasse 
zwischen Wildon und Schloss Schwarzenegg. Eine Shnliche sebieferigeSandthon- 
masse, bald mehr mit vorherrschendem thonigen, bald mehr mit sandigem 
Bestandtheil, fiihrt hier in einigen Schichten schbne Blattabdrficke in Menge. 
Hier fand sich neben Blattern auch eine deutlich erhaltene Bliilhe. Zwischen zwei 
blatterfiihrenden Schichten liegt hier auch eine solche mitvielen flachgedrOckten 
Knollen von schaligem Thoneisenstein. Im Hangenden der thonig-sandigen Masse 
iiberhaupt zeigt sich eine Bank von groblicbem Sandstein und darauf als unge- 
wShnlich machtige Partie der Leithakalk. Hieriiber denn noch Naheres in der 
sechsten Abtheilung dieses Aufsatzes.

Zwischen Preding und Hengsberg heiTscht, wie schon bemerkt wurde, ein 
grober TertiSrschotter. Er enthalt Gerolle bis zu Ei- und Faustgrosse, daruhtef 
auch solche von schwarzem Kieselschiefer und entspricht ganz dem in derGegend 
zwischen Gratz und Voitsberg herrschenden Schotter. Gegen Norden granzt 
diese Schottei'partie an Sand. Schon Komberg, gleich nbrdlich von Hengsberg, 
ruht auf einer gelbgrauen, nur wenig erharteten, thonig-sandigen Masse. Sand 
und Schotter scheinen sich hier wieder zu vertreten; wie man ersteren bei Pols 
auf Tegel ruhen sieht, so letzteren bei Preding. Die Thaleinschnitte urn Preding 
entblossen feinsandigen, grauen Schieferthon in sbhligen Schichten; *er fiihrt 
stellenweise Pflanzenabdriicke. "

M i n e r a l q u e l l e  j,n H e n g s b e r g .  Im Siidwesten von Hengsberg beim 
Kreisdorfer (Bauer) trifft man in der Thalsohle am Fusse der Hengsberger 
Schotteranhohe eine bis dahin noch nicht naher untersuchte, indessen durch die 
Art und Weise, wie sie ans Tageslicht getreten ist, jedenfalls merkwiirdige 
Mineralquelle. Sie ist hamlich erst seit wenigen Jahren vorhanden und fand nur 
zufdllig durch eine zur Zeit der ararischen Kohlenschiirfen angestelite Bohrung 
ihren Weg an die Erdoberflache. Die Bohrung ’ soli, wie mir berichtet wurde, 
25— 30 KlafterTiefe erreicht haben. Die neueQuelle, welehe hierdurcb bestimmt 
wurde ans Tageslicht zu tre ten , blieb anfangs unbemerkt. Im trockenen 
Sommer 1851 aber beobachtete dor nahe dabei wohnende Bauer K r e i s d o r f e r ,  
dass da^Vieh die an der Stelle des alien Bohrversuches aufgestiegene Quelle 
entdeckt hatte und baufig besuchte. DurcH ibn gelangte die Kenntniss davon an 
Herrn Dr. med. U n g e r  zu St. Florian, welcher zuerst die neue Quelle als eine 
salzhaltige Mineralquelle sicher constatirte imd dem auch ich die erste Nachricht 
davon Verdanke.
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Sejther hat der.B^uer Kr e i s d o r  fer,  auf dessen Grund die Quelle liegt, 
dieselbe nothdiirflig fassen lassen und eine Bretterhiitte dariiber errichtet.

Das Wasser der Quelle schmeckt schwach salzig und etwas sauerlich und ist 
ziemlich angenehm zu trinken. Uebrigens ist der Wasserzufluss gering und die 
Quelle zur Zeit nur nothdurfltig gefasst, das Wasser dalier trub und unsauber. 
Von ein zu zwei Minuteu sieht man Gasblasen hervortreten, sonst ist der Spiegel 
unbewegt. Besser gefasst wiirde das Wasser sicher kohlensaurereicher, klarer 
und wohlschraeckender sein. Die Temperatur fand ich bei zwei in verschiedener 
Jabreszeit gemachten Besuchen ziemlich iibereinstimmend zu ungefahr 12 Grad 
Reaum.

Eine naher^ Untersuchung dieser auf so eigenthiimliche Weise zum Durch- 
bruche gelangten Mineralquelle durch einen Chemiker ware sebr zu wunschen. 
Das Wasser soil leicht abfuhren und wjrd bin und wieder in der nachsten 
Umgebung als Hausmittel getrunken.

DieQuelle scheint wohl aus demTegel hervorzutreten, welcher das Liegende 
des Tertlarschotters bildet. Doeh diirfte auch der Uebergangsschiefer bier noch 
ganz nahe der Oberflache liegen.

G e g e n d  yon St,  F l o r i a n  (GrossrFlorian). Das von der Stainz und der 
Lassnitz eingescblossene Stiick Land, also zwischen Stainz, Landsberg und 
Wohlsdorf, gehbrt wieder zu den geognostisch minder ergiebigen Strecken der 
Gegend; man erblickt nicbts als Tegel, hie und da mit etwas Sand oder Schotter 
und dabei noch auf grosse Strecken bin, namentlicb auf dem siidlichen Abbange 
von St. Florian bis Wohlsdorf, dick mit Lehm (iberdeckt, der die geognostische 

' Erforschung des Gebietes denn so gut wie ganz aufbebt. Yersteinerungen fand 
ich nur auf dem Tomberge, zwischen Stainz und Rassacb, wo man an der Land- 
strasse in einer Thongrube einen, zu graugelbem, bildsamem Tbone verwitterten 
Tegel sieht. Es kommen einige Reste mariner Zweischaler darin vor; die Kalk- 
schalen derselben sind ausgewittert. Bestimmen konnte'ich keinen derselben.

Ganz anderes Interesse hat durch ihren Reichthum an versteinerungs- 
fiihreuden Schichten die Gegend zwischen der Lassnitz und der Sulm und zwar 
zeigen sieh diese fossilreiclien Partien erst in anderthalb- bis zweistiindiger * 
Entfernung vom Fusse der Schwaaberger Alpen, ziehen sich dagegen in Osten 
bis dicht an den Rand der Schieferanhbhen des Sausals.

Beginnen wir mit der westlichen Halfte des betreffenden, von der Lassnitz 
im Norden, der Sulm im Siiden eingefassten Gebietes.

Die ganze Partie zwischen Landsberg und Schwanberg, also am Fusse der 
Gneissinasse der Alpen, zeigt iiberwiegend lockeren Sand und Schotter, hie 
und da auch wohl einzelne Banke von Sandstein oder Conglomerat. Der Sand 
herrscht vor, ganz in ahnlicher Weise wie jener zu Oisnitz, St. Joseph und 
anderen Orten zwischen der Kainach und der Stainz, bildet auch ebed solche 
-\nhbhen, welcjie* ziendich steil abfallen.. MOglich, dass auch hier der Sand im 
Liegenden Tegel hat, doch sind mir fiir diese Strecke keine sicheren Beweise 
davon zu Gesichte gekommen. In der breiten Niederung, welche von Leibenfeld,
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unweit Lanilsberg gegen Schwanberg zu sich senkt und, beiderseits vop Saiid- 
Aiibobea eingefasst wird, sieht man vielen Lehm. Mutbmasslich riilirt dieser Lehm 
von verwitterten Tegelmassen her, aber einen wirklichen Tegel, wie er sonst in 
unserer Gegend herrscht, sah ich niebt entblosst. — Versteinerungen feblen.

Ich mochte diese ganze Parlie am Fusse des Gebirges .wicder fiir brakisch 
halten. Der nahe Anschluss an die in Siiden angriinzende EibiSwalder koblen- 
reiehe Siisswasserformalion istAnlass genugzu dieserMuthmassung. Doch batman 
zwischen Schwanberg und Landsberg nocb keine Kolilenlager entdeckt. vielleicht 
auch uberhaiipt nocb gar niebt gesnclit.

Erst bei llasreith (in Sud-Siidwest von St. Florian), also fast zwei Slunden 
vom Fusse des krystallinischen Gebirges entfernt, zeigen sich die ersten 
meerischen Fossilien und zwar am hiiufigsten Austern und Balanen. Sand- und 
Tegellager weehsein in diesem Theile des Terrains so oft mit einander ab, dass 
maii/zumal bei dem ewigen Ab weehsein von Hiihen und Tbalern, keinen reebten 
Ueberblick iiber das Gauze erhalten kann. Weifer wesllicb, ungefiihr von der 
Lillie zwiseben St. Florian und Klein.stalten an, werden dann die Tegelmassen 
durchaus vorherrscliend, was bis zum Rande des sogenannten „hoben Sausals" 
aubalt, der dann die Granze gegen die Leilbakalk-Region bildet.

Die Sand- und Scbotterablagerungen am Fusse der Schwauberger Alpen 
*sind entsebiedene Litoralgebilde. Sie zeigen wiederbolt die Auspriigung des 

W^ellenseblages. so z. B. am Fabrwege von Schwanberg naeh Holleneck, wo man 
am Abbange nabe unter dem Schlosse eine lockere, feinsandig^tbonige Masse 
mit geringen Schiebten groberer Gerolle weehsein siebt, Letztere keilen sich so 
kurz und rascb aus, dass man alien Grund bat, eine unter dem Eindusse des 
Wellenseliiages abgelagerte Litoralbildung zu seberi.

Ein anderer in dieser Beziebung zu erbrternder Punct ist die auf dem Gneiss-; 
gebirge der Gemeinde Aiehegg rubonde Schotter- iind Sandablagerung am Wege 
von Schwanberg zur Bergkircbe St. Wolfgang. Den linkeii — nordostlicben ■— 
Rand der Mundung des Stullmegg-Bacbes aus dem Gneisse ins Tcrtiargebiet 
bildet ein ziemlicb langer, sehmaler Riicken, der gegen die Niederung zu rascb 
abfallt, sehr gleichformig aber in Nordwest gegen St. Wolfgang zu austeigt. An 

* dem steilen Abbange dieses Riickens werden Gneissmassen siebtbar, die ebenere 
, Oberflacbe dagegen uberdeckt tertiarer Sand und Schotter. Es ist eine Art balb- 

barter Sandmolasse von grauer, an der Luft braunlicbgelb werdender Farb e. 
Nnss- bis faustgrosse, wobigerundete Gerolle von Gneiss u. s. w. liegen dariii. 
An eiaer Entblossung in einem Hoblwege ist die Schichtung deutlich wellen- 
formig gebogen. Es weehsein bier Lagen grober bis nussgrosser Gerolle mit 
feinerem, ocherigem Sandc, ganz wieder in der Weise, dass man deutlich damn 
.die Wirkungen des Wellenschlages an einer untiefen Stelle erkennt. Demnachst 
steigt dann der Riicken plotzlich rascher an und der Gneiss tauebt wieder hervor, 
um von da an dann herrsebend zu bleiben.

Als der westlichste, am wenigsten weit von dem Fusse der Schwauberger 
Alpenf entfernte, petrefactenfBhrende Punct der Gegend zwischeil der LaSStlilZ
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'Und' der Sulm wurdc’oben schon Hasreith genannt, ein auf einer kleinen Anhbhe 
gelegenes Dorf, eine halbe Stunde von St. Florian. Die tiefste Sclucbteiient- 
blftssung hat man in der Sohle des Gleinzthales in einer Sandgrube neben dem 
Fabrwege. Es ist ein groblicber Sand, fast eher ein Schotter zu nennen, in dem 
einzelne geringmachtige Zwiscbenscliicbten von graulicbem Tegelscliiefertbon 
und merkwiirdige, schichtenweise vertheilte. feste Sandstein-Concretionen 
erscheinen. Letztere gleichen flacbgcdriicktenWiir.sten oder Sacken nnd .sind am 
Ende abgerundet. Die Gerolle werden einzein bis wallnussgross. Es zeigt sich 
unter ibnen aucb wiefler der. fiir die tertiaren Sand- nnd Scbotterlager Mittel- 
Steiermarks iiberhaupt so bezeicbnende sebwarze Kieselscbiefer. Doeir erreicben 
die Gescbiebe de.ssciben bei der grossen Eivtfcrnung von den anstebenden 
Massen bier nur Erbsen- oder hocbstens Haselnnssgriisse. In diesem Sand- und 
Scbotterlager erscheinen Schiehten mit Pflanzenabdriieken; ferner einzelne 
Meeres-Fossilien. Es sind namentlich /I«toms-Gehanse, dann Exemplare einer 
grossen, flachen Ansfer, der Ostreu hinqirostris Lmn. abnlieh, aber breiter und 
von ibr wobl verscbieden. Endlich fand sich aucb ein einzclner Gasteropode, in 
dem Herr Dr. Hornes  die Martfindla aurk lepm'k Broce. erkannte, cine aucb 
im oberosterreichischen Becken (zvi Ottnang) vorkommende Subapenninen- 
Species.

Hober oben siebt man thonig-sandige Scbicbten, bald mehr Sand, bald mebr 
Tcgel. — Wie man das Gleicbe erreicbt hat, befindet man sich in festem, rein 
tbonigem, blangrauem Tegel. Im Dorfe selbst aber folgt zu nber.st nocb cine 
Decke, ein paar Klafter stark, von grobem Sande mit Sandstcinconcretionen, ganz 

‘'ein eben soicbes Gebilde, wie das am Fusse des Borges. — I}ie ganze Hobe des 
bier entwickelfen Profiles von dem Gleinz-Baeb an bis znm Dorfe betriigt nur 
nngeftibr 180 Fuss. Alle Scbicbten liegen so gut wie ganz soblig. Von Hasreith anf 
der anderen Seite gegen Siiden zu hinab zeigen sich wieder abnliche, bald mebr 
thonigc, bald mebr sandige' Scbicbten im Wecbsel mit einander, was so bleibt 

d)is man das Sulmtbal erreicbt. — Versteinerungen sab ich indessen nur nocb an 
einer Stelle nahe im Siiden von Hasreith, wo in einer grauen, fast sandsteinartig 
erbarteten Molasse eine Tdlhm  und die Andllaria f/landlformlx Lam- zu . 
erkennen waren.

Eine der fossilen Pflanzenarten der Hasreitber Scbicbten bat Heir Prof. 
U n g e r  in seiner Chloris protopaea unter dem Namen Gdonia anthotiihus 
abgebildet und bescbrieben.

Etwa eine Stunde von Hasreith weiter in Westen werden dann die Tegel 
immer mebr vorberrscbend und bieten nun vielfache Fundstatten von Meeres- 
Fossilien, so in der Guglitz, bei Lassenberg, beim Kreuzpeter, heim Scblosse 
\yaldscbach u. s. w ., welche Puncte uhten alle nocb einzein erbrtert werden 
sollen. Schotter- und Sandlager erscheinen bier nur nocb in unbedeutender 
•Verbreitung,-! meist in geringen, dem Tegel untergeordneten Banken, nur am 
Fabrwege z\Viseben St. .\ndrjl und Brunngraben deutlich imHangenden desselben. 
Diess bait sB an bis ziiiii Schieferriicken- des „b'ohen Sausals“ , der die Tegel-
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Ablagerung begran/A. Jenseits desseiben schliesst sich jdann das Leithakalk«ir 
gebiet an, in welchem zwar mil dem Kalk als Zwischenschicbten oder als 
Liegendes auch wieder Tegelpartien vorkommen, aber mit anderen paliionto- 
logiscben Charakteren.

So waren wir denn zii dem fossilreicheh Terrain von St. Florian *) gelangt. 
Es bat ungefahr die Grbsse von einer balben Quadratmeile oder etwas mebr;, 
St. Florian liegt am nordwestlichen Eck dieses Bezirkes, St. Andrd ungefahr in 
der Mitte. Blaugraue Tegel, meist feinsandig und mager, bald als ziemlich fester 
vvohlgescbichteter ihergeliger Schieferthon sich darstellend, bald unter Einfluss 
von Wasser und Luft zu mehr oder minder erweichter, lehmartiger Masse 
umgewandelt, herrschen bier allenthalben vor. Die Lagerung ist horizontal oder 
doch sehr Bach. Haufig ist das Erscheinen unbedeutender, hiichsteiis ein paar 
Zolt stai’ker Schnitrchen von Glanzkohle; es ist wiederholt auf solchen Kohleii- 
spuren geschiirft worden, doch stets ohne irgend welchen Erfolg,

Die vorkommenden Versteinerungen sind zahlreich und interessant. An einer 
Menge von Puncten enthalten die blauen Mergel- und ThonmassenDikotyledonen- 
blatter und Reste von Meeresthieren. Es sind besonders Schalthierreste, hie und 
da kommen aber auch Fischreste und Crustaceen vor. Die Pflanzenabdrucke 
qrscheinen meist in besonderen diinnen Schichten, deren Ablosungsfladien von 
ihnen bedeckt sind. Man findet sie gewohnlich wo einzelne feinsandigeZwischen- 
schichten im Tegel aufsetzen. Hin und wieder kommen Pflanzenabdrucke aber 
auch in einer und derselben Schicbte mit Meeresschallhieren vor.

.Alle beobacbteten Muschel- und Schneckenarten treten so ziemlich zu einer 
und derselben Fauna zusammen., Die Vorkommnisse von den verschiedenen

f

Fundstatten weichen wold bin und wieder etwas, doch nicht wesentlich von 
einander ab. Einzelne Species erscheinen oder treten zuriick; einef Anzahl > 
leitender Formen aber pflegt alien Fundsliittcn gemeinsam zu sein und man wird 
wenig irren, wenn man, ohne weitereUnterabtheiiungenzustatuiren, alle zusammen 
als Glieder einer und derselben Ablagerung ansieht.

.\ls llauptfundort dieser Fossilien ist die Guglitz bei St. Florian zu 
bezeichnen. Die Fahrstrasse von der Hofmiihle unweit St. Florian nach Michel- 
gleinz durchschneidet dieses fossilreiche Terrain, zwei wichtige Fundorte, der 
beim Plirsch (Bauer) und der beimKegel-Bauer, liegen, der erstere westlicb, der 
letztere ostlich von jener Strasse.

Beim Plirsch findet man einen conchylienreichen Tegel an ein paar Stellen 
durch Hohlwege u. dgl. blossgelegt. Es ist wieder der gewbhnliche lockere, 
magere, blaugraue Tegel, es liegen aber auch Banke von groblichem, zumTheile 

fliirfberhartetem Sand darin. der ebenfalls Versteinerungen fiihrt. Gasteropoden,-

Vielfaclic Unterstiitsung bci der Untersuchung dieser Gcgend und dem Ausbeuten ibrer 
Petrcfacten-Fundsliitten verdanke ich Hrn. Dr. Med. U nger zu St. Florian. Diircb ilin 
wurdc ich auf manche interressante Localitiit aufmerksam gemachf, z. B. die Vorkommen 
zu F an tsch  und zu H a s r e ith .’
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•worunter drei Turntella-kri^n (T . Partschi Ilolle, T. HSrnesi Rolle und 
T. gradata Mcnke), ferner Huccinum mutabile Linn., Buccinum miocenicum 
Micht,, Ancillaria glandiformis Lam., Natica comprcssa Lam. und Neritina 
picta For. sind besonders haufig. An einer der Entblossungen traf icb eine Sand- 
schichte mil grossen, nicht naher bestimmbaren Austern. Dieses letztereVorkomnien 
ist ausgezeichnet durch das zahlreiche Ersclieiiien von Fistulanen, welche man 
beim Zerscblagen der Au?ternschalen in derem Inneren und zwar in der den 
Fistulanen eigenen Stellung — quer zur Flache der Austern — eingebohrt Cndet.

Beini Kegel-Bauer ist es ein Hobiweg, dichf unter dem Hause, der eine 
brSunlieligraue, feinsandige, haiberliJirtet^ Tegelmasse entblosst. — Turritella 
Partschi Rolle, Cerithium ligiiitanm Eichw., Buccinum mutabile Linne, 
Pleurotoma Juuanneti Bern., Natica millepunctata Lam., Natica Josephinia 
Risso, Area diluini Lam., Venus plicata Gmelin, Venus Utigeri Rolle, Modiola 
Taurinensis Micht. sind bier besonders haufig und wohlerhalten, im Anseben 
sehr nahe an die Fossilieo von Baden bei Wien erinnernd. Bemerkenswertli ist 
aueh das zahlreiche Erscheinen von Krebsresten in eben derselben Tegel-Ent- 
blossung beim Kegel-Bauer.

DieLandstrasse, welche von der Hofmiihle nach Michelgleinz fiihrt, entblosst 
wiederholt fossilienfiibrende Stellen. Bemerkenswertli ist von ihnen die am. 
sUdiichen Abhange, wo die Strasse rasch in jenen Seitengraben der Gleinz sich 
senkt, an dessen Miindung der Ort Michelgleinz liegt. Es zeigt sich bier blau- 
‘grauer, magerer, balbharter Tegel. k li fand rieben einigen der gewohnlichen, 
mehrfach schon genannten Arten aucli die Aporrhais pes pelecani Linn., sp., die 
sonst in dieser Gegend mir nicht zu Gesicht gekommen ist. Mehrere hier vor- 
kommende Zweischaler waren noch nicht zu bestimmen.

Eine gute Entbibssung einer versteinerungsfuhrenden Tegelpartie zeigt sich 
ferner nahe westlich von Lassenberg, am Abhange dicht fiber der Thalsohle der 
Lassnitz; Cerithium lignitarum Eichw., Buccinum mutabile Linnd, Buccinum 
miocenicum Micht., Cardium Deshagesi Payr., Corbula revoluta Brocchi u. s. w. 
komraen vor. '

A u s t e r n  erscheinen hie und da, ohne von anderen Schalthieren begleitet 
z'u werden, bankweise in dfinnen sandigen Zwischenschichten des Tegels, 
so z. B. am Abhange uberm Fury (Bauer) sfidlich von St. Florian, wo Ostrea 
longirostris Lam. in hfibschen Exemplaren von ‘/g bis «/* Fuss Lange vorkommt.

Ich fasse die verschiedenen, an den eben bctrachteten Fundorten zwischen 
der Lassnitz und der Gleinz vorgekommenen Arten zu einer. einzigen Liste 
zusammeii, sowohl wegen der NUhe der Fundorte als auch wegen der sehr 
grossen Uebereinstimmung der Arten. Einen Theil der Bestimmungen verdanke 
ich der Gfite des Herrn Dr. H o m e s .  Im Ganzen belauft sich die Z^hl der von 
den verschiedenen Puncten der Guglitz und von Lassenberg mir bekannt 
gewordenen Arten auf etwa vier und vierzig, worunter fiber die Halfte Gastero- 
poden sind. Sorgfaltige Ausbeutung der Schichlen und vollstandige Bestimmung 
der Arten wiirde ubrigens diese Liste noch betrachtlich anwachsen machen,
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Von Ac e p h a l e n  kommen vor;
1. Clavagella sp- (cfr. Clavngella coronata Desk.),
2. Sotecurtus sp. ?
3. Fistulann sp. in Austern eingebohrt,
4. Venus Ungei i Rolle n. sp. Eine queroval-kreisformige, miissig gewolbte, 

sebr dunnscbalige und zerbrechliche, bis gegen 1 Zoll grosse Art. Die Sebale 
zeigt zwolf Oder mebr starke, nicht sebr regelmassige concentrisebe Fallen, die 
noch auf dem Steinkerne siebtbar sind; sie werden von minder breiten, etwas 
•sebarfer gesebnittenen Furcben getrennt. Fallen, so wie Fiirchen bedecken nocb 
feine, dicht gedrangte, concentrisebe Linicn, die bald mebr bald minder stark 
ansgesprochen sind. Das Schloss ist im Verbaltnisse znr diinnen BescbalTenheit 
der iibrigen Sebale ziemlicb stark entwickelt. Diese Art ist beim Kegel-Baner 
ziemlicb bauiig.

5. Venus plicatu Gmelhi,
0. Venus vetula Bast.,
7. Lucina divni'icata Lam., bier nur sparsam,
8. Lutraria convexa Sow.,
9. Cardium Deshayesi Payr., meist haufig,

10. Corbtila revoluta Brocchi, sebr zablreicb,
11. Modiola Taurinensis (Bonelli) MicJit.,
12. Area diluvti Lam., sebr zablreicb,
13. Pecten sp., kleine, strabligfaltige Aft,
14. Pinna sp., grosse Art (beim Kegel-Baner),
13. Ostrea loiigirostris Lam.,
16. Ostrea sp., klcinere Art mit gefalteter Unterschale und ungofaltetei, 

concentriscb-blatteriger Obersebale, abnlicb Ostrea edulis Linne oder Ostrea 
cymhularis Munst.

Zablreicber ttocb sind die G a s t e r e p o d e n  verti'cten, so namenllicb diircb;
17. Nerita (Nerltinn) plcfn Per. in mebreren Abandernngen mit wobl- 

erbaltencr Farbung der Sebale,
18. Sigaretus sp., selten,
19. Natiea Josephinia Bisso (N. olla Seh'.J,
20. Natiea millcpnnetata Lam.,
21. Natiea compressa Lam.,
22. Turritella grudata Meul.e (T . terehralis Lam. in Ho r n e s  Verz.

der Fossilreste des Wienerbeckens), ,
23. Tarritelln Partschi Rolle n. sp. Eine dor T. vindohonensis Partsch

(T . fa rm  abnlicbe. Art mit sebtank zugespitztem GebiUise, welcbos bei
I ’/a Zoll Lange 13 bis 14 gewolbte, stark qnerstreifige Umgange zeigt. Anf 
jeden Umgang kommen seebs unglcicb starke Qucr.str.eifen, von wclcben einer 
anf der Mitte des Umganges als abgerundctcr, ziemlicb starker Kiel vor den 
iibrigen hervortritt. Ueber diesemKiele liegen noch drei Streifen, untcr ihm noch 
zwei, von welcben letzteren abef der nnterste je vom nacbslfolgeiulen spatereu
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tmgange rtiohr oder 'minder verdeckt wird. Am scliwachsten sind <lie zwei 
oBersten Streifen. Ausserdem zeigt die Schale noch weitere selir feine, nieist nur 
unter der Loupe wahrnelimbare Quersfreifchen und eine gleichfalls nur selir 
scliwacli ausgesprochene Anwachsstreifuiig. — Die Cliaraktere bleiben bei dieser 
an den verscbiederien Stellen in der Guglitz meist zahlreicben Art sich selir 
gleicb. Sie kommtbuch in Kanithen vor, wo sie Herr Li po i d  aus den Scln'chten 
beim Frdlilig-Bauer univeit Lavamiind sammelle.

24. TurrUella Hoernesi Rolle n. sp. Gehause schlaiik zugespitzt, mit 
ziemlich ebenen, an den Nabt'en nur gering eingezogenen, stark quergcstreiften 
Cmgangen, der T. vermicularis Brocchi und der T. Ricpeli Partsch ahnlich, 
aber durcb scblaiikere Form und andere Streifung verscbieden. Auf jeden 
Umgang kommen vier starke, scbarfe Quer.streifen, von denen die beiden mittleren 
am stiirksten sind, der nnterste aber von der nacbstfolgenden Windung verdeckt 
wird. In den Zwischenraumen der Streifen zeigen sicb nocb je 2 bis S sebr feine, 
aber trotzdem' sebr scbarf gezeicbnete Querlinien; die Anwacbsstreifuiig istnoch 
feiner lind meist nur unter der Loupe wahrnebmbar. Es ist die sparsamste der 
drei Arteu; sie kommt besonders nur beim Plirscb in der Guglitz vor, Audi bei 
dieser Art zeigen alle beobachteten Exemplare sebr constante Cliaraktere. 

t' '25 . Cerithium Ugnitamm Eichw., meist haufig.
26. Cerithium pnpaveraceum Bast. (C. tricinctum Duj. nicbt Brocchi) 

und zwar die Varietiit mit anfangs je drei, auf den spateren Umgangen 
vier Knotenreiben; nur in einem Exfemplare beobacblet, von Herrn Dr. Moritz 
H o r n e s  bestimmt.

27. Cerithium Theodiscum Rolle. Eine mit Cerithium disjunctum Sow. 
(C. convexum Eichw.), weicbe letztere Art den brakiscben Ceritbienscbichten 
von Wiesen u. a. 0 . im Wienerbecken und von Totterfeld u. s. w. in Steiermark 
eigen ist, nabe verwandte Form, die indessen durcb feinere Sculptur der Schale 
und zumal duuch regelmSssiger und scharfer gezeicbnete Querfalten sicb 
auszeiclinet. Ganz entschieden weicben die oberen Umgange beider Arten ab, 
die spateren sind schon abnlicber. Ich mochte eber eine eigene Art bier 
annehmen, als eine blosse durcb andere Meereswasserbescballenbeit bedingte 
Abart der brakiscben Art C. disjunctum Sow.

Die Gestalt ist schlank' tburmfdrmig, die Lange etiya das Dreifacbe der 
Breite, die Windungen sind fast eben, an den Niibten aber durcb ziemlicb starke 
Einscbnitte getrenntj quer- und langsgefattet. Die Querfalten sind drei an. der 
ZabI, sie sind breit, wenig erhaben, aber sebr scbarf abgegrSnzt. Die mittlere 
von den dreien ist etwas schmaler als beide aussere. Es verlaufen dariiber auf • 
jeder Windung Ungefahr 10 oder 12 Langsfalten, welche knotenformige 
Verdickungen der Querfalten erzeugen. Die Unterseite der letzten Windung 
Zeigt ausserdem-nOch 4 bis 6 regehjiassige, scbarf abgegriinzte Querfalten. Auf 

‘den oberen: Windungen bleibt Von ihnen immer die obere in der Naht noch 
Meutlich sichtbari Die zwei untersten Querfalten sind kurz und nur schwach 
ausgedriickt. Breite,. ebene Zwischenraume verlaufen zwischen den Querfalten.

K. k.,gcvlôische R«icl)santtalt. 7. Jakrgang t$S6. IK, 74
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Die Anwaclissti’eifung ist ziemlicli stark ausgedriickt und namentlich in Zwisclien^ 
raiimen zwisclien den Qiierfalten sclion mit blossem An^e erkennbar. ^

Der Speciesname beziebt siebauf das Vorkommenim sogenannten „dciitseb’eit 
Boden" (Deiitsch im Latein des fnihen Mittelalters: Theodiscus).

28. Centhkm Moravieum Hiirnes.
29. Cerithium granulinum Bonclli. Eine der Alien aus jener Griippe, zn 

welcher C. Bronni Partsch, C. crenatim Defr, und C. minutum Serr. geboren. 
Sie zeigt gleicb letzteren Alien diebt ointer der Nalit eine gekerbte Binde, 
untersebeidet sicb aber in der tibrigen Besebaffenbeit der Sculptur, durclv welcbe 
diese Art ein nocb mebr stacbelig-wnlstiges Anseben als jeiie erbalt. C. granii- 
linum Bon. stapimt von Tortona in Italien und sebeint im'^Wienerbecken zii 
feblen. Die Bestimmung gesebab durcb Herrn Dr. H o r n e s  nacb italicnischen 
Original-Exemplaren.

30i Cerithium mitrale Eichv}..(C. ptetum Bast. var.). Hier niir einzeln.* 
Niiberes fiber diese Form weiter unteA. Audi bei ihr ist es zw'eifelhaft, ob man 
eine eigene Art oder eine Varietat von einer sonst den brakiseben Ceritbiensebieb- 
ten eigenen Art vor sicb bat.

31. Buccimim mutabile Linne, sebr hautig.
32. Bticcinum miocenicum Micht.
33. Bttccimm reticulatum Linne.
34. Murex sublavatus Bast. *
35. Pleurotoma Jouanneti Desnioul. *
36. Pleurotoma ramosa Bast.
37. Pleurotoma crispata Jan.,- selteii.
38. Ftisus crispus Bors., selten.^
39. Aporrhais (Rostellaria) pes pelecani Linn., sp. setten.
40. Ancillaria glandiformis Lam.
41. Conus fusco-cingulatus Broun. '
42. Cypraea pyrum Gmelin.
Eine Menge kleiner Sehneckeben, versebiedenen Gesdileebtern angeborend,

1—2 Liiiien gross, trifft man ausserdem nocb beim Aiisscldemmen des Tegels 
neben jungen Individuen der oben aufgeffihrteii Alien als Rfickstandat Icli babe 
nichtZeit gefunden aucb mit diesen ganz kicinen Fossilien mich befassen zii 
konnen.

Von anderen Fossilien kommen endlich nocb Krebsreste vor, die nocb^iicbf 
naber bestimmt sind undPflasterzahne vonFiseben, Phyllodus umbonatus Mimst,

Sfidlich und sfidostlieb von deih Gleinz-Bacb kommen im Tegel tbeils nocb 
Eiitblossungen vor, die den eben betraebtetea in der Guglitz (nordlicli von der 
Gleinz) nacb ihrem fossilen Einscblusse ganz gleicb steben, tbeils aucb mebr 
oder minder auffallende Abweiebungen bieten. i

Aucb bier herrsebt nocb immer der Tegel. Nur nordostlicb von St. AiidraA 
am Fabrwege nacb der Gemcindc Brnnngraben, sieht man auf eine ziemlich> 
grosse Streckc einea groblicbcn, etwas znsammcnbitngenden Sand, durcli't
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(Jrubeii auf 2 — 3 .Klafter Miichtigkeit entblosst; er ist in der Tiefe hell- 
gi^au, gegen Tag zu in den ^der Luft ausgesetzten Partien aber ocherfarbcii. In 
diese lialberharteten Sandmasse liegeii scbicbtenweise eingestreut grosse 
flacbgedi-uckte Massen von festein Sand&tein. Sie erreichen bis zu 10 und 
IS Fuss Liinge, 3 bis 4 Puss Breite und 1 bis Fuss Dicke. Die ganze 
Sandmasse ist wohl ein Hangendes desi Tegels.j—^BeiSt Andrii erscheint wieder 
tester blaugi’auer^> molassenartig erhartefer Tegel mit Meeresconcbylien, wie 
^rcft diluvii Lam. u. s. w. —r Ebenso erscheint weiter in Nordwest kaum in 
viertelstiindiger Entfernung ton dein Uebergangsgebirge des Hocbsausals beiin 
Bauernhause Giidl, Gcmeinde Brunngrabeu, am Fahrwege aus der Gleinz nach, 
Harachegg wieder den blauc Tegeb mit Ejtemplaren der bereits bfter genannten 
Schaltbierarten, namentlich grossen Austeru ( 0 .  longirostris Lam.), Turritellen
u. s. w. Diess sclieint bei der grossen Nalie des alteren Gebirges wohl des 
Hervorhebens werth. Das hbchste Niveau, welches die Tertiargebilde hier 
erreichen, maghSchstens etwa 1300 bis 1400 Wr. Fuss Meereshohe sein, daraus 
steigt der hochste Punct der Uebergangsschiefer-Masse, der Temel-Kogel 
(Temer-Kogel), noch urn raehrere hundert Fuss hervor (2067 Fuss A).

• Ein wichtiger Petrefacten-Fundort, uordostlich von der oben betrachteten 
Gegend, ist der beim Kreuz-Peter (Wirthshaus) am siidostliehen Gehange des 
Gleinztbales; die Hcrren S e d g w i c k  und Mur c h i s o n  haben denselben bereits 
entdeckt und eine kleine Liste von den vorkommenden Arten mitgetheilt. — Es 
fiihrt h ier'aus dem Gleinzthale eine Fahrstrasse in Siiden bergan gegen St. 
Andra, Harachegg u. s. w. Sie entblosst schon in wenigen Klaftern Hohe iiber der 
Thalsohle einen festen, blaugrauen, molassenartigen Tegel voll Meeres-Fossilien. 
Das Gestein erinnert auf den ersten Anblick etwas. an die versteinerungsreicbe 

♦Meeres-Molasse von St. Gallen in der Schweiz. Dei- Erhaltungszustand der 
Exemplare ist leidlich gut. Es fanden sich hier:

1. Lucina divaricuta Lam.,
2. Lucina columbella Lam.,
3. Soldi sp., lange, schmale Art;
4. Venus Vngeri RoUe,
o .. Lutraria convexa Sow.,
6. Cardium Deskayesi Payr.,

• 7. Area diluvii Lam,,
5. Cerithium mitraU Eichw. (C. pictum Bast. var.J,
9. Cerithium Ugnitanim Eichw.,

10. Murex sublavatus Bast., >
il:-.Conus sp., . u
DieAcephalen herrschen sowohl an Menge der Arten als auch der Individuen 

vo r;'e s  kann ihnen auch noch: t
12. w tnto Hast, aiigeschlossen werden. Die Herren Sedgu*ick und

Mu r.elrdson fanden diese Art wenigstens hier und ieh bezAveifle die Richtigkeit 
diesc^ Bestimmuug .nicht, 4a ich dieselbeArt, wiewohl nur in ganz kleinen

74* ' ■
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Exemplaren unter den beim Kegel-Bauer in der Guglitz vorkomraenden Fossiliefe 
erkannt babe. S e d g w  i ck  und bin r c h i s on  bi-ingen eine Liste von 10 Arten, 
die sie beim Kreuz-Peter gesaminelt haben und die ihnen Herr J. S o w e r b y  
bestimmte. Dieser glaubte besonders Formen des Pariser Grobkalkes und des 
London-Thoiies darin zq erkennen, eine Parallelisirnng, die bent zu Tage wohl 
Niemand melir versuchen wird. Die So w erl»y’sebe Lisle entbalt drei Arten, 
>velcbe mil oben mitgetbeilten ubereinstimmen, namlich die -f^ulrnria convexa 
Sow., weicbe gerade von dieser Localitat als neue Species aufgeffibrt und auf 
Taf. 39, Figiir 1 des dritten Baades der „geolo(jicnl trimsactions" abgebildet. 
>vurde, ferner Venus vdula Bast, und das von mir als C. tnitrnle Eichw.- 
aufgefiihrte C. thinra des Pariser, Grobkalkes. Weiler fiibr.t J. S o w e r b y  noch 
sieben andere Arten aus den Kreuzpeter-Mergeln an, .woven noch drei mit 
Vorkommnissen aus dein Grobkalke und London-Thon identificirt werden , deren 
Bezeichnung icb daber niebt wiederbole.

In der gleicben Sebiebte wie beim Kreuz-Peter, aber etwaa naher gegen 
Neudorf zu, fand icb ferner noch ein Exemplar der dickfaltigen Pymln retimlata 
Lam, (P. clathrnta Lam.). ^

In abnlicher Weise wie der Fundort beim Kreuz-Peter ist nocb ein anderes. 
Vorkommen, namlich zu Fantscb, sudwestlich von St. Andrii, durch ein starkes 
Ueberwiegen der Acepbalen ausgezeicbnet. Die Gemeinde Fantscb erstreckt sich 
iiber einen langen, sebmalen, gegen Siidosten zu verlaufenden Hohengrat. Die 
Petrefacten-Fundstatte befindet sich gleicb neben dem Kreuze ,am Fahrwege, 
eiiie balbe Stuiide oberbalb von Dornach; man sieht bier eine versteinerungs- 
reicbe Partie von blaugrauer, ziemlich fester Tegel-Molasse entfalosst. Es i.st 
eine cliarakteristiscbe Aeepbalenscbicht, in welcher nur sehr sparsam aucb 
einzelne Exemplare von Gasteropoden vorkommen. Es fanden,sich bier: ,

1. Lutraria convexa Sow. in sebr grosser Zabl,
2. Area nodulosa Brocchi, ebenfalls bier sehr haufig,
3. Venus Ungeri Rolle,
4. Cardium Deshayesi Payr.,
5. Modiola Taurinensis Mich., ^
6. CerUhium lignitarum Eichw.', ausserdem noch eine ziemlicK, grosse"

Zabl anderer noch nicht naher bestimmter Zweischaler. per Erhaltungszustand 
der Fossilien in solcben festeren molasseavtigen Schiebten unseres 'i’egels ist 
aucb nicht immer der beste; man bekommt gewblmlich nur, Steinkeime. * ♦

Eine Viertelstunde nordostlich von da — so, viel mir scliien,. etwaS iip 
Liegenden der vorigen Sebiebte — traf icb einen fe&ten, ,h(^^liehgrauen 
Sebiefertbon volt, Abdrucke vollig ausgewitterter Scbidthiere;t@ie Jriilu'^n vor- 
wiegend von, Gasteropoden. und zwar von CerUhium mitrale her, mit»
welcher Art nur einj^e, wenige Zwieischaler nocb vorkommen.. •
, Ebeb eine solche cerithienreiche Sebiebte, auf den ersten .knscbeiij' 

abweichend von ,alien ttbrigen vorher dargestellten, erscheint aucb noeb-beiuit
Seblosse ^'^ald.schacb ^eine^ balbe Stunde nordDspicb Voiit KfeMZ-Petijr;|, .Die
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Schichte findet man entbldsst an der Westseite des oberen (siidUchen) der drei 
AValdscbacber Teicbe; dasG^stein istein hellblaugrauer, feinsandiger, imfrischen 
Zustande baibbarter Scbieferthon; es kommen darin in sehr gut erhaltenem 
Zustande folgende Concbylicn vor:

1. CerithUm mitrale Eichw. (Cerilhimn thiara Grat., C. piclum Bast, 
var.J, bier in sohr grosser, alle anderen Arten iiberwiegender Menge. Es ist 
eine in unserer marinen Tegelablagei’ung iiberbaupt oft vorkommende, aber in 
diesen Scbicbten sieh sebr nonstant bleibende Form des sonst so sehr abiln- 
^Jernden C. pictim  Bast, und zwar zeigt sie auf jeder Windung fiinf oder etwas 
'mebr Querreifen. Der oberste dersclben, glcich unter der Naht bestebt aus einer 
Reihe dicker, gerundetcr Knolen, die vibrigcn siiul einfache erbabene Querreifen, 
■der zweite und dritte Reifeu zeigen bisweilen noeh Andeutungen von Kribtchen; 
die ticferen Reifen sind stets einfacb, erscheinen bisweilen aber noch von feinen 
Zwischenlinien getrennt. Der niieiistfolgende Umgang liisst imraer nur die zwei 
Oder drei obersten Reifen frei.

Sonst variirt diese Form niclit und icb wiirde nicht wagen, sie dein viel 
yeriinderlicberon C. pictum Bast, anzuschliessen, wenn nicht die Untersuchungen 
des Herrn Dr. Hornes  gezeigt batten, dass aueh im Wienerbecken dieVarietaten 
dieser Art ziim Theil nach den Localitaten sich vertheilt zeigen, und z. B- 
Exemplare voin Triebitzer Tunnel (Mahren) nicht von solchen von Waldschacb, 
abweichen. —* Die fiir die brakischen Ceritliienschichten so bezeichnende Form 
mit zwei oder drei slarken Knotenreiben feblt bei Waldscbacb, so wie bei St. Florian 
Und an den anderen Entblossungen jedenfalls vollkomrnen.

■2. Cerithium Mornvicum Hornes, ebenfalls nocb ziemlicli haufig,
3. Cerithium grnnnlinum lionolli,
4. Cerithium lignitarum Eichw..

• 5. TioTitella grndnta Menke,
Natica compressa Lam.,

7. Plcurotoma Jouanneti DesmouL,
8 . Plcurotoma semimarginata Lnm„
9. Area dilurii Lam.
Auf den ersten Anblick glaubt man beim Untersuchen der Fauna dieser 

Localitat ehvas von der der iibrigen Puncte der Gegend ganz Abweicbendes vor 
sich zu haben, so sebr fallt das Vorwiegen der Cerithien auf. Indessen erkennt 
fnan,*wid die' vorstebende Liste zeigt, beim naheren Untersuchen neben den 
Cerithien nocb einzelne Exemplare anderbr Arten, ganz denen der Guglitz und 
der iibrigeu Fundorte der Gegend entsprechend. — Die brakischen Cerithien- 
scbicljten von. Pollau, Hartberg, Gleichenberg u. s. w., sind also docli nicht damit 
zu verwechseln; mit diesen letzteren hat Waldschach, abgesehen von der 
aWeifelhaften Form C. ftMVrafe,-wohlheine einzige Art gemeinsam. ^
4  Auf der'Anhohe zwischen dem Waldschacher Teiche Und Neudorf, ein paar 
Klafter'*»im Hangcnden von der cerithienreichen Schiebte fand ich blaugraue >* 
Mo!aS^e<blit detf sonst g:ewohnlicheu Arten, und zwar besouders mit Acephalen,
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wie Cardium Deshayesi Payr., Area diluvu Lam. «. L w ., alsQ wieder ganz' 
die gleiche Scliichte wic heim Kreuz-Peter. «  *

Vergleicht man nun die Fossilien alien dieser verschiedenen Fundorte’ 
zwisehen Lassnitz und Sulm, so ergibt sicli, dass man alle, bei ' der  grossen 
Uebereinstimmung der Arten, wohl auf einc und dieselbe Ablagerung bezieben' 
darf und also die Verscbiedenlieiten, welclie die einzeliien Fundorte bieten, durch 
abweichende Art des Ablagerungsvorganges, nicht durch Altersunterschiede 
erklart werden miissen. Bemerkenswertli sind in dieser Beziehung: 1. Das 
verhaltnissmassige Vorwiegen der canalmundigcn Schuecken (sog. Zoopbagen)' 
in der Guglitz, 2. das der Ceritbien zu Waldscbach und in der liegenden* 
Scliicbte von Fantsch, 3. die naufigkeit der Acopbalen und zwar aus der' 
Abtheilung der Dimyarier in der oberen Schichte von Fantsch und in der beim* 
Kreuz-Peter, 4. das Ersebeiuen dcr Austernbiinke, die an mebreren Stellen und 
gewohnlicb oboe Beglcitung anderer Mceresbewobner vorkommen. Es sind diess 
Vei’scbiedenbciten, die bloss mit dcr Tiefe der Gewasser, die die* Ablagerung 
erzeugten, mit der Natur des Meeresbodens u. s. w. zusammenbangen.

Gemeinsam alien erorterten Fundorten aber ist der vollige Mangel von 
Eebinodermen, Antbozoen und Bryozoen. Ibr Gebiet ist die Leitbakalk-Region. 
Es sebeint also, dass der Scbicfcrbbbenzug des Sausals eine Granze bildet 
zwisehen dem rein marinon Gewasser,. welches den Leithakalk absetzte, und 
einem schon etwas inehr brakiseben, welches die Gegend zwisehen Sausal und 
Koraipe cinnahmi

Die Fauna der St. Florianer Gegend iiberbaupt entspricht olFenbar jener 
der marinen Tegel- und ,Sandschicbten des Wicnerbeckens; nainentlieh scheint 
nahe Uebereinstimmung mit der Fauna von Gainfabren, Steinabrimn, Enzesfeld
u. s. w. zu bestehen. Die mit dem Wienerbecken gemeinsamen Arten der 
Florianer Gegend kommen wenigstens an den genannten Fundorten desselben 
vorzugsweise vor. Manche Arten blciben freilich auch ortlich beschrankt. — Die 
Badener Schiehten des Wienerbeckens liegen etwas tiefer. Einen neuen Beleg 
hiefur liefern die Verhaltnisse der tertiaren Meeresschiebten des Lavantthales in 
Karnthen, iiber welche Herr L i po i d  in der Sitzung der k. k. g. Reichsanstalt vom 
12. December 1854 berichtete. (Vgl. Jabrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt;*"
V. Jahrg. 1854, Seite 889.) Die tiefsten Tertiarschichten in dem Lavantthale," 
unmittelbar auf krystallinischen Schiefern aufruhend, sind blaugraue Thone und 
Mergel mit Braunkohlen. Herr L i p o i d  hat’darin 13 Arten Meeresconebylieii ' 
gesamineh, welche nach Herrn Dr. Moritz H o r n e s ’ Bestimmung Bacfener 
Arten sind; von diesen dreizehn sind nur zwei mit den meerischen Tegel- 4^4*^ 
Sandschichten der St. Florianer Gegend gemeinsam. Es folgt darauf als nachst.' 
hohere Schichte Sand und Sandstein; sechs Species werden aus dieser h&hercn 
Schichte^aufgefiihrt, alle sechs aber sind gemeinsam mit der St. Florianer^ 
Tertiarfauna. Es sind diess: Buceinum inutubile Linn., Natica millepnnetatd 

**Lam.,'Nation Josepkiidn RisM, Pleurotoma Jouanneti Bast., Cerithhlnt 'pichim 
isfi, Xueina scopuloruni Bast. Eine siebente Species vOn derselben Localitat
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(FroWig-Bauer iiordlicli Von Lavainiind) ist in Herni Lipoid ' s  Verzeichniss mir 
als Tim'itella sp. angegeben; icb kann binzufiigen, dass es dieselbe Avt ist, 
welche icli unter den Florianer Fossilien als Turritella Partsehi ti. sp. bescluiel). 
Biese Parallcle triigt denn nocb ganz wesentlich zur Feststellung der Altersvcr- 
huUnisse der mittel-steierischen Tertiarscliicliten bei.

Die Pflanzenreste der Gegend von St.* Florian sind leider bis dabin erst 
jvenig uiitersucbt. Herr Prof. Unge r  besebreibt in der „Chloris protogaea“ nnd 
in Genera ct species plantarum fossilium. Vindobonae 1SS0“ ans der Gegend 
yon St. Florian folgende drei Arten; Ceanothm tiliaefoUus Unger, eine Art, 
welehe ausserdera noch zu Bilin in Bobmeii uud nach Prof. Heer  aucb an dem 
nboben Rhonen“ in der Schweiz fossil ersebeint, ferner Populns serrata Unger 
und Getonia anthoUthus Ung. Letztere Art stommt, wie sebon oben angegeben 
Wurde, vom llasreitber Berge.

T e g e l -  un d  S a n d s t e i n s c h i c h t e n  von Gr o t s c h  und Dexen-  
berg .  Wie sebon oben bemerkt wurde, griinzt das'Sand- und Tegelgebilde auf 
der von Wildon uber Dexenberg, Griitseb und St. Nikolai ziehenden Linie 
(Nordost in Sudwest) an die Leitbakalk-Region. Es (iberlagert dabei der Leitha- 
kalk deutlicb den marinen Sand und Tegel, und zwar bei Wildon mit scliarfer 
Griinze, bei GrStsch und Dexenberg unter bfterero Abwechseln der Schiebten.

Zu Griitseb befindet man sicb amFusse der nordlicbsten Sebieferanbobe des 
Sausals. Blauer Tegel biidet bier die tiefste Tertiarsebiebte; er wird von Sand 
Gberlagert. Leitbakalk und foraminiferenreicber gelber Tegel sebieben sicb dann 
bankweise dazwiseben ein und so gelangt man allmalig aus dem Bereicbe der bis 
dabin geschilderten Sand- und Tegelbildiing in die des Leitbakalkes.

Das unterste Glied, der blaugraue Tegel ersebeint nordostlieb von Griitseb 
am Fusse des Spiegelkogels. In einem versteckten, sebmalen Grabeneinsebnitte 
desselben bestebt jeiier Seburf auf eine unbedeutende Spur von Glanzkoble, dcssen 
icb sebon friiber gedaebte. Sonstige organisebe Reste sab ieli bier keine. Gebt 
man von da weiter in Ost dem Fusse der Anbohen entlang, so erreiebt man da, 
wo die Lassnitz sicb in einem kleinen Bogen nacb Siiden wendet, eine in fort- 
wahrendem Ilerabrutscben begriffene Entbliissung desselben Tegels. Die Lassnitz 
bespiilt diese Wand unmjttelbar und der Zugang sebeint niebt immer leiebt zu 

«ein, Icb fand bier im Tegel Zwisebensebiebten von festenr, grauem, feinkSrnigem 
Sandsteinsebiefer mit zablreicben und zum Tbeil sebr woblerbaltenen Blatt- 
abdriieken. Dieser Punct verdient von alien pflanzenfiibrenden Tcgelscbiebten der 
Gegend am ersten eine speciellere Ausbeutung, da das Gestein fest ist und die 

,RIattabdriicke bier niebt, wie es so oft sonstbei denen in lockerem Tegelscbiefer 
der Fall ist, sebon vom geringsten unvorsiebtigen Anfassen besebadigt werden.

Das Hangende dieses koblen- und pflanzenfiibrenden Tegels ist Sand mit 
-mebreren Lagern, weicbe Meeresscbaltbiere entbaltcn. Icb sab sebiine Verstei- 
nerungen, Jbeils in einer zremlieb fest erbilrteten, hellgrauen, feinsandigen 
Molasse, tbeils in weisslicbgrauem, festeni, kalkigem Sandsteine, weicbe aus 
einer dei; kleinen Schlucbten des Dexenberges, da, wo man Scbloss Freibicbel
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|;egeniH)er in Nord hat, stammen sollen. Es waren dariii; Turritcdla PartscM 
Rolle, Cythcrea leonina Bust. ( fMcinn leoninu Ay.), Lucina columhella Lum., 
Lucinu divaricuta Lum., Area diluvii Lam. uiid andere Arten zu bemerken. leh 
selbst babe leider diese Stelle verfehlt, sonst wiirde dieAusbeute wobl reicblicheF 
adsgefalten seitr. '

Einen ziemlicb vieJ Aufscbluss gewahrenden Durchschnitt gewaini fcH 
dageg«n von Grotseb aus in Osten bergan steigend. Als tiefste Scbichfen, indess 
allem Ansebeine nacb doeb im HangOnden des blangrauen Tegels, siebt man bier 
theils einen Sebotter von erbsengrossem Korn, parfienweise auch zn Congloinerat 
erbartet, theils einen feinen und graugelben, thonigen Sand. Beim Pfarr-WeinzeJ» 
liegt darin eine an Meeresschaltbieren reiche, molassenartig erbartete Schiclile. 
Sie fahrt:

1. Lucina columhella Lam., bier sehr vorwaltend,
2. Lucina scopulorum (B rogn) Bast..
3. Lucina divaricata 'Lam., ''
4. Trochus putulus Brocchi,
5. Cerithium minutum Serr., die bauebige Varietal, ^wie sie zu Potzleins-

dorf im Wienerbecken vorkoinmt, < * •
6. Berithium mitrale Eichw.,
7. Turritella Partschi Rolle und
8. Zahne von Fischen (Phyllodus umbonatus Miinst.J.
Aucb eine noch nicht naher bestimmte Art der so seltenen Acephalen- 

Gattung Myadora Gray komnit bier vor. ..
Ein paar Klafter fiber dieserMuschelschicbte erseheint die erste Leithakalk- 

Partie als feste' geschlossene Bank von gelbgrauem, an Nulliporen reichem 
Kalksteine, bier nur ein paar Fuss maebtig, darauf hellgrauer, baibharter Mergel,
2 bis 3 Klafter maebtig entblosst, mit Amphisteyina Haum'i d'Orb., Rotalia 
Akneriaha d'Orb. u. s. w. Diess 1st beim Hause des Fleischhacker-WeinzeL Die 
naebste Strecke des Gehanges ist bedeckt. Weiter oben^taucht dann aber 
nocbmals ein lockerer, gelber, ’ tboniger Sand hervor, der eine dritte verstei- 
nerungsffiUrende ScWchte ffibrt. Es zeigt sicli bier eine kleine Astarte in sehr 
zabireichen Exernplaren, nebstdem eine kleine Auster mit gefalteter Untersebale 
und einige Gasteropoden, worunter Neritina picla Per. Diess ist gleich unter 
dem Hause des Spill-Weinzel. Hier ist man nabe an.dem Gipfel des Hiigels; e r ' 
bestebt noch ganz aus demselben lockeren, graugelben, feinen Sand.

Aucb weiter siidostlich von da bleibt der lockere, feine Sand hejjrscbend.
. Ip dem Hoblwege balbwegs zwiseben Grotscb und dem Scblosse Flamberg odert 
Flamhof ffihrt dcrselbe wieder Versteinerungen. Lucina divaricata Lam. ist bier 
besonders vorberrsebend; ferner zeigen sich Trochus patulus Brocc. und d ie  
lange, sebmale Ostrea lonyirostris Lam., Aie bier wieder '/^ Fuss Lange , und-r 
mehr efreicht. Das Terrain bildet in dieser Gegehd lange, sebmale in Sudost 

» . hinab gegen das Leibnitzer Feld zu sich senkendc Hohengrate. Demnaebst weiter 
ward Tegel herrschend und .zwar .mit starker, sandiger Beimischung, olTcnbar als
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das Liegende des Saiides. Beini Schlosse Flgiiiberg erreiclit man dann auch 
wieder eine kleiiie Leithakalk-Partie.

Die Sandablageruiigeri in diesem Theile des Terrains, wo die reine Sattd- 
und Tegelbildung in die des Leithakalks verlauft, sind besonders durcb das Vor- 
herrschen von Luclna colmnbcUa Lam., Lucina divaricata /m m . und Trochus 
patulus Brocc. bezeicbuet. Erstere zwei Species kommen im Tegel der Gegend 
von St. Florian nur sparsam. die letztere ineines Wissens gar nicht vor.

VI. licltha-ficbilde.

Es sind fossilreicbe, mehr oder minder feste,. hellgefarbte Kalksteine, grobe, 
racist an Kalksteingerollen reicbe Conglomerate mit kalkigem Cemente, auch wobl 
lockere Schottermassen, welche rait einzelnen, fester erharteten Zwischen- 
schichten wechseln, endlich graue, sandige* Mergel, die bald mehr die Natur 
eines Tegels haben, bald mcbr eine Molasse oder eineq inergeligen Sandstein 
darstellen.

Diese Sehichten ziehen in einer breiten Zone von Wil9on, wo sie ein 
verhaltnissmassig ganz ansehniiches Kalkgebirge, deli Wildoner Berg und den 
Buchkogel, fur sich allein zusammensetzen, in Siiden hinab fiber Dexenberg, 
St. Nikolai, Ehrenhausen und Spielfeld zum Platsehgebirge, dessen bochste 
Kuppen wieder der Leitbakalk bildet. Dem schliesst sich dann noch auf dem 
ostlichen Mur-Ufer der Leithakalk von Afframberg gegeniiber von Wildon an, der 
bis dahin noch nicht naher untersucht worden ist.

Von der Platschspitze bei St. Egydi aber scheinen dieselben gegen Mureck 
fortzustreicheu. Vom Schlosse Ober-Mureck citirt Dr. An d r d  (Jahrbueh der
k. k. geol. Reichsanstalt, 6. Jahrgang 18SK, 11. Vierteljahr, Seite 265) echte 
Leithakalk-Fossilien.

Von dem Tegel- und Sandgebilde der Gegend von St. Florian trennt den 
Leithakalk der Uebergangsschieferzug des Sausals; der Leithakalk legt sich erst 
an dessen Ostabhang an und fehlt auf der Westseite vollkoinmen. Im Grossen 
beti-achtet stellt sich somit d e r . Leithakalk als eine bogenformige Zone dar, 
welche, an den inselfdrinig hervorragenden Zug des eben genannten Gebirges 
anschliessend, dem Rande, des die steierische Tertiarbucht begranzenden 
ehemaligen Festlandes in zwei- bis dreistiindiger Entfernung deutlich gleicblauft. 
Die Aehnlichkeit dieses Leithakalk-Zuges mit einem grossartigen Korallen-Riffe 
wurde bei der Schilderung der Tertiargebilde uberhaupt schon hervor- 
gehoben.

Was das Altersverhaltniss betrifft, so ist der Leithakalk nehst den ihni 
angehorenden Conglomerat- und Tegelmassen im Allgemeinen als eine blosse 
abweichende Facies der Sand- und Tegelbildung yon St. Florian anzusehen. Doch 
mag wohl um ginen geringen Grad der Leithakalk jiingerer Bildung sein, wofiir 
wenigstens einige wirklich vorhandene Lagerungsverhaltnisse sprechen. Gleich 
alt mit dem Leithakalke diirften jedenfalls dieSandlager beiFlamberg mit Trochus

K. ^Hologisclie RcieluMD^taU. 7. Jahigang 185G. 111. 7 5
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patulus Brocc. u. s. w. sein, da sie mit einzelnen Leithakalk-Banken enges • 
verbunden erscheinen.

Nur sebr wenige Arten von Versteinerungen sind dem LeithakalUe vind 
dera Tegel von St. Florian gemeinsam; sogar die Tegelschichten des Leitha- 
gebildes haben mit letzterem wenig oder nichts Gemeinsames. Man muss diess 
auf Reclmung abweichendei* Localverhaltnmse bringen, die in den tertiaren 
Meereswassern, welche westlich und osllicli des Sausals Absatze bildeten-, 
herrschend waren. Westlich des Sausals war das Meerwasser wohl durch die 
einmundenden Baehe und Fliisse der Koralpe sclion etwas weniges ausgesiisst',’ 
ostlich davon aber hinreichend salzig, urn jene Masse von Korallen u. s. w.̂  
welche den Leitliakalk charakterisiren, beherbergen zu konnen.

. Die organischeh Einschlusse des Leithakalkes und der ibm bejgeordneten 
Mergel- und Trummergesteine erregen schon durch ihre blosse Arten- und 
IndividuenzabI vielfaltiges Interesse, noch mehr aber durch die oft sebr grosse 
Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der Fauna an den einzelnen Fundorten. 
Man braucht in der That in diesem Gebiete oft nur ein paar Klafter weiter zu 
gehen, urn wieder ganz andere und unerwartete Funde an Versteinerungen zu 
machen. Es ist diess ganz die Eigenthiimlicbkeit einer Uferbildung von einem 
rein salzigen, noch nicht durch einmiindende Binnenstrome verdiinnten Meeres- 
wasser, als welche der Leitliakalk und seine Begleiter nach ihren Fossilien im 
Gegensatze zu dem Tegel von St. Florian und zu den brakischen Cerithien- 
schichten bestimmt sich zu erkennen geben.

Etwas verschieden sind die organischen Einschlusse von Leithakalk, 
Conglomerat und^Tegel.

Der Leithakalk zeigt diesen Einscbliissen nach besonders dreierlei Facies, 
die freilich keine festen Granzen einhalten, aber doch an zafilreichen Puncten 

jnit sehr gleichbleibenden* Cbarakteren sich wiederholen.
Das hauligste Vorkommen ist der Nul l  ip o r e n - L e i t h a k a l k .  Das ganze 

Gestein besteht gewbhnlrch vorwaltend aus jener knollig-SstigenNullipore, welche 
Herr Prof. Dr. R e u s s  in seiner Abhandlung iiber die fossilen Polyparien des 
Wienerbeckens unter der Benennung Nullipara ramosissima beschrieben und 
abgebildet bat. (^Haidinger ' s naturwissensch. Abhandlungen II. Band, Seite 29, 
Taf. Ill, Pig. 10 und 11). Die Herren S e d g w i c k  und Mu r c h i s o i l  sahen 
darin eine blosse knollige Kalkconcretion (concretionary limestone^. Ebenso 
glaubt Herr Sectionsrath H a i d i n g e r  annehmen zu mUssen, dass 4 ^ 1  die 
allermeisten Varietaten der Nullipara ramosissima des Leithakalkes weileAichts 
als unorganische Massen von staudenformiger Structur sind. ( H a i d i n g e r ’s 
Berichte fiber dieMittheilungen vonFreundenderNaturwiss. IV.Band, Wien 1848, 
Seite 442—445.) In neuerer Zeit hat Herr Professor Dr. U n g e r  die Unter- 
suchung wieder neu aufgenommen und seinerseits die Nulliporen dem Pflanzen- 
reiche zugewiesen; Er bemerkt auf Seite 369 seiner neuen ,yAnatomie und 
Physiologie der Pllanzen, 1855“, dass einige Meeresalgen (wie die sogenannten 
C 0 r a 11 i n e n) durch did Menge der im  ̂Innern ihrer Zellen abgelagerten
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ilnorganischen Substanz ein, dem Pflanzenreiclie sonst durchaus fremdes korallen- 
artiges Ansehen erlangen, dalier sie denn auch lange Zeit in der That fiir 
Korallen galten und im Systeme des Thierreichs aufgezahlt wurden. Zu diesen 
gleichsam withrend ihres Lebens sclion versteinernden Meeresalgen gcbort ^nach 
Prof. U n g e r’.s neuesten Untersuchungen denn aueh die NulUporn ramosissima 
Reus9, eine der haufigstenVersteinerungen des tertiaren Leithakalkes undzugleich 
auch noch ein Bewohner unscrer heutigen Jleereskiisten (z. B. zu Bergen in 
Norwegen). Es gelang ihm nach Entfernung des kohlensauren Kalkes vermittelst 
Salzsaure an Exemplaren der lebenden Art die pflanzliche Natur sicher nach- " 
zuweisen; ebenso auch durch Untersuchung dtinner angeschliffener Blattchen an 
fossilen Exemplaren aus dem Leithakalke.

So vie! aus der Art des Vorkommens und der Vergesellsehaftung mit andern 
Organismen sich im Allgemeinen schliessen lasst, mochte ich jedenfalls der, 
Deutung der Nulliporen als organischen Korper, gleichviel ob zum Thier- oder 
zum Pflanzenreiche gehorig, den Vorzug geben.

Die Nulliporen-Leithakalke bilden raeist machtige Biinke von festein 
geschlossenem Gestein; doch kommen auch ofter in mehr lockeren, mergeligen 
Schichten die Nulliporen-Knollen zahlreich vor und pflegen aus solchen dann recht 
hiib-sch auszuwittern.

Spondylm crassicosta Lam., Pecten latissimus Defr., Ostrea, Clypeaster, 
Phyllodvs-Zahm u. s. w. sind die charakteristischen Begleiter der Nulliporen. 
Einzelne Lagen ^ieser Art Leithakalk, wie namentlicb zu Wildon und St. Nikolai 
fuhren ferner zahlreiche, meist zu den Canaliferen (Zoophagen) gehorende 
Schnecken, die iibrigens grbsslentheils in unserem Leithakalke sehr schleeht 
erhalten zu sein pflegen. Seltener zeigt sich in dieser Gesellsdiaft auch einmal 
eine vereinzelte S’ternkoralle.

Gelbe und graue lockere Thone und Mergel wechseln gewbhnlich mit den 
festen Kalkbanken und wimmeln von Foraminiferen, besonders den linsenformigen 
ungefahr 1 Linie grossen, leicht kenntlichen Amphisteginen (Amphistegina 
Haueri d'Orb.) — Bryozoen, Echinoiden-Stacheln, kleine Ostracoden-Schalen 
und allerlei andere kleine Fossilien pflegen dann auch noch mit vorzukommen. 
Es ist mir, wenn ich eine solche versteinerungsreiche Schichte mit den zier- 
lichsten kleinen Resten der urweltlichen Meeresbewohner neu aufgefunden, ihehr 
als einmal schwer geworden, nach einer kurzen Orientirung mich von der Stelle 
wieder trennen zu mQsseh. Jeder dieser Fundorte verdient eigentlich seine 
besondere sorgfaltige Ausbeutung.

Mit ganz anderen Charakteren erscheint die An t hozoe n- Fac i e s .  Hier 
besteht die gesammte Gesteinsmasse aus den elegant gezeichneten Formen der 
Sternkorallen. Man hat hier geradezu fossile Korallenriffe vor sich, ganz denen 
vergleichbar, die noch heute im Australmeere den Kiisten der Inseln und des 
Continents entlang sich hinziehen. Wo diese Sternkorallen herrschen, sieht man 
nicht leicht eine Nullipore oder auch nur eine jener obert genannten Schal- 
thierarten, welche die Nulliporenbanke gemeiniglich zu bevblkern pflegen.
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Sternkorallen und Nulliporen gehoren verschiedenen Meeresstrand-Zonen an; die 
Nulliporen bewohneP noch heut zu Tage in nnseren Meeren eine hiihere, dem 
Wasserspiegel niihere Zone als die Anthozoen. Indessen, einige andere Fossilien 
erscheinen statt der vorigen in iinserer zweifen Facies des Leithakalkes. Grosse 
Austern, oft von zahlreichen Lithodomen und anderen derartigen Bohrmuscheln 
zernagt und einige wenige andere Zweischaler, wie Lucina columbella Lam. 
gesellen sich den Sternkorallen bei. Gasteropoden diirften fehlen. Was die Arten 
d,er Anthozoen selbst betrifft, so ist davon bis jelzt nor Astrea composila Reus's 
in H a i d i n g e r ’s naturwissensch. Abhandl. If. Theil, Seite 24, Taf. IV, Fig. 6 
beschrieben und abgebildet, die iibrigen Arten noch nicht ermittelt. Aiich ist der 
Erhaltungszustand gewohnlich nicht der beste.

Eine dritte Facies ist die der Bry ozoen.  Sie ist die seltenere am Sausal 
und am Platsch und hauptsachlich nur an der Kochmiihle bei Ehrenhausen und 
an einer kleinen Stelle im Grubthale bei Gamlitz mir zu Gesichte gekommen. Die 
feinen, zierlichen Stammchen dor Escharen, die netzformigen, flachenhaften 
Gebilde der Reteporen u. s. w. herrschen hier vor Allem vor und linden sich 
meist in tiberaus grosser Zahl der Individuen vergesellschaftet. Austern, Pecten- 
Arten, Brachiopoden, Echinoiden, Crustaceeh, Serpeln u. dgl. begleiten die 
Bryozoen. Dagegen fehlen hier die Anthozoen, Nulliporen und Gasteropoden so 
gut wie volisfandig.

Alle die.se Verschiedenheiten im Charakter der Fauna an verschiedenen 
Puncteii del* Leithakalk-Ablagerungen begriinden indessen doch, keine weiteren 
Gegen.satze in der iibrigen Natur des Gebildes. Nur die Miichtigkeit scheint noch 
im Zusammenhange damit zu stehen. Die machtigsten Massen des Leithakalkes 
bestehen aus dem'NulIiporengebilde, so namentlich fast die gauze Masse des 
Buchkogels, des Wildoner Berges und des Platsches. Gegen diese bedeutende 
Massenentwicklung ist die Ausdehnung und Miichtigkeit der Anthozoen- und der 
Bryozoen-Schichten verschwindend klein.

Wenden wir uns nun zu den sandigen und .mergeligen Schichten der 
Leithakalk-Region, den tieferen Partien dieser Abtheilung.

Das Leithakalk-Conglomerat enthiitt imGanzen nur wenigFossilien. Zwischen 
Gamlitz und Ehrenhausen fuhrt es besonders Gowus-Arten oder andere Meeres- 
schnecken und an einer einzelnen Stelle auch Krebsseheren.

Ganz anders ist die Fauna der grauen, feinsandigen Mergel, welche im 
Liegenden des Leithakalkes auftretend, sich mit sehr gleich bleibendem Charakter 
der Einschliisse von den Anhohen bei Wagna unweit Leibnitz fiber S|h'|elfeld und 
St. Kunigund bis Marburg verfolgen lassen, wo der Drau-Fluss diese Ablagerung 
begranzt. — Pecten cristatus Broun, mehrere Echinoiden aus der Familie der 
Spatangiden sind hier bezeichnend und in keiner anderen Schichte unserer 
mittel-steierischen Tertiarformation babe ich sonst eine dieser Arten wieder- 
gefunden. Krebsrestp, zum Theile ausgezeichnet schone zollgrosse- Scheren und 
Kopfbrustsehilder, von denen in der im Joanneum zu Gratz aufgestellten Samm- 
lung des geognostisch-montanistischen Vereines Exemplars niedergelegt sind.
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entdeckte ich unweit Spielfeld am Fusse dev Leithakalkmassen des Platsehes. 
Bis Marburg ziehen sich diese Schicbten fort, aber meist sehr arm an grosseren 
und bestimmbaren Fossilien. Ich selbst ■fand namentlich gegcn Marburg zu nur 
imdeutliche, kaum bestimmbare Exemplare von Zweischalern und Seeigeln. Herr 
Dionys S t u r  aber war bei seiner Durcbreise durch diese Gegend so gliicklicli, 
ganz nahe bei Marburg deren in etwas besserem Erhaltungszustande zu entdecken., 
Ich erkannte daruater namentlich wieder den oben schon gedaditen Pecten 
cristatus Bromi, der auch zu Spielfeld und Gamlitz bezeichnend auflrltt. Eine 
grosse Mannigfaltigkeit an merkwiirdigen Fossilresten aber schliesst uns bier noch 
das Mikroskop auf. Es zeiehnen sich namlich die betrelTenden Mergel-Schicbten 
im Liegenden-des Leithakalkes durch das Vorkommen ungemein vieler Poramini- 
feren-Arten aus,  von welchen nur einzeliie Irinreichend gross sind, urn mit 
unbewaffnetem Auge aufgefundeii werden zu konnen. Es sind nach Herrn Prof. 
R e u s s ’ Untersuchung Arten, die sonst dem Leithakalke zustehen, wie namentlich 
Orhulina univm'm d'Orb., Globigerina trilobata Reim , Globigerina bilobata 
d'Orb. u. s. w. ‘

W ir betrachten nun dasAuftreten dieserLeitliakalk-Gebilde an den einzelnen 
Localitaten, mit dem hordlichsten Vorkommen Wildon beginnend und von da in 
Siiden bis gegen den Platsch zu fortschreitend.

L e i t h a k a l k  von Wi ldon.  In der ganzen Gegend iiberhaupt am ausge- 
zeiehnetsten cntwickelt und zugleich auch stellenweise sehr schon entblSsst, 
erscheint der Leithakalk zu Wildon, wo er eine ziemlich ansehniiche H ohengruppe, 
ein Kalksteingebirg im Kleitten ganz mit den gewbhnlichen Umri.saen. eines 
solchen, darstellt. Das Gratzer Feld mit seiner ebenen Diluvialsehotter-Ausfulhmg 
hangt hier nur durch .einen scbinalen Streifen Thalsohle mit dem Leibnitzer Feld 
zusammen, die Anhohen des Leithakalkes treten beiderseits nahe zum Flusse 
heran; auf dem linken Ufer der Afframberg unweit Weissenegg, auf demrechten 
der Wildoner Schlossberg und der breite, eine Art Hochplateau darstellende 
Buchkogel.

Mark!

Bi T cgcl und ihonlgfir Sami, h Sand und Sandstein. c LeiUinkallt. d D ttuvialschoUor., c Lehm.

Es besteben diese Anbbben^lerHauptmasse nach aus festem, meist gelblich- 
weissem, in dieken Banken brecbendem Nulliporen-Leithakalk, der auf Sand und 
•Tegel auft'uht. Beide WildonerKuppen, der steile gerundet-kegeligeSchlossberg, 
dessen Scheitel die Ruinen des alten Schlosses Oberwildon triigt, und der breite 
tafeirdrmige,” nach alien Seiten ZU rasch abfallende Buchkogel sind bewaldet, 
werden aber durch eine breite flachwellige, von Wiesen und Feldern einge- 
nommene Einsenkung von einander getrennt, welche muldcnformig gegen'* Osten
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zu sich abdacht. Es fehlt in dieserZwischenstrecke anEntblossurjgen; wenigstens 
konnte ich nichts anderes als gewoliiilichen mageren graugelben Lebm hier 
wahrnehmen, der gegen 1 Klafter tief entblosst liegt; wahrscbeiiilich ist man 
aber bier sehon im Bereiclie der, den Kalk unterteufenden thonigen und sandigen 
Schichfen.

Von den beiden Kalkstein-Kuppen erreicht der Bnchkogel eine Meereshohe 
von 1749 Wr. Fuss, was einer Erhebung von ungefahr 850 Fuss iibcr die Sohle 
des nahen Murfhales gleich komrat.

Was die Lagerung der Schichfen betrifft, so glaube ich mit Sicherheit fiir , 
das Ganze ein sanftes Einfallen in Osten annehmen zu konnen. Ein solches isl> 
bei den darunter liegenden thonig-sandigen Schichfen von Komberg, Kelsdorf
u. s. w. deutlich vorhanden und scheint iiberhaupt die vorwiegende Lagerungs- 
weise in dieser ganzen Gegend zu sein. Was die Lagerung des Leithakalkes 
selbst befrilTt, so traf ich sie sehr abandernd, ich sab an mehreren Stellen 
ziemlich stark, namlich von 15— 20 Grad geneigte Schichfen, doch war in der 
Ricbtung des Fallens sonst wenig Uebereinstimmendes zu bemerken. Vieles 
diirfte hier rein iirtlich sein und von blossen Verrutschungen der festen Kalk- 
steinmassen auf ihrer lockeren, thonig-sandigen Basis herriihren. Die Herren 
Sed-gwick und Murc l i i son  geben die Lagerung der Schichfen zn Wildon 
ausdriicklich als horizontal an. Indcssen dtirffe die ganze Schichtenmasse wohl 
unter flachem' Winkel gegen Osten abfallen.

Auf der Hiihe zwischen Schloss Schwarzenegg und Schloss Freihichel liegt 
wenigstens die Aiillageruiigsflache des Kalkes auf den Sand- und Tegelschichten 
entschieden holier als osllich von da bei Wildon und Margarethen, wo man den 
Kalk bis in die Tiefe des Murthales sich hinabziehen sieht.

’ In Betracht dieserLagerungsweise und desHohenunterschiedes von 850 Fuss 
zwischen der Spitze des Buchkogeis und der Sohle des Murthales bei Wildon, 
kann man die Machtigkeit des Leithakalkes hier auf mindestens 500 bis 600 Fuss 
veranschlagen.

Im Verhaltnisse zu einer so grossen Machtigkeit ist die Oberflachenaus- 
dehnung unserer Wildoner Leithakalk-Partie sehr gering und erinnert gewisser- 
massen an das, was man in Gebirgen alterer Formation, zumal bei stark gestorten 
Schichfen oder s.onst-undeutlicher Lagerungsweise als „stockformiges“ Auftngten 
bezeichnet. Nach drei Seiten zu sind es die FlUsse, welche diese miachtige 
Leithakalkmasse isoliren, die Mur in Ost, die Kainach in Nord, die LassnHz in' 
Slid. Nur im Westen hangt die Kalkparlie mit dem aus thonig-sandiger Masse 
bestehenden Rucken von Komberg zusammen; nach dieser WeltgSgend zu 
schneidet der Leithakalk an und fur sich plotzlich ah. ' .

Nahert man sich von Westen her der Wildoner Leithakalkmasse, so hat 
man von Hengsherg und Komberg an fortwahrend einen breiten sanften Hohen- 
rtfeken mit Enlbliissungen thonig-sandiger Gesteine, bald gelhgraoem, feinem 
thonigen Sand, bald auch einzelnen geringen Schichten von bildsamem, hell- 
grauem Schieferthone. Die Lagerung ist ein sanftes Verllachen in Ost. So kommt

    
 



Gegend zwischen Gratz, Kottach, Schwanbecg und Ehrenhausen in Steietmark.

ihan bis zu dera Bauernhause Bockmann auf der Hbhe des Ruckens am Wege von 
Preibichel nach Schwarzenegg. Hier ist man an dev Granze der Sand- und 
Tegelgebilde gegen den Leitbakalk und zwar erscbeint gerade an dieser Granze 
ein mehrere Klafter machtiges liager von- lockerem Sandsteiiie, auf \velclien dann 
der Leitbakalk folgt, um von da an —  nur noch durch einzelne Zwischenlagen 
von Mergel unterbrochen — bis zum Gipfel des Buchkogels herrschend zu bleiben.

Beiin Bockmann siebt man theils einen ziemlich festen graucn schieferigen 
Sandstein, tbeils einen lockeren hellgrauen -Sand’ von groblichem, hirsegrossem, 
rauh anzufiihlendem Korn. Dieselbe Schiclite sah ich wieder nbrdlich von da, 
unweit vom Hause des SchalTer-Siminerl; auch hier ist es wieder weisslichgrauer 
groblicher Sand und Sandstein; endlich siebt man sie auch noch am Fahrwege 
zwischen Wildon und Schwarzenegg dicht an der Kainach als massigen hell
grauen grbblichen Sandstein von ein paar Klafter Miichtigkeit ansteben. Es fiihrf 
dieses Sand- und Sandsteinlager eine Reihe von sehr reinen und klaren kuhlen 
Quelleri, was schliessen lasst, dass auf der ganzen Erstreckung der Tegel 
allenthalben gleich darun^er liegen wird und als wasserdichte Sohle hier figurirt.

Das Sandsteinlager selbst ist versteinerungsleer. Die gleieh darunter 
gelegenen Massen von Tegel und Sandthon fQhren aber zwischen Kelsdorf und 
Freibichel und zwischen Wildon und Schwarzenegg eine oder mehrere an 
Blattabdriicken reiche’Schichten, welche beiden Fundstatten fruher schon dar- 
gestellt wurden.

Auf dem Leithakalke sowohl des Wildoner Berges als des Buchkogels 
bestehen ausgedehnte Steinbriiche.

Ich besuchte namentlich den ziemlich ausgedehnten Steinbruch gleich 
oberhalb von St. Margarcthen. Man siebt hier den Kalkstein auf h bis 6 Klafter 
Hohe schon entblosst; er bildet an dieser Stelle dicke, 1 bis 2 und mehr Fuss 
messende Schichten, welche mit 15 — 20 Grad in Westen — also dem 
vorherrschenden Verllachen des Gebietes iiberhaupt entgegen — sich einsenken. 
Darauf liegt in ungefahr ebenso hoherEntbliissung hier ein Lager von hellgrauem, 
glimmerfiihrendem, etwas thonigem Sande.

Der Kalkstein stellt grbsstcntheils eine dichte geschlossene Masse veil 
Nulliporen dar. Doch kommt auch eine Schichte von lockerem gelblichen Mergel 
vor, die ganz von zum Thei! sehr schon erhaltenen Schalen* des Pecten oper-. 
ciilaris Lam. erfilllt ist. Von anderen Versteinerungen habe ich aus eben diesem 
Steinbruche noch zu erwahnen:

2. Venus Brogniarti Payr.,
3. Schalen einer kleinen Austern-Art,
4. Bruchstiicke eines grossen Pecten^
5. Kerne von Pechmculus,
6. Cidariten-Bruchstiicke.
Endlich juch Fischzahne und zwar:
8. eine Lamna-kvi, die gewohniieh als L. elegans Ag. bezeichnet wird, und
9. ein runder, sehr flacher Pflasterzahn (Sphaerodus cingulatus Miinst.),
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Audi die Steiubrudie am Wildoner Herge liefern mandierleiVersteinerungeu 
wiewolil flieist nur als iibel erhaltene Steiiikerne. In deu Nulliporenscliichten 
kommen bier vereinzelte Sternkoralleii vor, dann auch manche Bryozoen-Arten, 
Amphistcgina Haneri d'Orb. und aadere Foraminiferen, fernef Acephalen, 
{Ostrca, Lucina, Venericardia, Pectiinculus u. a.) und Gasteropoden (Cassis 
texta Bronn, Bisson cochlearella Bast., einige Conus-Arten, eine'kleine 
Bulla-Art u. s. w.).

Am Budikogel, nur weni^es in-Westen unter dem Gipfel, traf idi in einem 
anselinliclien Steinbruclie wieder denselben dichten und in 2—3 Fuss maditige 
Schichten gesonderten nulliporenfuhrenden Kalkstein; die Schichten lagern bier 
durchscbnitllidi Stuiide 15—20 Grad in Nordwest. Ausser Nulliporen

jkommen hie und da einzelne Asfraen vor, ferner die gewohnliche grosse Pecten- 
Art des Leitbakalkes (Pecten latissimus Def'r.), einigd Bohrmuscheln und ein 
paar Gasteropoden-Arten, worunter Kerne, welehe auf Trochus agglutinans Lam- 
deuten. Vom unteren Abhange des Buclikogels* erbielt ich eudlich auch durdi 
einen meiner Bekarinteii nocb Sgondylus-crassicosta Lam.

Im Ganzen genoramen, sind alle diese Entblossungen von NuUiporenkalk 
dichte gescblossene Massen, die nicht sonderlich viel an Fossilien und auch 
dann nur selteu in erfreuliehem Erhaltungszustande liefern. Ein giinstigeres 
Feld fiir den sammelnden Palaontologen bielen denn aber’ an vielen Puncten in 
der unteren Abtheilung der Wildoner Leitliakalkmasse die bier mit dem Kalkstein 
wechselnden Banke von lockerem, tbonigem Mergel. Es sind diese Zwischen- 
scbichten bald nur ein paar Fuss, bald auch einige Klafter machtig und sie 
wimmeln gewohnlich von w ohlerhaltenen, aber kleinen und meist nur niit 
bewaffnetem Auge bestimmbaren Meeresfossilien, die man durch Schlammen der 
Then- oder Mergelmasse leicht in grosser Menge gewinnen kann.

In einer solchen, der liegendsten Partie des Leithakalkes angehorigen, 
bochstens eine Klafter rnachtigen, thonig-sandigen Lage am Fusse des Buch- 
kogels ganz nahe in Westen von St'. Margaretben, bemerkte ich neben 
Nulliporen, einzelnen Bryozoen und der fast uie fehlenden //aw m
d'Orb. noch andere ziemlich grosse Foraminiferen, Bruchslticke von Cidariten 
und Exemplare der scbonen, knotenformig verschlungenen Serpula corrugata 
Goldf. • •

. Eine Probe von einer auderen EntWossung* einer solchen Mergellage, 
ebenfalls aus den tiefsten Schichten des Leithakalkes, gleich oberhalb vom 
^chlosse Freibichel, wurde von Herrn Professor Reus s  untersucbt. Die Masse 
ergab sich besonders reich an Foraminiferen und zwar an Arten, di^ fiir den 
Leithakalk Steiermarks, Nieder-Oesterreichs, Mahrens u. s. w. uberbaupt schon 
als leitend bckannt sind. Von ihn^n sind: Amphistegina Huueri d'Orb. und 
Polgstomclla crispd Lam., in ungemeiner Menge vorhanden. Haufig sind auch 
Orbulina universa d'Orb., Polymorphina digitalis d'Orb. und Bqtatia Dutem- 
plei d'Orb. Damit zeigte sich ferner noch ein Dutzend anderer mebr vereinzelt 
erscbeinender Foraminifereri:iArteji vergfesellschaftet, die man in einem, friiher
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von mir verofTentlichten Aufs.otze aufgefiihrt findeti). Von Ostrakoden fanden sich 
zwei Arten, Cythere deformis Reuss und Cythere punctata v. Miind., davon 
die erstere ziemlich haulig. Bryozoen sind ebenfails nur sparsam vertrelen, 
Idmonea subcancellafa tTOrb., Esclinra costata Reuss u. a. A. kommen hin und 
wieder vor. Haufig sind Bruchstiicke einer Pecten-kvt, einzelne Klappen von 
Balanen-Gehausen und kleine dieht granulirte Cidariten-Stacheln. — Auch ein 
kleiner Bracliiopode kommt vor, die Argiope pusilla Eicim. sp. (Terebratula 
pmilla Eichw.), eine Art, welche F o r b e s  spater auch als Argiope cistellula im 
lebenden Zustande aus dem Aegeischen Mecre beschrieben hat. Die Bestiinmung 
dieser Art verdanke ich Herrn E. Suess .

L e i t h a k a l k  von Dexenbe r g .  Von dem Wildoner Kalkgebirge nurdurch 
das Lassnitzthal getrennt, erscheint im Sudw esfen von da der Leithakalk auf der 
von der Lassnitz nach drei Seiten hin umflossenen Anhohe von Dexenberg in 
einer Meeresliohe von etwa 1200 Wr. Fuss oder etwas .mehr als 300 FOss fiber 
dem angranzenden Theile des Murthales. Hier ist denn aber der Leithakalk bei 
weitem nicht in der Massenhafligkeit entwickell, wie er zu Wildon sich zeigt; 
die lockeren mergeligen und sandigeu Schichten wiegeii mehr vor.

An Menge und Mannigfaltigkeit der organischen Eiuschliisse dagegen steht 
diese Dexenberger Partie der Wildoner durchaus nicht nach.

Blaugrauer Tcgel und mergeliger oder thouiger lockerer Sand mit Meeres- 
schalthieren bilden. wie friiher schon dargestellt wurde, die Basis des Berges; 
auf der Hbhe desselben und amSudostabliange aber traf ich versteinerungsreichen 
Leithakalk mit Foraminiferen-Mergeln wechseind. Siidwestlich vom Dorfe sieht 
man auf blaugrauein, schiefrigem Tegel einen gelbgrauen, haibharten, mergeligen 
Leithakalk, der in horizontalen Schichten mit iehinartigein, gcihgrauem Mcrgel 
wechselt. Die Kalk- und Mergelmasse fiilirt Nulliporen, Ainphistegiiien, Pecten- 
Arten u. s. w. Die hangendste Schichte seheint ein thouiger graugelber Sand zu 
sein, der bei Dexenberg sehr verbreitet ist und in dem ich dicht am Orte eine 
Schichte mit Blattabdriicken fand.

Von Dexenberg in Siidosten gegen Langg hinab gehend, kommt man 
zunachst an Steinbriiche, in denen ein sehr versteinerungsreicher Leithakalk 
blossgelegt erscheint; er fiilirt Nulliporen, Amphistegina Haueri d'Orb. und 
andere Foraminiferen - Arten, ebenso Bryozoen und Ostrakoden “) ,  ferner 
einzelne bohnenformige Pflasterzahne von Fischen umbonatus Miinsi),
kleine Cidariten-Stacheln, Austeru, Pecteu latissimus Defr. , P. sni'menticius 
Goldf. und mebrere andere Pcctcw-Arten, einen Turbo', endlich auch zwei 
Brachiopoden, eine zollgrosse glatte biplicate Terebratel und die kleine Argiope

' )  F. RoMe ,  nUelier einige neiie Voikummen von Foraminiferen, Bryozoen und Ostrakoden 
in den terliiiren Ablagcrnngcn Sleicrinarks", .lahrhuch der k. k. gcologisclicn Rciclis- 
anstalt, 6. Jahrgang 1B55, II. Heft, Seite 351.
Herr Professor Reus s  hat diese bestinnnt. Vergleiehe Jahrbiicli der k. k. geologiseben 
Reichsanstalt, 6. Jahrgang 18SS, II. Vierteljahr, Seite 3;i7. ^

K. k. ^PologiKC'lie ReirhkanstitU. 7. Jahrgaug 18n6. il{. 7 6
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decollata Chemnitz sp. Weitergegen Langg zu hinab sah ich noeh Tegel- und. 
Leithakalkbanke wecbseln.

Von Dexenberg in Osten gegen Gross-Stangersdorf zu binabgebend, siebt 
man anfangs nocb sandige Massen berrscben, dann traf icb eine 1— 2 Klafter 
macbtige Lage von lockerern, graugelbem Mergel mil Scbalen, Ampbi-
steginen und anderen griisseren Foraniiniferen-Ai ten ; von da an bis zur Lassnitz 
beiTscbte blaugrauer Tegel. In diesem sab icb am Fusse des Berges — nur 
nocb ein geringes iiber der Flussebene — eine ungefabr Klafter macbtige 
Lage von festem Sandsteine, festem' mergeligen Kalksteine und einer 3— 4 Zoll, 
aucb etwas mebr betragenden Scbicbte von tbonigem Spbarosiderit, ein Vor- 
kommen, welches eine nabere bergmannische Untersucbung wobl verdiente.

L e i t h a k a l k  von F l amhof .  Bei Besehreibung der durch Trochus 
ptitulm Brocc., Lucina columbella Lam. u. s. w. bezeichneten Sandscbichten, 
sudbstlich von Grotsch, gedacbte ich bereits des Vorkommens einer kleinen 
isolirten Partie Leithakalk beim Seblosse Flamhof oder Flamberg. Es ist die 
Nulliporen-Facies, brockliges, knolligesGestein; ichfand darin an Versteiiierungen 
Pecten latissimus Dcfr., eine Luciiia sp., Austern, Bohrmuscheln, ferner die 
glatte, biplicate Terebratel u. s. w. Sonst zeigen sicb auf den langen, gegen 
Siidost verlaufenden Hbhengraten dieser Gegend nur tbonigsandige Scbichten, 
welcbe ausser Foraminiferen selten etwas voti Versteiiierungen liefern. Nur an 
einer einzigen Stelle, nicbt weit in Norden, obcrbalb Flanibof traf ich in eineni 
Ausbiss von blaugrauein, scbieferigein Tegel Brucbstiicke der scbonen, regel- 
massig quadratiscb gegitterten Pyrula geometra Bars.

L e i t h a k a l k  von St .  N i k o l a i ,  N e u r a t b  und M u g g e n a u .  Ein 
mehrfach unterbrocbener, iin Ganzen etwa zwei Stundcn langer Slreifen von 
festem Leithakalk zieht sicb am Ostabhange des von Uebergangsscbiefern 
gebildeten Hauptriickeiis des Sausals in der Biebtung von Nordnordwest in Sud- 
siidost von St. Nikolai bis zu dem fruher schon bescbriebeuen Durcbbruche der 
Sulm durcb das Scbiefergebirge. Der Leithakalk liegt bier ineist auf dem festen 
Pels des alteren Gebirges unmittelbar auf und stellt oft Korallenriffe dar; die 
Macbtigkeit ist im Ganzen genominen nicbt sebr bedeutend,

Die Localitiit St. Nikolai bietet besonderes Interesse, sowobl wegen der 
bier ausgezeichnet klar ausgesprochenen schildformigen Anlagerung des Leitha- 
kalkes am Ostabhange des Schiefergebirges, als aucb des Reichtbums seiner 
Fauna.

Am Fusse der kleinen Anbohe, auf welcber das Dorf stebt, ist Uebergangs- 
scbiefer entblbsst. Geht man vom Dorfe ein paar Schritte weit in Nordwest 
bergan, so findet man anfangs nocb im Chausseegraben eine kleine Partie von 
festem blaugrauen Tegel entblbsst, welcber einige Meeresconcbylien fubrt 
(Cerithium lignitarum Eichw^ und eine grosse Auster, vermutblich die Ostrea 
^ngirostris Lam.), dann bleibt auf eine ziemliche Strecke bin wieder hellgrauer 
Thonschiefer entblbsst; er wird aber weiter oben am Gehange von den tertiaren 
Gebilden abermals iiberdeckt.

    
 



Gegend zwischen Gra(z, Kollach, Schwanberg und Ehrenhausen in Steiermark. g g j

Ein SteJnbrucli zeigt eine schone Entblbssung dieser tertiaren Bedeckung. 
Zu unterst siebt man nocb denUebergangsschiefer entblosst. Darauf liegtl Klafler 
machfig eine lockere, gclbgraue Lehm- und Schottermasse. Feinsandiger Lehm 
wechselt scbichtenweise mit einem Scbotter, der erbsen- bis haselnussgrosse 
Gerolle einschliesst; es ist theils Brauneisenstein, theils gewohnriicher weisser 
Quarz. Nun folgt — in dem Steinbruche nur gegen 1 Klafter mSchtig entblosst— 
der Leithakalk, und zwar die Anthozoen-Schichte desselben, ein gelbgrauer, 
tbeils dichter und fester, theils lockerer Kalkstein. Das Gestein ist dorchaus 
erfiillt von grossen, durch Kalkspath versteinerten Astraen; mit diesen erscheinen 
auch grosse dickschalige Austern, der Ostrea callifera Lam. ahnlich oder 
identisch, in grosser Menge. AnderePossilien bemerkt man in dieser versteinerten 
Korallen- und Austernbank nur sparsam; es sind einige felsbohrende Acephalen, 
unter denen Lithodomus lithophagus Linne sieh befindet, ferner die Lucina 
columbella Lam. Hie und da ist auch wohl eine Auster mit Balanen-Gehausen
u. dgl. bedeckt. Es fehlen bier durehaus die Nulliporen, Amphisteginen u. s. w. 
Sie erscheinen hoher oben am Abhange; an der Stelle, wo ich die Astraen-Bank 
beobachtete, waren urspriinglich wohl auch Nulliporenbanke als Hangendes auf- 
gelagert; verschwanden indess hier durch Einfluss derVerwitterung und Annagung.

Der Leithakalk bleibt namlich von da bei’gan zu herrschend bis zur Hohe 
des Grates halbwegs St. Nikolai und Waldschach, der Nikolai - Berg genannt, 
ein paar hundert Fuss hoch iiber beiden Orten. Hier oben aher hat man eine 
ganz andere Facies des Gehildes. Anthozoen siebt man nur noch vereinzelt. Die 
Nulliporen sind statt ihrer in gleicher Weise herrschend geworden. Mitdenselben 
erscheinen zahlreiche, zum Theile sehr wohl erhaltene, zum Theile freilich auch 
kaum erkennbare Reste von Sehalthieren und anderen Meeresfossilien; so von 
Acephalen nameutlich der grosse, knotig-grobrippige Pecten, der fur den 
Leithakalk unserer Gegend iiberhaupt so sehr bezeichnend ist (P. latissimus 
Defr.J, ferner Spondylus crassicosta Lam. und andere Arten; von Gastero- 
poden bemerkte ich die kleine, zierlich gerippte Rissoa cochlearella Past., dann 
Cerithium minutum Serr. und zahlreiche schwer bestimmbare Steinkerne 
grosserer Arten, wie Conus sp., Cypraea sp.. Cassis texta Bron?i (?) u. s. w. 
Die Echinodermen liefern drei Arten vonEchinoiden, einen nicht niiherbestimmten 
aus der Familie der Spatangiden nnd zwei Clypeaster-kvim, Clypeaster grandi- 
flot’us Bronn excl. synon. (C. crassus Ag.) und Clypeaster crassicostatus Ag., 
erstere Art nur vereinzelt, letztere, die durch die grbssere Diinne des randlichen 
Kbrpertheils von C. grandiflorus Bronn abweicht, in sehr grosser Zahl der 
Exemplare und in meist gutem Erhaltungszustande. Bryozoen und Foraminiferen 
fehlen natiirlich auch nicht, am meisten fallt wieder die in fast alien mergeligen 
Partien der Nulliporen-Schichten gemeine Amphistegina Haueri d'Orb. iii die 
Augen. Auch Fischzahne kommen wieder einzeln vor (Phyllodus umbonatus 
Miinst.J. ’ >

Der Leithakalk bleibt nur bis zur Hbhe des Nikolai-Berges herrschend. Auf 
der Westseite hinabsteigend, verliert man ihn alsbald und gerath wieder in das
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Gebiet des Uebergangsschiefers, wie denn iiberhaupt das ganze Westgehange 
des Sausals keinen Leithakalk hat.

Zur vollkonimenen Versinnlicbung dei' Lagerungsweise des Leithakalkes bei 
St. Nikolai rniige denn die bier gegebene Zeichnnng nocb beilragen. Diepunctirte 
Linie fiber dem Tbal 
deutet die urspriinglich 
in der Richtung gcgen 
Siiden und Osten viel 
grossere Verbreitnng der 
Leithakalkmasse an; das 
nocb vorhandene Stiick 
Leithakalk bei b ist oflen- 
bar nur ein einzelner durch .seine Gesteinsfestigkeit und seine solide Unterlage 
von der Erosion verschont gebliebener Fetzen, welcher ziisammen mit den der- 
malen ebenso isolirten Partien zu Dexenberg. Flamhof u. a. 0 . ehedem eine und 
dieselbe zusammenbiingende Ablagerung bildete. Durch diesen Durchschnitt wird 
es denn auch klar erwiesen, dass der zu St. Nikolai anstehende Tegel mit grossen 
Austern und Cerilhinm liffmtarnm Eichw. im Liegendeii des Leitliakalkes auftritt. 
An keinem anderen Puncte der Gegend habe ich sonst noch eine durch die 
St. Plorianer Arten hezeichnete Tegelschichte in so naher Beziehnng ziim Leitha- 
kalke aiiftrefen seheu.

Von St. Nikolai, dem Ostabhange des Sausal-Sehieferriickens weiter entlang 
in Siidsiidost gehend, frilTt man auf dem Hoheiigrate von Neurath und Muggenau 
(zwisclien dem Muggenatier und dem Gauitseh-Bache) den Leifhakalk noch in 
ansehnlicher Aiisdehnung den Thonsehiefer des Uebergangsgebirges bedeckend. 
Es bestehen einige grosse Steinbriiehe daraiif, in welehen man ein, .zu gewiihn- 
lichen Steinhauerarheiten zum Theile sehr brauchbaresGestein gewinnt. In eioem 
der Steinbriiehe sah ich auch Kalkconglonierat, auswelchemMiihlsteine gearbeitet 
werden. Von Versfeinerungen traf ich nieht viel Besonderes. Das Gestein .seheint 
meistens der Slernkorallen-Facies zu entsprechen. Hie und da, doch im Ganzen 
sparlich, sah ich einige Aslriien, ferner Reste von CMnrh und Clypenstcr, 
Austern, Balanen (Bnlanus stellurix Brocchi) u. s. w. Ganz und gar feblen dann 
aber die Nulliporen und Amphisteginen, auch von Bryozoen war nichts zu sehen.

Auch hier, gleicliwie zu St. Nikolai hat man den Leithakalk nur auf der 
Hohe des Grates; den Fuss desselben aber bildet der Uebergangsschiefer. Erst 
die in einer spateren Epoehe vor sich gegangene Erosion der Sulm, welche von 
Kleinstatten bis Leibnitz zwiseben den siidlichen Vorhiigein des Sausals hindurch 
sich ihren Weg bahnen musste, entblosste die aus dem alteren Gesteine 
bestehende Grundlage des Gebirges und unterbrach den urspriinglichen Zusam- 
menhang der zum Theile in mehreren hundert FussHSbe iiber den heutigen Fluss- 
IThalsohlen abgelagerten Decke von Leithakalk, Conglomerat, Merge! u.- s. w.

L « i t h a  s c h i c h t e n  von G r o t t e n h o f e n ,  F r a u e n b e r g  und  Af l enz .  
Wo dieSiilm aus ihrer T balenge hervor ins hreite, ebene Diliivialschotter-Feld
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derMur ausmundet, hat man an demAbhange und auf derHohe derTlionschiefer- 
RQcken mehrere Entblossnngen von theils kalkigen oder mergeligen, theils 
sandigen Schichten des Leithagebildes.

Eine merkwurdige Schichte fand ich namentlich auf der Nordseite der Sulm 
amWege zwischenUnter-Tilmitsch und dem alten Schloss Grottenhofen entblSsst, 
ungefahr da, wo man auf dem liuken Ufer der Lassnitz Kaindorf gegeniiber hat, 
Es ist in einem Steinbrucbe etwas weniges in Nordosten von Grottenhofen an 
einer bewaldeten und nur zufallig mir bekannt gewordenen Stelle am Ostabhange 
einer Thonschiefer-Kuppe. Man steigt ein wenig bergan; erst zeigt sich nur 
eine klafterhohe Decke von gelbem Lehm, dann ein festes, conglomeratisches 
Gesteiii, auf welchem ein Steinbruch betriehen wird. Es ist eine grobkbrnige, 
kalkige Sandsteinmasse von grauer Farbung, wie es scheint, meist aus Thon- 
schiefer-Grus entstanden, fast massig, ohne deutliche Schichtenabsonderung. Es 
finden sich in diesem Triimmergesteine zahllose, fast durch die ganze Gesteins- 
masse verbreitete Foraniinifcren von ungewbbnlicher Grbsse, Heterosfeginen von 
y* bis Ys Zoll, fast olme Begleitung andei'er Fossilien. Es scheint Hcterostegina 
Puschi Jteuss zu sein. Exemplare davon hat Herr Prof. Dr. Reuss  in Prag 
erhalten, doch ist die Bestimmung der Species, da der Erhaltungszustand nicht 
der beste ist, nicht ganz sicher. Andere Parllen von Conglomerat und von nulli- 
porenfiihrendem Leilhakalke hat man etwas weiter siidlieh von da unterhalb von 
Grottenhofen, auch liier als Anlagernng am ThoiiMduefergebirge.

Auf der Siidseite der Sulm besteht der Sekkauer Schlossberg noch ganz aus 
Thonschiefer; der etwas hohere Frauenberg aber zeigt schon eine Auflagerung 
von meerischem Sand und Sandsteine; tertiiire Scliichten bleiben von da an, ohne 
dass altereGesteine daraus hervorschauen, bis iiber denPIatschliinaus herrscliend. 
Die kieine Kuppe, welche Dorf und Kircbe Frauenberg triigt, besteht aus festem, 
kalkhaltigem, braunlichgrauem Sandslein, der beim Verwittern vermbge seines 
Eisengehaltes unrein gelbroth beschliigt. Hie und da sieht man darin einzelne 
Meeresfossilien, auch scheinen am Rande des steilen Abfallos gegcn O.st Schichten 
von nulliporenfuhrendem Leithakalke und Conglomerate vorzukommen. Von 
Frauenberg in Nord hinab gegen Schloss Sekkau kommt man aus dem eisen- 
schiissig-kalkigen Sandsteine unmittelbar auf Thonschiefer; in Siidost hinab aber 
gelangt man aus dem Sandstein-Gebiet in das eines hellgrauen, haIbbartenTegels, 
welcher Spatangiden fiihrt und 
offenbar dasLiegende des Sand- 
steines ist. Es ergibt sich 
daraus der beifolgende Durch* 
schnitt.

Vom Frauenberge an bis 
da, wo man Schloss Wagna 
gegeniiber hat, besteht der Ahfall der Hohen nach Osten gegen die Sulm zuT* 
aus hellgrauem, feinsandigem bald mehr bald minder erhiirtetem Tegel. Er 
fiihrt fast an alien Entblossnngen Reste von Spatangiden, bald ganze Gehause,

iienioiude Die
Mtiggenaii. Sulm. Frauenberg.

Die Die
Sulm. Leibnitz. Mur.

a U ebergaiigstbonschieffr. b Leithak.tlk. e Togel. e Sainistcin. 
f  DiluvialschoUer des M urtbales.
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bald einzelne Asseln. Es sind also die Schichten von Spielfeld, St. Aegydi 
und Marburg.

Auf der Anhbhe zwischen Frauenberg und Afienz erscheint dann nochmal 
eine Partie Leitbakalk und zwar in Form einer ausgezeicbneten Sternkorallen- 
Bank. Es ist ein dichter, fester Kalkstein, ganz erfiillt von scbonen grossen 
Sternkorallen; manche BIbcke wiirden behauen und angesclililTen einen stattlichen 
Korallen-Marmor darstellen. Dieses Gestein ist auf eine ziemlich weite Strecke 
bin anstehend zu sehen; andere Versteinerungen. als Sternkorallen sind nur 
sparsam zu bemerken, Nulliporen gar nicht. Das Liegende scheint derselbe Kalk- 
sandstein wie zu Frauenberg zu sein.

Leitbakalk von ganz anderer Besehaffenheit stebt zu Afienz am linken 
Gebange des Aflenzer Baches an. Es ist bier ein fast rein weisses, sebr gleicb- 
formiges tuffartiges Gestein von lockerem feinen Korne. Frisch gebrochen ist 
es weich und lasst sich durch S'dgen und Meisseln bearbeiten; an der Luft wird 
es dann barter. Es wird in weitlaufigen, sauber ausgebauenen Bauen unterirdisch 
gewonnen, man verfertigt schbne Tliiir- und Fensterstocke, Trbge u. s. w. 
daraus.

Von da ziehen sich langs der Sulm und der Mur noch Schichten von Leitha- 
kalk mit Nulliporen bis naeh Ehrenhausen bin. Zwischen Wagna und Retznei 
liegt eine Strecke weit gelblichgrauer Sand mit knolligen, zum Thcil ein paar 
Fuss machtigen Concretionen von festem Kalksandstein darauf; bin und wieder 
sieht man einige Meeresschallhierreste darin. Eine genauere Untersuchung der 
Strecke zwischen Frauenberg und Ehrenhausen mbchte wohl auch noch Anlass 
zu manchen interessanten Querschnitten geben; mir ging in Betracht der 
iiberhaupt so vielftiltigen Ausbeute des fiir den Sommer 1854 mir /ugewiesenen 
Reviers die nothige Zeit ab, urn ganz so ins Einzelne Alles verfolgen zu konnen, 
wie ich selbst wohl gewunscht hatte. Ich schliesse denn also bier mit dem 
Tertiargebilde ab.

♦

Til. Basalt von Meitendorf bei Mildon.

Intei’essant durch ihr ganzvereinzeltesAuftreten auf derwestlichenMurseite, 
gegen SStunden entfernt von der naehsten Partie desGleichenbergervulcanischen 
Gebietes, erscheint eine kleine Basaltkuppe unweit von Weitendorf, gar nicht 
weit von der Kainach, deren Thalsohle dieselbe ganz betrachtlich verschmalern 
hilft. Dieses Vorkommen ist schon langebekannt. Professor A n k e r  gab bereits 
eine kurzeNotiz dariiber in seinemAufsatze; „Bemerkungen iiber dievulcaniscben 
GegendenSteiermarks" inB oue’Sj,.Iournal de geologic" 1, Paris 1830, Seite 156 
bis 158. Auch die Herren S e d g w i c k  undMurch i s on  machen eineErwahiiung, 
endlich auch Herr A. v. Mo r l o t  in seinen „ErIauteriingen zur geol. Uebersichts- 
iCarte der nordostlichen Alpen" Wien 1847, Seite 156.

Es ist eine niedere, wenig ausgedehnte, sanft und gleichformig zugerundete 
Kuppe, welche gegen die Ebene des Kainach-Thales zu aus der das nbrdliche 
Gehange bildenden Tertiarsehotter-Anhbhe hervortritt und ganz das Ansehen
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einer erst durcli die Tlial-Erosion aus der Tertiarbedeekung frei gewordenen 
Masse hat. Gegen die Kainack zu wird das Gestein durch einen ansehniicken 
Steinbruck entblosst. Es ist darin im Grossen in dicke, aufreckt stekende, 
Gbrigens sonst ziemlick unregelmassig gestaltete Saulen abgesondert. Weitere 
Aufsckliisse kabe ick nickt gefunden und vermag iiber die Beziekungen zu den 
angranzenden Tertiargebilden daker aucli niclits Naheres anzugeben.

Das Gestein ist ein massig feinkorniger, sckwarzlicbgrauer, sebr fester 
Basalt. Von Olivin ist nickts zu seken. Das Gestein scbliesst sick mekr an die 
durck Kalk- und Spkarosideritdrusen bezeichneten feinkiirnigen Dolerite als an 
den ckarakteristiscken, oiivinkaltigen Basalt an. Hin und wieder findet man auck 
darin sebr sckdne stalaktitiscbe Drusen von Kalkspatk, Aragonit, Ckalcedon und 
Bcrgkrystall; Anke r  vergleiclit diese Drusen mit solchen aus dem vulcaniscken 
Terrain Islands. In 'einer soicken von mir gesammelten, jetzt in der Gratzer 
Saminlung aufbewahrten Druse bemerkt man, als unterste Lage auf dem Basalt 
aufsitzend, einen kalbkugelig fraubigen Ueberzug von feinfaserigem Aragonit in 
abweckseind weissen und dunkleren Sckickten. Darauf sitzt entweder weisser, 
korniger Kaikspath oder graulickweisser Quarz und zvvar letzterer in zaklreichen, 
rabenkieldicken, */a—1 Zoll langen,. aussen von kleinen Krystallen bedeckten 
Slalaktiten. Auf dieseii drusigen Stalaktiten des Quarzes sitzen dann zum Theil 
noek grosse, weisse Kalkspath-Rkomboeder auf. — Ckalcedon zeigt sick in kleinen 
Partien zwiseken dem Aragonit und dem krystallisirten Quarze eingesckaltet und 
ersckeint auck fiir sich in anderen Partien des Ge.steins in besonderen Hokl- 
rauincn ausgesebieden. Die Altcrsfolge der eiuzelnen Absafze ist:

1. zunacbst auf dem Basalt fascriger Aragonit, dann
2. Ckalcedon,
3. krystallisirter Quarz, und
4. Kalkspatk.
Unter der Tertiar- und Diluvial-Bedeckung diirfte der Basalt jedenfalls 

eine grossere Verbreitung besitzen. Diess beinerkte Anke r  schon und fugt bei, 
dass er auck unweit Lebring am Ufer derMurSpuren von einemBasaItvorkommen 
beobacktet kabe.

Diese ein oder zwei Basalt-Parlien waren also die entlegensten, westlichsten 
Puncte des ungarisck-steirischen Eruptionsgebietes, dock kann man wokl auck 
das nock 12—13 Stunden weiter sudwestlick, mitten zwiseken Iiohen Urgebirgs- 
massen isolirte Basalt-Vorkommen von St. Paul in der Lavant (Karntken) kier 
in Erinnerung bringen. Was die M i n e r a l q u e l l e n  unserer Gegend betrifft, so 
ist beziiglich ibres mutbinassliclien Zusaminenkanges mit den Basalt-^Gebilden zu 
beriicksicktigen, dass deren an mekreren Stellen zwiseken der Mur und dem 
Koralpen-Zuge und andere jenseits desselben in der Lavant auftreten. Friilier 
schon erortert wurden die Mineralquellen zu Stainz, Topelbad und Hengsberg; 
bier sei denn^auck ankangsweise nock der von Grosssulz gedackt, die ick nicktw 
selbst besuckte, sondern nur*aus Dr. K o p e tzk y ’s „Uebersieht der Mineral- 
wasser und einfachen Mineralien Sfeiermark’s, Gratz 18SS“ kenne. Der Ort
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Grosssulz liegt etwa zwei Stunden nordlicli von Wildon in der Diluvialschotter- 
Ebene des Gratzer Feldes; es sollen nach Kop etzky nicht weniger als sieben 
Queilen dort sein.

Till. Diinvialschotter.

Die jiingsten vorgescbicbtlicben, allgemein als „diluvial“ betracUteten 
Gerblle-Ablagerungen der Mur bedecken bekanntlich im Gratzer und im Leibnitzer 
Felde ansehnliche Streeken Landes, welcbe meist bis zu unbekannter Tiefe aus, 
ihnen bestehen und nur auf einige (4— 5) Klafter Macbtigkeit von dem jetzigen 
Laufe des Flusses und seiner Nebenfliisse blossgelegt werden.

Die Verbaltnisse, unter denen diese Schottermassen bier auftreten, sind 
sebr einfach und bilden einen auffallenden Gegensatz zu denen der entsprecbenden 
Ablagerungen von Obersteier. Es sind blosseAbsatze des Fluss’es selbst, Gerolle- 
Massen, welcbe er aus den Gebirgen seines oberen Laufes herabfiibrte. Mittel- 
Steiermark bat nur wenig dazu beigetragen und es feblen einigermassen betracbt- 
licbe Schotterlager so gut wie vollstandig alien aus den Gebirgen der Gratzer 
Gegend und Unter-Steiermarks zur Mur muudenden Seitenthalern.

Das G r a t  ze r  Fe l d  ist eine zu beiden Seiten der Mur von Nord in Siiden 
ziebende und etwa sieben Stunden Lange erreicbende Ebene, die nur wenig 
liber dem Spiegel der Mur erhaben liegt und eine Meereshbhe von 900— 1100, 
also durchscbnittlich etwa 1000 Wiener Fuss einbalt. Der Flacbeninbalt dieser 
Ebene betragt gegen 3 Quadratmeilen. Ansebniicbe, malerisch gelbrmte Hbheu- 
zuge von Kalksteinen und Scbiefern der Uebergangsbildung begriinzen im Norden 
und in dem nordlicben Tbeile eine Strecke weit auch zu beiden Seiten das ebene 
Feld, in welcbes bei Gosting, wie aus einer hohen, scbmalen Felsengasse bervor 
die Mur eintritt. Von Gratz an breitet sich bald die Ebene beiderseits des Flusses 
mebr und inehr aus und erreicbt bei Premstatten und Hausmannstatten mit einer 
starken Stunde ibre grosste Breite. Den Rahmen bilden bier langgezogene sanft- 
wellige Hiigelreiben von Schotter und Sand tertiarer Formation. Weiter thal- 
abwarts in Siidsudost binab versehmalert sicb das Feld wieder und erreicbt bei 
Wildon sein Ende. Der Wildoner Seblossberg und der Buebkogel von Westen, 
der AfFramberg von Osten her mit ibren festen Leitbakalkmassen nahe zur Mur 
herantretend, verengen die Murebene zu einem scbmalen Streifen und trennen 
das Gratzer von dem weiter tbalabwarts folgenden ganz abniicben Leibnitzer 
Felde.

Der Diluvialscbotter, zum Tbeile unter einer ein paarFuss maclitigciiLebm- 
oder Dammerde-Bedeckung, erfiillt dieses breite Beckeu zu beiden Seiten des 
Flusses mit borizontaler Lagerung und genau correspondirendem Niveau, obne 
dass an den Randern der Ablagerung ein hoberes Ansteigen derselben wahrzu- 
nehmen ist, wobl aber zeigen sich gegen den FIuss zu kleine, bochstens ein paar 
Klafter betragende terassenfdrmige Absatze der Ebene, wie bei Karlau und von da 
weiter binab zu, was die Sebraffirung der General-Quartiermeisterstabs-Karte 
deutUcb wiedergibt.
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Der Schotter des Gratzer Peldes, wie man ihn urn Gratz lieVui<>, * gegen 
Eggenberg und Strassgang zu u. a. 0 . haufig genug in Gruben aufgeschlossen 
sieht, zeigt sich von dem Tertiarschotter des umgebenden Hugellandes ungemein , 
verschieden. Dieser, der so vielen schwarzcn Kieselschiefer und sonst fasj nup 
Gerolle von Quarz, seltener von Gneiss u. s. w. fiihrt und urn Gratz umber meist 
ein mittleres oder setbst feines Korn 'liat Gerolle von der Grosse' eines 
Hiibnereies oder mehr pflegen meist mir sparsam dariii zu Hegen '— ' deutet auf 
eine sehr langdauernde, allmalige Hereinfiihrung von Gei^ollen hauptstichlich aus 
dem nicht sehr entlegenen tJebergarigsgebirge oberbalb Gratz. Ganz anders' der 
Schotter im Gratzer Felde. Hier liegen , in groblichen Sand eingebettet, ‘ aber . 
ganz unregelmassig durcheinander - -  seltener mit Andeutung schichtenweiser 
Vertheilung der feineren und grbberen Theile — zahllose ei- bis faustgrosse und 
wohl noch grossere GeroHe,*von meist Vollkommener Abrundung. Es zeigen sich 
in buntem Gemische Quarz, weisser, kbrniger Kalk,- grauer Uebergangskalk und 
Dolomit, Gneiss, Granit, Hornblendeschiefer u. a ., aber- • vergeblich sucht man 
nach Stiicken jenes schwarzeh Kieselscbiefers, der im Tertiarschottbr allenthalben 
so in die Augen fallt. Er ist hier gegen die iilierwiegende Masse von Gerollen, ' 
die das krystallinische Schiefei^ebirge geliefert hat, bis zum Verschwinden 
zurOckgedrangt. Die Gerolle des Diluvialschotters stammcn sicher von einem vie!

- ausgedchnteren Gebietc her als die tertiaren Gerolle. Sie wurden innerhalb einer 
kflrzeren Periode und von einem reissendei en Gewasser herabgeftihrt. ’ ,

Dem Grateet Felde schliesst sich in Siidsudost thalabwarts das Leibnitzer 
Feld an; es hat eine etwas geringere; durchscbniUlich800— 000Fuss betragende 
Meercshbbe, ist-abei*'sonst ganz wie das Gratzer Feld beseliairen. An seinem 
Westrande als Granze gegen die TIronsehiefer, Leithakalk- und Tegclmassen des 
Sausals, zieht sich der Lauf der Lassnitz und der der Sulm bin. Dib beiden 
FlQsse crscheinen in die Diluvialschottermasse ziemlich ebigesenkt, so riamentlich 
zwischen Tilmitseh und Leibnitz, wo der Schotter mehi'ere Klafter hoch direct, i 
Uber der Lassnitz in nackten Wanden austeht.

Die von deji Gebirgeu Mittel-Steiermarks her zum Gratzer und Leibnitzet' 
Felde miindenden Scitciithaler fulwen aulTallemler Weise wenig oder gar keincn 
Diluvialschotter; eine Ersebeinung, die grell absticbt gegen "die in Ober- 
Steierinark lierrschenden VerbaltnisSei Das einzige, VaS noch einigermasseU eine 
Analogie bietet,,beschrankt sich auf folgendes Wenige. ' * '

Bei den Bohrungen, welche in der Thalsohle der Gradeii bei Kbtlacb auf die ' 
in inelueren Klaflern 'fiefe unter der Oberflaehe gelegenen Tegel- und Braun- 
kohlenschicbted betri^en wurden , land man unter ein'er, hochstens 1 Klafter 
macbtigea Decke von Lebm oder Dainmerde eine bis, 4 oder 5 Fuss macbtige 
Lage von Gebirgsschotter aus masi îg groben Gerollen bestehend und unter diesbm 
erst die sicher tertiaren Schichten mit dem Koblenflbtze. Dieser Schotter fand 
sich iiur im'Gebiete der ebenen Tliarsobfe, e r .folgt* picht;  ̂dem'Tertisfi'gebildei*^ _ 
wo dieses au5 de r , Thalsolile^’ jiervorsteigt und ag den sanften ' Gehangen der 
iilteren G eb irp  sich allmalig bergaji zieht; er (iherschreitet sein'; Niveau 'nicht “

K. I -  geuiugiiiclte RcH-litiuutiluU. 7. Jahrgang lU.
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wild ist daher wold als ein diluvialer oder alt-alliivialer Schotterausguss des, von 
dem Stubalpenzug'herab in die Koflaclier Tertiarbucht mundenden Gradenbaches 
zu betrachten.

In geringen Paitien sieht man auch solche Sebotterablagerungen an den 
Mitudungen dor bedcutenderen Graben der Landsberger und Schwanberger Alpen, 
wo dieselben aus dem Gneissgebirge hervor, in das nieder gelegene tertiare 
Gebiet ausmundisn. ‘

So sieht man bci Staiiiz, gleich vor dem Markte nacb SUdwest zu, denblauen 
Tegel bedeckt von einer 4—S Puss hohen Lage voii grobem Gebirgsschotter; 
es sind flache, plattenfonnige, etwas abgerundete Stiicke des Gneisses der naken 
Alpen, gemengt mit kleinercn Gesteinstriimmern. Es ist sicher ein friiherer Absatz 
des bier aus dem Gebirge hervortretenden starken Stainzer Bacbes.

Aehnliehes bemerkt man an der Ausmundung der niederenLassnitz zwischen 
Schloss und Markt Landsberg, ferner zu Schwaiiberg, wo nalie beisammen die 
ScUwarz-Sulm und der Stullmegg-Bacli aus dem hohen Gebirge hervor in die 
Niederung sich ergiessen. Am deutlichsten von diesen Ablagcrungen ist die letzt- 
genannte hei Sehwanberg; sie stellt sogar eine Art ebener Terrasse von 
1—2 Klafter Hohe dar. Es ist auch hicr grober Flussschotter, aus faustgrossen, 
zum Theil auch giosseren, flachen, aber stark abgerundeten Gerollen des im 
nahen Gebirge herrschendeii gut geschichteten Gneisses bestehend. OlFenhar ist 
es ein diluvialer — oder alt-alluvialer —t- Schotter-Ergjiiss des Wildbaches; an 
eincn tertiaren Schotter ist hier nicht zu denkon. W eiter uutenvim Sulm-Thale 
hat man noth andcre Schotfer-Partien zu St. MaVtin und zu Kleinstalten. An 
ersterera Puncte sah ich eine 3—4 Fuss machtige Lage von grobem Flussgerolle, 
ganz dem von Sehwanberg gleich, wciche auf tertiarem Schotter zu ruhen sdiien. 
Qas Gauze bildet eine uaansebnliche Anhbhe, ein paar Klafter uber dem Bette 
des Slullmegg-Baches. ' '

Diess ist Alles, was ich von Schotter-Ergussen, aus dem Zuge der Stub- und 
der Koralpe stammend, wahrgeiiommen habe; gewiss eine ungemein geriuge 
Entwicklung dor fiiluvialhildung, die in den Thalern von Obersteier in so gross- 
artiger Ausdehnuiig und Machtigkeit erscheint. Vergebens sucht man im Innern 
odor an der Mundung der tiefen Graben der Graden, Gbssnitz, Stainz, Lassnitz, 
Sulm u. s. w. nach jenen machtigen, steil abstiirzenden Terrassenwanden je s  
Schotters, wie sie an den Mtindungen der Seitengraben an der oberen 
allgemein verbreitet und charakteristisch entwickelt aufti’eten. Vergebensjsu^t- 
man auf den flachen Randern der Hoheii, welche iiber jenen Griiben anstei^n,  ̂
nach soldier massenhafte’n und ausgedehnten Schotterhedeckung, wie mai# sie 
in Obersteier fast allenthalben antrilTt, wenn man.aus eirier der tief eingfini^nen 
Thalsohlen gegen das Gehange emporsteigt. Von dem alien ist mir in^reh Alpen'- 
M ittel-Std^piarks nichts vorgekommen.

Es a p ^ i e s s  Erscheinungen und Gegensatze, die eine Erklarung erheiseben. 
Der. G e ^ ^ t z  W ischen dem. Tertiarschotter der'G ratzer Gegend und- dem 
Diluvialschotten des Gratzer und Leibnitzer Feldes deutet auf die Entstehuhg der
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tiefen Thalschluchten desGehirges in der anf die AblagerungderTertiarschichten 
gefolgten Epoche; jener andere Gegensatz aher, den die aus dem Koralpenzuge 
heiwortretenden Wildgiahen in Bezug auf Sehotterfiihrung zu den Haupt- und 
Seitenthiilern von Obersteier J)ieten, weist anf Einfluss bedeutender Gletjscher- 
massen im letzteren Landestheile bin.

Dass die Entstehung der tief eingerissenen Thaler und Wildschluebten 
unserer Gebirge erst nach Ablagerung der Tertiargebilde vor sich gegangen ist, 
dariiber ist man sowobl' in den Alpen als aucb in anderen Gegenden so ziemlieb 
einig *). nur die Art und Weise wie es geschehen, wird von verschiedenen 
Geologen je nacbMassgabe ihrer anderweitigen geologischenTbcorien verschieden 
dargestellt.

Das jiingste Glied der Tertiargebilde der Gratzer Gegend, der durch Kiesel- 
schiefer-Gerolle cbarakterisirte Tertiarschofter wurde noch vor Entstebung der 
gewaltigen Wildgraben, welche in der oberen Murgegend die Massen der Gebirge 
so tief durchfurchen, abgelagert. Das Material, aus welchem er entstand, deutet 
auf eine Zufiihrung der Gerblle aus den zunaehst angranzenden Gebirgen, der 
Koraipe, Stubalpe und namentlich den Kalk- und Scliiefergebirgen der Ueber- 
gangsforraation nordlich von Grafz, endlich auch aus dem Gosau-Sandsteine im 
Kainach- und Graden-Gebiete. Ein so ausgebildetes und ausgedebntes System 
von tief in das Gebirgsinnere einscbneidenden Seiten- und Nebentbalern wie das 
heutige der Mur, mtindete siclier nicbt zur Gratzer tertiaren Meeresbucbt. Nach 
Ablagcrung'des tertiaren Schotters aber miisscn bedcutende Aenderungen ein- 
getreten sein. Eine fliicbtige Uiitersuebung unseres Diluvialscbotters zeigt stbon, 
dass seine Gerijlle fast alle von den Gesteinen des eiitferntcren hoheren Gebirges 
herstammen und von den Flutben der Mur und ihrer Nebenfiasse herabgebraebt 
und hier in der breiten, beckeuartigen Ausweilung des Tbalcs, wie zumal im 
Gratzer und im Leibnitzer Felde, abgelagert worden sind. Sie entsprecben dem 
ganzen oberen Mur-Gebiete und dem der Miirz. Proben von den Felsarten der 
an den unmittelbaren Randern der Ebene ansteigenden Gebirge felilen entweder, 
Oder treten doch mindcstens sebr zuriick gegen jeive entfernlerer Fundstatten. 
Als ihre Ablagerung vor sich ging, existirtcn also schon die tiefen Tbalein- 
sehnitte, welche die Hocbgebirge von Obersteier zerschlitzen und der fort- 
dauernden beftigen Annagung durch die mit sfarkmn Gefalle sie durchstromenden- 
Bergwasser aussetzen. Es existirte schon das enge febsige Quertbal, durch dak 
die Mur von Bruck bis zum. Gratzer Felde sich durcbbricht, oder; es begann 
Thal-Erosion und Scbotter-Ablagerung z u g l e i c h  und daucrte zusammen fort 

’  wahrend der Diluvialepoche.
Jene continentale Erbebung, welche der ferneren Ablagerung tertiarer 

Schichten in den Ostalpeu ein Ziel setzte, scheint es gewesen zu sein, welcbe

‘ ) Mao vergleiche z.lt.C. v. O eynhauscn, ErUinterungen zur geognostisch-gcographischeu 
Karte der Umgegend des Laacher Sees. Berlin 1847. — H. v. Deche-n. Geognostisclie 
Beschreibung des Siebengebirges am Bbein. Verbandlungeri des naturhistoriscbcn Vereins 
der prenssiscben Bheinlande und Westpbalcns. Ncunter Jsibrgang. Bonn 1882.

77*
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zur Erosion der tiefen Gebirgsschliichten theils durch das griissere Gefalle, das 
sie den Stromen ectheilte, theils auch durch unmittelhare Spaltenhildung den 
ersten Anstoss gah und von da an daiierte die Tieferlegung derselhen ziemlich 
allgerhein, wenn auch nicht iiherall in gleichem Gra(Je,'his auf unsere Tage fort.

Die.meisten Geologen sind einig darin, dass tiberhaupt an der Granze 
zwisclien Tertiar- und Diluvial-Ablagerungen dfe-Haupterhehuug der Alpen fiber 
das Meer stattfand. In Mittel-Steiermark, von der Sulm an in Norden zu, geschah 
diese Erhebung durcbgiingig in .feinfacbster Weisej koine Schichtenstorungen 
erfolgten, und namojitlicb fand zwischen dem Niveau dos Tertiar-Gebietes von 
St* Florian und dem Gneissgebirge der Koralpe keine naclnveisbare Verauderting 
Statt. Das steirische Dberland aber mag um einige bundert oder boehstens urn 
1000 Fuss hbUcr als die mittleren und unteren Landesihcile geboben worden * 
sein. — Hiermit erluelt der obere Lanf der Mur auf einmal ein starkeres Gefiille, 
die tiefe Einnagung des Flusses in sein heutiges Bett, namentlich auf der (jueren 
Strecke zwischen Bruck und Gratz, begann und einmal eingelcitet, setzte sich 
diese Erosion den Seitcngraben nacb und violfaeb sieh gabeind, immer weiter 
ins Innere des Hochgebirges fort. Sie daiierte an jeder Tlialstrecke so lange bis 
der Gefalle-Unterschied gegen die naehst tiefere Streeke annabernd sich aus- 
geglicb'en; von da an konnte die betrelfende Tlialstrecke niir noch in die Breite, 
nicht rtichr in die Tiefe anw'achsen. Vordem waren die Thaler flach und breit; 
hie und da im Gebirge, wo die Erosion anderen Verlauf gcnommen, sieht man 
noch einzelne Spjiiren soldier alter, ^sanft geformter Thaler. M anche'der tiefen 
Thaler des Gebirges mbgen wold einerSpaltung derFelsmassen bei denGebirgs- , 
erhebungen ibre Entstehung dankcn. Indessen kommen meinos Wissens Thaler, 
die nicht bloss der Erosion, soiidern ziuiach.st der Gebirgsbilduug ihren Ursprung 
danken, cben so allgemein mil sanftcn Auswitteriingsforinen, als auch in Gestalt 
spaltenartiger Sclduchten vor. Hieriiber sind die Acten derzeit noch nicht 
geschlossen. „

Wenden wir uns Uun zn unserem zweiten, dor Erklarung bediirftigen 
Puncte, dem aulfallenden Fbhien oder mindostehs sehr spiirlichen Vorhandensein 
yon Diluvialschotter-Ablagerungen in den Alpen Mittel-Steiermarks. ,

' Die bedeutendeii Schotfer-Massen dcs: Gratzer und Leibnitzer Feldes sind 
ein blosser Ansgiiss" der gewaltigen ^ebirg.s-Annagungen, die in den obersteii* 
gebirgigen Theilen des Flussgebiete^ also in den' Brucker Alpen, Judenblirgcrii 
Alpen U. s. w. Statt batten. Die am Gratzer und Leibnitzer Felde in wenigen 
Siunden Entfernung vorbeiziehenden Landsberger und Schwanberger Alpen aber', 
nehmen, wie oWn erortert wuvde, nur hbchsjt uiibedeutenden Antheil an jener 
Scliottererzeugung, trotzdem, dass auch sie machtige Bergmassen von 4000.* 
.5000, 6000 Und mehr Fuss Meereshbhe un3 diirchfurcht von zahlreichen, tiefen . 
und felsigen Gi’ahen darstellen.

‘ Was ist es nun, was diesen Gogensatz erzeugte? Es mQssen irgendwelche 
Verhaltnisse geherrscht haben, es muss irgend eine , Kraft wirksam gewesen sein, 
welche' in der Zwischenzeit nach Ablagerupg ;der Terti8rscbichten uiid. vor Beginn
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unserer jetzigen historischeii Epoche Obersteier in eine ausgcdebnteEpzengiings- 
stiUte Von Schotter umwandelte. Diese Verhaltnisse, diese Kraft waren in der 
Tertiarepoche nichtvorbanden, sie warpn es in denGcbirgen desmitttcren Landes 
iiberhaupt in kcinei* Epoche; sie miissen endlich auch itn Obcriande nocb vor 
unserer gescbielitlicben Zeit stark in den Hintergrund getreten scin. Icb glaube 
man wird zur Bcantwortiing dieser Fragen wobl zn der Annahme einer, wahrend 
der Diluvialzeit wesentlicb bedeutendcren Entwickeliing der Gletscbermassen in 
Obersteier seine Zufludit nehmen miissen. Fr^ilich baben die eine Zeit lang in 
der geologischen Literatur .so gangbaron Glotscber-Tbcorien bei den Geologen, 
welche im Lanfe der letztcn Jahre die norddsllicben Alpcn untersuchten, im 
Allgemeinen nur selir wenig Anklang gofunden und von wirkiicben Beweisen 
einer wesentlicb grosseren Ansdcbining derselben ist in diesein letzten Zeitraume 
nur sehr wenig mebr'vorgcbracbt worden. Indcsson ist die Ansicbt, wie sie von 
den Geologen der nordofstlichen Alpcn znmal Herr von Mor lot  verfocht, dass 
namlich auf das snbtropiscbe Klima der Tertiarepoche plotzlicb ein dem jetzt 
herrschenden unserer Gegenden sebr nabe kommendes odor anch woblnocbmebr 
nasskaites folgte, dass der Wa.sserreicbtbum unserer Strbme damals ein grosserer 
war als der heutige, ibr Anwacbsen ein wilderes u. s. w., immer nocb in Geltung 
geblicben. Die Wirbeltbicr-undScbalthierrcstedes Losses erweiscn das Herrscben 
cities kiiblcn Klimas wiibrend des Diluviums zu sebr init Bestimmtbeit. Indessen, 
der blosse Eintrilt eines kiibleren Klimas ah der Stelle eines .snbtropiscben geniigt 
nocb nicht, um die gros.sartige ScboUer-Erzeugung von Obersteier zu erklaren. 
Ware es bloss diess gcwe.sen, so biUte auch unserKoralpengebirg damn gloichen 
Antbeil nelunen rniissen. Audi die blosse Erosion der tiefen Thaler allein war 
es nicht. Denn die Koraipe bat, wie .schon beinerkt, tiefe Thalscblucliten, die 
richer erst nach Ablagerung der Tertiargebilde von den nocb heute flicssenden 
Biichen au.sgenagt wurdcn. und doch liefert sie fast gar keine Schotter- 
ablagerungeir.

Es mussen bier nocb andere, in Obersteier stark ausgesprochene Momente
im Spiele gewescii sciii. Wie icb in einem friiheren Aufsatze schon darlegte,
mochte icb wohl fur Annahme einer,. durch das voriibergebende kiiblere Klima
hervorgerufenen grosseren Entwickelung der Gletscher in Obersteier mich
entscbeiden; liierdurch diirfte sich wenigstens ein Tlieil der betrelfenden
Verhaltnisse erklaren lassen.» «

L e h m - A b i r t g e r u n g e n .  Die meisten breiten Flussthafer und Thalbecken 
im tertiaren Gebiete Mittel-Steiermarks zeigen bei der Entblbssung durch die 

' l i e f e r  sich einnagenden Wa.s.ser, oder bei Nachgrabungen ein paar Klafter 
machtige Lehmmassen, so das Kainach-, Stainz-, Lassnitz- und Sulmthal.

Die sanften, nach'Siidost zu sich a'bdachenden Gehange, welche den linhen 
Rand dieser Thaler darstellen, zeigen oft auf grosse Strecken bin auch nichts 
anderes anstehend, als eben solchcn Lehm. So namentlich ein Theil des rechten 
Gehanges des Stainzthales zwisclien Stainz und Preding und das rechte Gehange 
des Lassnitzthales unterbalb St. Florian.
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Es ist ein gewohnl idler gclbgrauer magerer Lehm, ohne Spur von Sdiiclitung, 
wdcher zu zahlreidien Ziegellirennereien das Material liefcrt. Versteinerungen 
sind meines Wissens noch iiie in solchem Lehm vorgekommen; man wird daher 
wenig riskiren, wenn man ihn geradczu als Alluvium bezeiclinet. Lossconchylien 
diirften iiberhaupt durch das ganze Flussgebiet dcr Mur allentbalben im Lcbm 
feblen.

In den breiten, flacbcn Wiesenthalern derKainach, Stainz, Lassnitz u. s. w. 
bat man selbst eiiie noch fortdauernde Erliiibung dcr Thalsoble anzunebmen. Das 
Thai pflegt bei starkem Anschwellen des Flusses in manehen Jabren eine Zeit 
lang unter Wasser gesetzt zu sein. Zufiihrung von Lehm- und Dammerde kann 
dabei stattfinden und dergestalt die Thalsoble sich erbohen. So fand in der That 
Herr Dr. Med. U n g e r  zu St. Florian bei Au.sgrabung von riimischen Hausgrund- 
lagen im Lassnitz-Thale unweit von St. Florian, dass eine stellenweise Boden- 
erhbhung von 2—3 Fuss in den andertbalbtausend Jabren, welche seit der Zeit 
der romischen Ansiedlung verflossen, stattgefiinden.

Nicht so leicbt zu erklaren, als die eben erorterten Vorkommen von Lehm 
ist jenes, das als eine mehrere Fuss maehtige Anlagerung an sanft abgedachten 
Stellen des Plawutsch und der anderen Kalksteinbohen, welche gegenNordwesten 
den Rand des GratzerFeldes bilden, erscheint. Der Lehm ist am Fusse dieser Kalk- 
steingebirge in betrachllicher Ausdehnung abgelagert und trennt dieselben von d'er 
Schotterablagerung des Gratzer Feldes. Einwarts gegen letzteres zu verliert sich 
dann die Lehmmasse, wobei sie sich als Decke des Schotters zeigt, bergan zu 
aber erhebt sie sich an sanften Stellen des Kalksteinzuges ein- oder ein paar 
hundert Fuss hoeh iiber die Ebene. Professor Hl u b ek  hat auf das Auffallende 
dieser Lagerungsweise in seinem Werke „Die Landwirthschaft des Herzogthums 
Steiermark", Gratz 1846, auf Seite 12 hingewiesen. Es seheint, dass dieser 
Lehm zumeist als Residuum tertiiirer Tegel zu deuten ist, welche ehedem am 
ganzen Rande der Kalksteinbohen aulagerten und deren Ueberreste durch * 
Regenwasser u. s. w. herabgefuhrt, jetzt am Fusse derselben als Decke des 
Diluvialschotters fortwahrend sich ausdehnen. Man vergleiche meine im vierten 
Theile dieser Arbeit gegebene Darstellung des Vorkommens von Tegel und Lehm 
in der vom Kalksteingebirge frei gelassenenEinbucht zuStrassgang unweit Gratz; 
auch’‘hier deuten die Verhaltnisse, unter denen der Lehm vorkommt, daraiif hiti. 
dass er eine Art regenerirter Tegel ist.
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VI.Arbeiten in dem ehemischen Laboratorium der k. k. geologischen Reiclisanstalt.
Von Karl Ritter von Hauer.

, 1) Mineralwasser von Stubitza in Croatien. Zur Untersuchung eingesendet
von der dortigen k. k. Bezirksverwaltung. Es wurde das Wasser von zwei der 
dort zum Badegebrauche in Verwendung kommenden Quellen eingesendet.

Nr. I. Stubitzer Mineralquelle.
Nr. II. Schlammquelle.

Qu a l i t a t i v e  U n t e r s u c h u n g ,

Das Wasser beider Quellen ist klar, farb- und geruchlos. Der Geschmack 
ist weicb, kaum tnerklicb salzig. Es reagirt weder sauer noch alkalisch; sehr 
concentrirt schwach alkalisch. Das specifisebe Gewicht von Nr. I ist =  1*00042, 
von Nr. II =  1*00044 bei 19* C. Die Temperatur der Quelle Nr. I ist am Ur- 
sprunge 88'7* C., jene der zweiten Quelle etvvas niedriger.

Das Wasser beider Quellen entbalt: Chlor, Scbwefelsaure, Koblensaure, 
Kieselerde, Kali, Natron, Kalk, Magnesia, Eisenoxydul, Thonerde und organische 
Substanzen.

Qu a n t i t a t i v e  Analyse.

Es wurden gefunden in:

Quelle I. Quelle II.

lit lOOQO 
Gntiiim In 10 Unzea In 10000 

Oramnt In 10 Unzen

• Grainnie Orane Gramme Grauc

0*136 0 1 1 9 0*214 0*163
0*260 0*199 0*256 0*196
0*101 0*077 0*417

0*349
0*3*20

0*410 0*314 0*268
Scilwcfelsaure Magnesia .......................... 0*513

0*379
0*394
0**291

0*438 
0 1 1 2

0*336
0*086

Zweifach kolilensaurer Kalk............. .... • ■
Zweifach kohicnsaure Magnesia .............

2*016
0*739

|o*029

1*548
0*567
0*022

2*092 
0 972
0*013

1*606
0*746
0*009

’ 0*366 0*281 0*359 0*275
. Spur 
, 0*427

Spur
0*327

Spur
0*616

Spur
0*473Prete Kohicnsaure.......................................

I o
2)' SebAvarzer Thon aus der Dulce bei Aussig. Zur Untersuchung iibergeben

von Herrn Dr. Ferd. Ho e b s t e t t e r .
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In. iOO Theilen des-lufttrockenen Materiales avurden gefunden:
Wasscr . .  
K o h le .... 
Kicselerdc 
Thoncrdc. 
Kalkcnle . 
Talkerde .

1 9 0
6 1

47-4 ■
25-2 mit etwas Eiscnoxyd 

I S  ■
0-3

99-7

S) Steinkohlen aus der Umgcgend von Laibach. Zur Untersucbung ein^ 
gesend'et von dor BergbaugeseNscbaft zu Knappansche bei Laibach.

1. Aus dem Ausbisse des Zeyerflotzes; Hangendtheil.
« M « « » »

3. Mitteitheil.

6. „ „ „ „ „ Liegend'theil.
7• • »  i» f f  n  « »

8. Miltelkern cines Ausbisses.
» n «

10. Vom Saveflotze aus 30 KVafter Tiefe.
11. n n M n a *

ftr.. \Vni«<«r tn 
400 Theticn

Atehc in 
too  Yhien«n

ReiAulcirle 6 |C>4*t̂ U« 
tlieile Ulei \|i'arin|C*;KtBlVcilein

Af^kiuivale'nt einer 
K hfter 4 '̂oicUon 

HudziSs in Cenlnlcr'
1. S*9 6*3 22-40 . 3062 10*3
2. S-7 11-9 18*90 4271 12*2
3. 10*4 . 2*2 21*30 4839 10*8
4. 9*2 6 0 20*00 4320 11*6
5. 7-9 2 0 21*70 4904 10*7
6; 4*9 «*2 20*80 4700 11* 1
7. 7*0 8*7 21*10 4768 , 11 0
8. 6*7 2 6 22*10 4994 10*3
9. 6*3 2-0 18*10 4099' ' 13'* 8

10. 6*0 9*9 18*70 4226 12*4
11. 5*1 1*6 21*70 4904 10*7

4) Anthrazit von der Kroiialpe bei Pontafel nRchst Tarvis, in Karnten. Zur 
Cnlersuchung, eingesendet von* Giiterdirecter IJerrn J. Ki eh a u p 1.

Wasser in 100 Tlieilen..............................  I 'S
Aschc iii'llOO Tjioilcnl......................................  4 *4̂
Cokes in 100 tlicilcn ...................   36 • 1
Rcducirlc-GcYieliU-Theile Blei......... .. • • '27/3»
W i i n n c - E i n h c i l e i v ......................... ..6181

• Ae<|uivalcnl' einer Klaftcr 30** weiclien
Holies . .........................................*...............-8i4

5) Eisensteine von der Uggolyitzer Alpe bei TaitviS' -in* Ka:rnthen. Zur Un-f' 
torsuchting.eiuges^det von deinselbeu.

1. 100 Tli.eile gdiicn 44''‘8 Tlieile Koheisen.
* ‘ ^  ‘ » ^.34'»8. „ „

d. » ■ « n 24*0 , „

6) 5^  Torfrauster von Fr'anadorP, Zur .UnteBsuchung ci.pgesepdet ypnrfierrn
-Ignaz W alliuid; ■
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1. Schiclrte Nr. 2; %. Schichte Nr. 4 ; 3. Schichte Nr. 4 ,  2  Klafter 1 Fuss, 
machtig.

•1. 2. 3.
Asclicngehalt in 100 Theilen..........  3*4 4'3 S'S
Reducirte Gewichts-Tlicile Blei. .  >. IS'OO 14'20 13‘45
Warme-Einheiten.............. ............. 3390 3209 3039
Aequivaicnt einer Klafter30'weichen - 

Holzes in Centner..................... iS'S 16’3 ,17;2

7 )  MineraVien von Ischl. Zm: Untersuchung iibergeben vom Herrn Sections- 
ratb Wilhelm H a i d i n g e r .  •

I. Ein orangefarbes, derbes, lialb durchsichtiges Mineral, auf Anhydrit 
aufsitzend. ‘

In 100 Theilen wurden gefunden:
Chlor..................... t-12 1-02
Schwefelsaure . . . .  46-SS 46-77
Magnesia............... 12-23 12-83 12-44
Natron................... 16-05
Eisenoxyd............  0-28
W asser...-...........  23-10 23-08

99-33
Ein anderes sehr reines Stiick ergab folgende ResuUate: -

Chlor............. 0-31
Schwefels-Sure 47-61 47-78 
Magnesia.. . .  12-09 12-15
Natron........... 18-00
Eisenoxyd . . .  0-08
Wasser..........  21-49 21-50 21-51

99-58
%

Das specilische Gewicht wurde — 2-2S1 gefunden.
D iese Zusammensetzung entspricht der F unnel:

Na 0  . SO* +  Mg 0  SO , +  4  JHO.
• ' Das Mineral ist daher identisch mit deni von J o h n  aufgestellten Blodit. 

fl. Mit dem eben angefuhrten Minerale fanden sich farblqse, auch rotiilich 
gefiirbte durchsichtige Massen, deren Analyse die Zusammensetzuqg des Lbweites 
ergab. 100  Thejle enthielten:

Schwefelsaure...............
Magnesia......................
Natron.......................... . . . .  18-58
Wasser.......................... . . . .  14-80
Eisenoxyd . . . . . . . . . .
Chlornatrium............. .. <Spuren

100-22
' ' Nfibere Angaben fiber diese beiden Mineralien werden vom Herrn Sections- 

c T ^ th  H a i d i n g e r  fur die Sitzungsbei-ichte der Kaiserlichen Akademie derW issen- 
schaften vorbereitet.

8)  Bleiglanz von W isowitz. Zur Untersuchung eingesendet von Hrn. W o i t e k .  
Die eingesendete Probe ergab in'^100 Theilen einen Gehalt von 0-2S Pro-

. dent Silber. ^
9 )  Portland-Cemente. Zur Untersuchung eingesendet von Herrn Thomas 

S c Iv 0 e II.
K. k. g:e«lo^ische notchsanstalt. 7. Jalirj^ang tS3G. III. 7 8
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1. Von Kn i gh t ,  Bevans  und S t o r g e .  II. Von Robins .
In 100, Thoilen wnrden gefunden:

Kicselerde.............?. 23-48 22-45
3̂ .*"”'®’’**®....................... i  7-96 9-09n.isenoxyd...................|
Kalkerde.................... 61-38 59-51
Talkcrde..................'. 1-19 1-21

............................. \  3-00 3-20Natron.........................J
Kolilensaure...............  0-60 0 -8 1 .
W asser.........1 -8 8 + 1 -7 7

99-49 98-04

VII.
V e r z e ie h n is s  d e r  a n  d ie  k .  k .  g e o lo g i s c l i e  R e ie h s a n s t a l t  

g e l a n g t e n  E in s e n d u n g e n  v o n  M in e r a l i e n , G e b i r g s a r t e n ,  
P e t r e f a e t e n  u .  s .  w .

Vom 1. April bis 30. September 1856.
1) 23. April. 1 Kistchen, 10 Pfund. Von dem Vorstande des k. k. Berg-

amfes zu Mahr.-Ostrau, Hen-n Bergverw-alter Leopold F i e d l e r .  '
Grosse Schaustucke von Schwarzkohle, durchzogen von zahlreiehen Hohl- 

raumen, deren Wande mit kleinen Kalkspath-Krystallen bckleidet sind.
2) 2S. April. 1 Kiste, 89 Pfund. Von Herrn Joseph W a l a ,  k. k. Berg- 

meister zu St. .Benigna.
Eisenkieselpisolith von St. Benigna, von welchem zuerst von dem Director der

k. k. Montan-Lehranstalt in Pribram, Herrn J. Gr i m m ,  eingesendet wurde und 
worQber Herr DirectQrW. Ha i d i i i ge r  in derSitzung am 4. Marz 1. J. berichtete, 
zugleich mit einer Nachi-icht uber das Vorkommen desselben. Der reichste Fund- 
ort liegt zvvischen St. Benigna und Straschitz, an der sildwestiichcn Abdaebung dcs 
Berges Hrbek, und es durfte daselbst der Eisenkieselpisolith im engsten Zusam- ■ 
menhange mit den hier auftretenden Rotheisensteinlagern, welciie stellenweise in • 
Eisenglanz ubergehen, bis jetzt aber noeh nicht Gegenstand des Bergbaues sind, 
stehen. Einige Schurfarbeiten,. welche Herr Bergmeister W a l a  daselbst einzu- 
leiten gedenkt, werden Ober die gegenseitigen Verhaitnisse nahere AufschlOsse 
geben. Die genannte Sendting enthielt ferner schbne Slucke von einem. neuen,  ̂
durch Herrn W a l a  jungst aufgefundenen Vorkommen von Wavellit aus dem 
Rolheisensteinlager unterhalb des Dorfes Zajecow nordostlich von St. Benigna, 
woselbst er theils auf Klfiften, theils in kleinen Druseni-aumen erscheint; daim, 
Versteinerungen aus den Grauwackenschiefern von Kwain, Hrbek und Ginec, ein« 
neues /ossiles Harz atis der Schwarzkohle von BrandeisI und Spharosiderit aus* 
der Steinkohlenformation zwischen Wejwanow und Lang-Lhota. i
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An einetn sp^teren Datum traf von Herrn W a l a  nocit eine zweite Sendung 
mit 225 Pfund von Eisenkieselpisolith ein. .

3) 28. April. 1 Kiste, 71 Pfund. Von Herrn Georg Raufe r ,  Thonwaaren- 
fabrikanten und Grubcnbesitzer in Laibach.

Piauzit vom Berge Chum bei Tflffer in neuei’er Zeit in der Braunkohle 
daselbst vorgekommen. Herr Ra u f e r  entsprach dureh die reichliche Sendung 
dera von Seite der Anstalt gestellten Ansucben, urn mit diesem interessanten 
fossilen Harze die Mincralogen und Chemiker der 32. deutschen Naturforscher- 
Versammlung in Wien betheilen zu kiinnen. Pur den gleichen Zweck wareh die 
Sendungen Nr. 11, 13, 19, 20 und 21 bestimmt.

4 ) 30. April. 1 Kiste, 145 Pfund. Von Herrn Maximilian Ritter v. Hahtken,  
rurstlich serbiscben Markscherder in Maidanpek.

Ammoniten aus den jurassischen (Klaus-) Schichten von Svvinitza, im 
illyrisch-banater Granzregiments-Bezirke, die reiche Ausbeute einer imrlnteresse 
der k. k. geologischen Reiehsanstalt von dem Einsender unternommenen Excur
sion. Die zablreicbe Suite enthielt vorziiglicbe Exemplare von Ammonites 
tatrmts, A. hetet'ophyllus u. m. a.

5) Im Laufe des Monates April mehrere Sendungen, die Sammlungen anf 
der Reise der Herren Fr. Ritter y. Ha u e r ,  k. k. Bergrath, und V. Ritter v. 
Z e p b a r o v i c h  in das Banat und die k. k. Banater Militargranze. Nebst Gebirgs- 
arten undPetrefacten sind reiehlicb darunter vertreten: Suiten aus verscbiedenen 
Erzrevieren, so die Eisen- und Bleierze, welehe die Gruben zu Ruszkitza nacbst 
Ruszkberg liefern, nebst mannigfaltigen, sie begleitenden Mineralien, darunter 
der .scljone Allophan, Cerussit, Pyromorphit und Hemimorphit, als Seltenbeit 
auch Brocbantit u. a., ferner Hamatit und Siderit aus den reiclien, gcgenwartig 
noch imbenutztcn Lagerstatten bei Illova siidlicb von Karansebes und bei Globureu 
nordficb von Mebadia, die den Grestener Schichten angehorige Sandsteinformation 
bei Drenkova und Bersaska an der Donau, welehe eine cokebare Schwarzkohle mit 
dem .Aequivalente von 10 und 9 Centnern gleicb einer Klafter 30zolligen Fichten- 
bolzes enthatt, endlieh die Eisen- und Kupfererze, welche im Oravicza-Mare- 
tlmle bei Dolnja Ljupkova unter ahnlichen VerhSUnissen, wie weiter nbrdlich im 
Banate auRreten.-

6) 9. Mai. 1 Kiste, 100 Pfund. Von den Herren A. und G. Vi l la in Mailand.
Petrefacten aus"der Lombardie, inshesondere aus den verscbiedenen, von

den'beiden Herren Vil la in der Brianza unterschiedenen Etagen der Kreide- 
formation, darunter Hippurites orgnnisaus, H. bioculutus, H. sulcatus, Torna- 

^e lla  gigantea aus dem Conglomerate yon Sirone, Inoceramen und Fucoiden aus 
den Kalk-Mergelschichten von Breno, Zoopkicos Villa Massolongo und 2. hrinn- 
letis ViUa aus den grauen und rothen Kalkmergeln von Tregolo und Centemero, 
eine Jtefepom und Nemertilites aus den sandigen Kalkschichten von Casletto am 
Lago di Pusiano u. m. a.

7) 21. Mai; 1 Kiste, 45 Pfund. Von Herrn G. .Kury,  Agenten der k. k. 
priv* DamnfsdiifTfahrts-Gesellscliaft in Neu-Becse.

* '  7S.»
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Fragment eines grossen SchaUels vonElephas primigemns, welches daselbst 
von Fiscliern in der Theiss aurgefunden wurdeJ '

8) 24. Mai. 1 Packet, 6 Pfund. Von Herrn Otto Bi schof ,  Yiccprasidenten 
der Handelskammer in Pilsen.

Gediegen Kupfer in sehr zarten Anfliigen auf den Kluftfliichen des Vitriol- 
schiefers ans dem Bane zu Hromitz. Dieses Yorkominen zeigt sich nur im 
sudwcstlichen I'heile des dortigen Abraumes und meist nur in derSolile dessciben; 
der Vitriolschiefer selbst ist mehr vveniger kupferbaltig. Ferner Blattabdriicke 
und der Hohlraum von einem grossen Coniferen-Zapfen an einemStiickeSandstein 
aus der Altsattler Braunkoblenformation.

9) 26. Mai. 1 Kiste, 192 Pfund. Von Herrn August Mar x ,  Berg-Ingenieur 
in Bonn.

Ein prachtvoller A/astor/o»-Stosszabn, nach der ausseren Kriimmung 
gemesseii 7 Fuss 5 Zoll lang, am unteren Ende 1 Fuss 5 Zoll im Umfange, nebst 
einem vollkommen erhaltenen Unterkiefer mit den Backenzabnen dcsselben 
Thieres. Herr Marx hatte diese Beste wabrend seines Aufenthaltes in Sibirien 
acquirirt und dieselben als Gescbenk der Anstalt gewidmet.

10) 2. Juni. 1 Kiste, 70 Pfund. Von Herrn Joseph G r i e s s l e r  in Gratz-
Musterstiicke der schbnen Braunkoble aus den Bergwerken von Eibiswald,

Steyeregg bei Schwanberg, Schbnegg, Tombach und Jagernigg bei W ies, als 
Gescbenk fur das Museum, zum Tbeil zur Untersuchung auf deren Heizkraft 
bestimmt.

11) 4. Juni. 4 Kistcn mit hohlen Geschieben im Leithakalke von Loretto 
im Leithagebirge, eingesammelt im Aufirage der k. k. gcologischen Beicbsanstalt 
durcb Herrn Heinrich Wolf .

12) 20. Juni. 1 Kiste, 180 Pfund. Von Herrn Eduard K1 e s z c z y n s k i ,  
Ingenieur der k. k- P « v .  Kaiser Ferdinands-Nordbahn.

Ein Qber 3 Fuss langes und bei 2 Fuss breitesStuck eines Lepidodendron- 
Stammes, welches in dem Kohlenschiefer der First eines abgebauten Steinkohlen- 
pfeilers in der Alberti-Zecbe zu Hruscbau sicb fand. Dasselbe ist ein BruchstUck 
eines grossen Stammes, welcber nach einers von Herrn W. D r a s t i c h  ange- 
fertigten Zeichnung sich in einer Liinge von 2 Klafter 5 Fuss, unten 2 Fuss> 
oben 1 Fuss breit, an der genannten Stelle zeigte, aber im Ganzen bei alter 
angewandten Vorsicbt nicht erhalten werden konnte. Ganz nahe dem oberen 
Ende des Stammes theilte sich fast recbtwinkelig ein 6 Fuss longer Ast ^b, 
welcher daselbst 1 Fuss mass und sich an dem oberen Ende, wo sich noch zwei 
Seiten3ste, deren einer gegabelt, abtheilten, auf 2 Zoll in der Breite ver- 
scbmiderte.

13) 23. Juni. 1 Kiste, 21 Pfund. Von Herrn Karl R e i s s a e b e r ,  k.
Bergverwalter in Bbckstein. ‘ j b

Gesteine von dem neuen Quellenstollen-Betriebe in Wildbad Gastein^ 
darunter verschiedene Gneissvarietaten, schiefriger Quarz von den Gangen in 
der N3he der Heilquellen, ein sehr schones Vorkommen von wcissem Katksinter
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auf Gneiss und die merkwiirdige eisen- und manganlialtige Substanz, vom Herrn 
Sectionsrath t i a i d i n g e r  „Reis^cherit“ genannt, einAbsatz der neuen Gasteiner 
Quelle. Von letzterem wurde durch Herrn R e i s s a c h e r  am 6. September noch 
eine grbssere Partie eingesendet.

14) 1. Juli. 1 ‘Kiste, 25 Pfund. Von Herrn Fridolin Ni uny ,  Bergwerks- 
besitzer in Montan-Szaszka.

Musterstiicke der beiNeu-Moldova undSzaszka auftretendeiiManganerze und. 
der dieselbdn begleitenden Gebirgsarten. Die Manganerze, meist derber Psilo- 
melan, linden sich daselbst unter d,en gleichen geognostiscben Verhiiltnissen 
wie die Kupfererzlagerstatten bier und anderorts im Banate, an oder naelist der 
Contactstelle zwischen Syenit und Kalkstein, in unregelmassigen Stocken 
und Putzen oft von bedeutender Machtigkeit, entwedcr im Kalkstein oder 
in der derben Granatmasse, welche zwiscben letzterem und dem Syenite 
auftritt. Ferner Schwarzkohle und dieselbe begleitender Sandstein von Ogaschu 
Sinzcerisch an den obersten Aesten des Oravicza mare-Baches im Ljupkova- 
Thale, schon jenseits der Granze der Illyrisch-banater, mit der Roman-banater 
MilitargrSnze.

15) 12. Juli. 1 Kistcheii, 14 Pfund. Von der k. k. Berg- und Forstdirection 
zu Schemnitz.

Gebirgsarten als Belegstiicke zu einer Mittheilung des Hevrn P. K u n c z, 
Assistenten fur Mineralogie und Geognosie an der k. k. Berg- und F'orstakademie 
zu Schemnitz, „iiber die geognostisch-hergmiinnischen Verhiiltnisse des Krikehajer 
Braunkohlenbeckens im Barser Comitate Ungarns“. Die Tertiiirgebilde, aus 
Sandstein und Thon mit Braunkohlenflotzen bestehend, erfiillcn daselbst einen 
von Trachytkuppen eingeschlossenen Kessel. Schon seit liingcrer Zeit bekannt, 
wurde die Braunkohle erst vor einigen Jahren bergmiinnlsch iiiAngrilTgenommen. 
In einein Stollen auf dem rechten Thalgehange wurde ein Fliitz, 8— 9 Fuss 
mSchtig, unter 15 Grad nach Siidcn einfallend, angefahren. Ein zweites, tieferes 
FIbtz wurde auf demselben Thalgehange in 26 Fuss Tiefe erbohrt, dasselbe 
wurde aber durch ein spateres Empordringen von Trachyt in seiner Lagerung 
.gestbrt und fallt nun ostlich ein. Am linken GehSnge beschranken sich die 
Arbeiten auf einen 8 Klafter tiefen Schacht, in welchem in der vierlen Klafter 
ebenfalls ein Flotz erreicht wurde, wahrscheinlich die Forlsetzung des oberen 
FlStzes am rechten GehSnge. Die Braunkohle ist theils lignitartig, theils scKwarz 
und peehartig. Letztere wies nach der Untersuchung des Herrn Professors 
Ba l l i ng  in Prag einen Aschengehalt von nur i  Percent und einen Wassergehalt 

,_-von 6‘5 Percent nach; 10 Centner derselben sind equivalent 1 Klafter SOzblligen 
■ Pichtenholzes. Der mit der Kohle wechsellagerride trachytische Sandstein enthiilt 
Reste von Schilfstiimmen und Dikofyledonen-Blatter.

" 16) 17. Juli. 1 Kiste, 39 Pfund. Von Herrn Aloys Mies  bach,  Bergwerks- 
lie^itzer in Wien. , ■

'' Ein Oberkiefer-Fragment von Arerothcrium incisimm Ifaup. mit theilweise 
pr^I^enen Backen- und Schneidezrdmen, nebst andereu Knochenstiicken in dem
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9 KJafter machtigen Brauiikahlenfliytze zu Hart niichst Gloggnitz im Moii'atê  Juli 
1. J. in einei'Teufe von 23 KlaHern angefahren (Emil-Scliacht). Einllnterkiefer- 
Fragment, derselbenThierspecies angeliorig, an derselben Localitat im Jahrel843 
vorgekommen, bewahrt das k. k. mineralogisclie Cabinet.

Apsser den oben genannten Stiicken entbielt das von Heim Mi esbac i v  der 
Anstalt dargebracbte Geschenk ein Scliaustuck von Braunkolile, auf welcher Hartit 
und eine scbwarze, tiieerartige Masse auflag, welehe letztere erst spater nach 
der Forderung des Stiickes hervortrat.

17) 17. Juli. Von Herrn Joseph Mi ks ch ,  Bergbau-Inspector in Pilsen.
Spharosiderit-Kugein, innen zerborsten, auf den Kluftllachen mit Gruppen

sehr kleiner netter Krystalle von schwarzer Blende besetzt, ein neues Vorkommen 
vom weissen Berge bei Pilsen aus silurisclien Schiefern. Ferner eine Suite der 
schonen, von Hrn.Prof. Dr. Reuss  beschriebenen Pseudomorphosen vor^Smithsonit 
(Zinkspath) nach Calcit in der'Form des stumpfen Rhomboeders (V2R) mit 
gering entwickelten Flaehen des hexagonalen Prisma, auf den im Granit auftre- 
tenden Erzgangen zu Merklin in der Johanni-Zeche vorgekommen.

18) 6. August. Yon Herrn Theobald Z o l l i k o f e r ,  in Vergiate am Lago 
maggiore.

Eine Suite wohlerhaltener Versteinerungen aus den Trias- und Lias- 
Schicbten der lombardiscben Alpen in der Val Brembana, Seriana und Cavallina.

19) 8. August. 1 Kiste, 228 Pfund. Von Herrn Robert D orns, Fabriks- 
besitzer in Lemberg.

Ausgeschmolzener Ozokerit von Boryslaw, nebst sehr werthvollen Nachrichten 
iiber das Vorkommen desselben. Bei Boryslaw selbst 1st gegenwSrtig der Bergbau 
zur Gewinnung von Bergtheer eingestellt. Es zeigten sich hier namlich gegen andere 
Localitaten die Verhaltnisse minder gunslig, indem die mit BergSl durchdrungenen 
Thonschichten zu bindend sind, urn ihnen dasselbe auf einen weiteren Umkreis 
durch Schachte entziehen zu kiinnen, nach einiger Zeit erschopfen sich dieselben 
ganzlich; daher graben auch die Bauern der dortigen Gegend ihre Brunnen zur 
Gewinnung des Bergbls in der Entfernung von wenigen Klaftern. In der den Kar- 
pathen vorliegenden Ebene beginnen bei Boryslaw die bergolhaltigen Thonschichten 
nur wenige Fuss unter der Oberflache, sie erreichen ihre starkste*Impragnirung 
zwischen der 6. und 8. Klafter, dann nimmt die Ergiebigkeit wieder ab bis zur
14. Klafter, in welcher Tiefe ein fetter Salzthon auftritt, der boi dem Mangel an 
Zerkliiftung das Bergbl niclit mehr durehdringen lasst. Die mit Bergol imprag- 
nirten Thonschichten schliessen stellenweise Nester von Ozdhprit ein, welehe 
zum Theile von schiin wachsgelber Farbe, ausgebildete Steinsajzwurfel enthalten.'" 
.\ns einem 7 Klafter tiefen Schachte wurden bei 130 Kub.-Fuss Erdaushebung 
etwa 400 Pfund Ozokerit gewonnen, in anderen benachbarten Schachten fand er 
sich hingegen nicht. Auch in den zur Bergblgewinnung gegrabenen Brunnen * 
zeigte sich der Ozokerit nur stellenweise. ,

20> 13. Augusit. 1 Ki.ste, 1S8 Pfund. Von Heim Joseph B r u n n e r ,  ih 
Bruck an der Mur. *
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Magnesit von St. Kiithrein bei Bruck, in grossen, schiinen Stiicken. Herr 
B r u n n e r  bat nun begonnen, denselben techniscb zu beniitzen, und zwftr vorlaufig 
auf die einfacbste Art, indem der Magnesit wie Katkstein gebrannt und so in den 
Handel gebracbt wird. Ferner vvird diese gebrannte Magnesia zu feoerfesten 
Hocbofenziegein geformt, endlich «ind aucb Vorkehrungen zur Erzeugimg von 
Bittersalz getroffen worsen.

Ferner entbielt die Sendung Spatbeisenstein voi) dem in Tragoss neu 
entdeckten Lager des Herrn Franz F i s obe r ;  es ist acht Fuss am Ausgehenden 
macbtig, sfreicbt nacb Stunde 17 und falltunter 45 Grad naeb Norden, in dem 
violetten Grauwackenscbiefer in einer llobe von etwa 180 Klaftern fiber der 
Thalsohle in Tragoss. Nocb um etwa 70 Klafter hober verflacbt der Alpenkalk 
in der sogenannten Trienchtling auf die gleicbe Weise nacb Norden.

21) 18. August. 3 Kisten, 374 Pfund. Von der k. k. Salinen-Verwaltung in 
Aussee.

Dopplerit aus dem Torfsticbe in der ausseren Kainiscb bei Aussee.
22) 4. September. 3 Kisten, 370 Pfund. Von dem Vorstande der k. k. 

Banater Bergdirection zu Oravicza, Herrn Bergdirector Friedricb Rei tz.
Eine Suite wahrer PracbtstUcke der sebonen Mineralvorkommen auf den 

Banater Erzlagcrstatten, als Geschenk fur das Museum der Anstalt. Vorzfiglich 
verdienen Erwabnung von Ne u - Mo l d o v a  aus dem Agnesstoilen im Benedicter- 
gebirge mebrere au.sgezeicbnete Calcit-Krystalle, nebst den nachst der Druse 
angefahreneu Gesteinsart^n, eines der Skalenoeder nur an einem Eride, wo es 
aufgewachsen war, minder vollkommen, misstin derHobe 12 Zoll; ebenfalls aus 
dem Benedictergebirge Aragonit, ausserst zarte, nadelfiirmige, spiessige Indi- 
vidueii, buscheiig und halbkugelfurmig gruppirt, Drusenraume in einer Kalkstein- 
breccie auskleidend, ein sehr sebones Vorkommeu; ein grosses Exemplar einer 
Druse von Cbabasit mit einzelneu aiifgestreuteriHaufchen von Desmin-Krystalicben 
auf Syenit; die sebonen apfelgi finen Flussoktoeder zum Tbcil mit Bergkrystall- 
rinden. bedeckt in Drusenraumen eines Hornstcines vom Gclblcligebirge, an 
einem Stfieke aucb ein kleincs Hexaeder, die so selten sich bier iinden; von 
S z a s z b a e i n  seltenes Vorkoramen von Kupferkies mit gross- und klein-nierformi- 
ger, meist glanzender, dunkel angelaufpn'er Oberflacbe, grossentbeils durcb eine 
dfinne Calcitdrusen-Rinde bedeckt, aus wdeher stellenweise einzelne Kieswarzen 
frei vorragen, aus-einer grossen Druse in der derben Granat-Gangmasse; ferner 
eine Calcitdruse, worin die Rbomboedev von der Gi bsse einiger Linien bis zu 
3 Zoll Seite anwadisen, von Braunspath zart Uberrindet; von Cziklova  das 

—̂ isammenvorkommen von Wollastonit, Granat und blauem Calcit ira sogenannten 
Temesebergebirge, an der Contactstelle eines bei 30 Klafter maebtigen Syenit- 
ganges in Kalkstein, beiderseits fiber 3 Klafter macbtig entwickelt; von Orav i cza  
tJold aus der EHsabethgrube auf Gangen im Tbonsebiefer vorkommend; Calcit- 
diHise kleiner^ graulicbweisser Krystalle R. oo R. aUf einer Lage von 
spfitbigem Calcit fiber der Granat-Gangmasse, endlicb von Do g n a e z k a  Ampbibob 
.in grossen, strablig zusammengesetzten Massen und graulicbweisser bis dunkel-
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brauner Calcit, vollkomraene' grosse Spaltungsstiicke gebend. Ferner lagen der 
Sendung bei: schone Pflanzenfossilien aus den die Schwarzkoble begleitenden 
Schiefei’n von Steyerdorf, Rescbitza und Szekvd.

23) 12. September. 1 Kiste, 40 Pfund. Von Herrn Franz Ha u s e r ,  Stadt- 
Steinmetzmeister in Wien.

Ansebnliche Reste eines Dinotheriumschiidels, welcbe unlangst mitten im ' 
Leitbakalke in dem Steinbruehe des Herrn G r a n o f s k y  bei Breitenbrunn am 
Neusiedler See aufgefunden wurden, als Geschenk fur die Anstalt.

24) Herr J. P o p p e i a c k ,  Architekt in Feldsberg, sandte zu wiederholten 
Malen im Ganzen 8S Pfund: Tertiarversteinerungen aus der Gegend von Steina- 
brunn in Mahren, welehe von der Anstalt angekauft wurden.

25) Von den mit der Landesaufnahme bescbafligten Geologen trafen in dem 
genannten Zeitraume zalilreiche Einsendungen von Gebirgsarten und Petre- 
faeten ein.

Von der ersten Section in Bbhmen, den Herren Dr. Ferdinand Hoch-  
s t e t t e r  und Johann J o k e l y ,  Sendungen aus der Umgegend von Joachims- 
thal, Schlackenwerth, Pressnitz, Klosterle, Karlsbad, Bilin, Saatz, Kaaden, 
Aussig, Teplitz u. s. w. (Gesammtgewicht 1467 Pfund.)

Von der zweiten Section in Krain, den Herren M. V. L i p o i d ,  k. k. Berg- 
ratb, undDionys Stur ,  aus der Gegend von Ober-Laibacb, Laak, Loitscb, Adelsberg 
Idria, Prewald, Wippach, Kraiuburg, Wbltschach u. s. w. (Gesammtgewicht 
1232 Pfund.)

Von der dritten Section in der Proviuz Venedig, den Herren Franz F o e t -  
t e r l e ,  k. k. Bergratb, und Heinrich W o l f ,  von Agordo, Recoaro, Belluno, yom 
Monte Bolca, von Verona, Riva, Gemona, Clauzetto, Vicenza u. s. w, (Gesammt
gewicht 709 Pfund.)

Von der vierten Section in der Provinz Mailand, yon Herrn k. k. Bergratb 
Franz Ritter v. Ha u e r ,  aus der Val Trompia, Val Sassina, Val Camonica, Valtellina
u. s. w. (Gesammtgewicht 360 Pfund.)

VIII.Verzeiehniss der Verllnderungeii im Personalstande der k. k.Montan-Behorden.
Yoiii 1. Juli bis 30. September 18.o6.•

Mi t t e l s t  A l l e r h b c h s t e r  E n t s c l i l i e s s u n g  Sr .  k. k. A p o s t o l i s c h e n
M a j e s t a t.

Joseph S t a d l e r ,  k. k. Bergratb und provisorischer Directions-Vorstand 
des Eisenerzer Eisenwerkes, zum' Director mit den systemisirten GenOssen^ 
dase^st. ■’

‘ ^F ranz Ritter v. S c h w i n d ,  Bergratb und Salinetf-Referent bei der Berg-, 
Salinhn- und Forstdirection in Salzburg, zUm Berg- und Salinen-Director in Hall.
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Kudul|)h F e i s t i n a n t e l ,  verfugbai'er Ministerialrath des Ministeriums fiir 
Landescultur und Bergwesen, zum statusinassigen Ministerialratlie iin Finanz- 
Ministeriuin.

Johann FreiheiT v. G e r a  mb,  Hofkammerralh und Marmaroser Cameral- 
Administrator, zum Berg- und Salin(!udirector in Wicliczka.
^ Karl von S c h e u c h e n s t u e l ,  Sectionsdierim k. k. Finanz-Ministeriuin, in 
Anerkennung seiner Vei*dienstc um das Montamvesen, erhielt den Orden der 
eisernen Krone II. Classe.

Joseph Hampe,  Seetiunsrathund Bergwevks-Producten-Versehleissdirector, 
bei Versetzuiig desselben in den wohiverdienten Ruhestand, erhielt in Anerken
nung seiner vieljiihrigen treuen und ausgezercbneten Dienstleistung den Orden 
der eisernen Krone 111. Classe.

Anton S t o c k ! ,  Berggerichts-Assessor in Schmdilnitz, erhielt bei seiner 
Versetzuiig in dei; Rubestand, in BeiHieksiclitigung seiner langen und eifrigen 
Dienstleistung, den Titel cities Bergrathes.

M i t t e l s t  E r l a s s e s  de^  k. k. F i n a n z - M i i i i s t e r i u m s :
Joliann L i n d n e r ,  erster Berg-Commissiir der Bergbauptmannschaft-in 

Leoben, zum Berghauptmaniie und Vorstand der provisorischen Bergbauptmann- 
schaft in Laibach.

Julius de Adda ,  Bergwesens-Praktikant, zum Oberbiberstoliner Schmieden- 
schalTer.

Leopold Enge l ,  Anitsschreiber bei der Salinen-Verwaltung in Hallstatt, 
zum Cassa-Controlor daselbst.

Adolph Ot t ,  Bergwesens-Praktikant, zum Gruben- und Baii-Rechnungs- 
fiihrer bei der Salinenverwaltung in Bochnia.

Jdfaanu V. S a l o mo n ,  Concipist bei der Berg-, Forst- und Giiter-Direetion 
in Scheranitz, zum Directionssecretar, und

Ehigen V .  Kelt ,  provisorischer Concipist, zum Directions - Concipisten 
daselbst.

Daniel L a n y i , controlirender Wagmeister in Ronaszek, und
Alexander de 'Adda, controlirender Wagmeister in Szlatina, zu ,prov. Salzr 

gruben-Reehiiungsfuhrern.
Bartholomaus Koma,  zweiter Rechnungs-Oflicial bei dem Berg-Oberamte 

in Pribram, zum ersten, und
Anton Ma r k ,  (ngrossist bei der dortigenRechnungs-Abtheilung, zum zweiten 

Reehnungs-OfilicibI daselbst.
Alfred D6 r f le r ,  Bergpraktikant, zum controlirenden Amtsschrerber bei dem 

Berg- und llQttenamte in Klausen.
Karl Ki r czk i ewi cZi  Salinen-Berg-Inspectionsadjunct in Wieliczka, zum 

Bergrath und Salinen-Bergverwalter in Bochnia.
Wilhelm Edier v.,lfuhert, Controlor der Bergwerksproducten-Hauptfactorie 

bei der Bergwerksproducten-Verschleiss-Direction, zum ersten Casse-Official, und
Joseph F r a i v e n d o r f e r ,  Directions-Official daselbst, zum zweiten Cassa- 

Ofiiciale.
' Franz S a n d b o c k ,  provisorischer Verwalter bei dem Salzverschleiss- 

Magazinsamte in Gmundeo, zum Verwalter,
^  Johann A i s t l e i t n e r ,  provisorischer Controlor daselbst,.zum Controlor,

Johann E’xel, provisorischer Official daselbst, zum ersten, und
Johann S c h m a i n d u o r ,  provisorischer Official, zum zweiten Official,
Matthias E nge l ,  und .
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Paul Sj^i e ss  Merger ,  provisorisclie Assisteiiten daselbst, zu wirldiclien 
Assistenten.

Alois B u c h g r a b e r ,  provisoriscli^r Verwalter bei dem Salzverscbleiss- 
Magazinsamte in Aussee,

Cajetan P o t s c h ,  provisorischer Controlor,
Franz S p i e s s b e r g e r ,  provisorischer Official,
Anton W i c k h o f f ,  *
Avelin W a l d h e r r ,
Franz W e i l h a r t e r ,  provisorisclie Assistenten, alle in den wirklicben 

Status befordert.
Franz Klock,  und
Josoph L o o s ,  provisorisclie Cassa-Officialen bei der Saizverschleiss-Cassc 

in Gtnunden, in definitive Eigenscbaft versetzt.
Ludwig S z i n o w i c z ,  Bergrath der Berg- und Salinen - Direction in 

Wieliczka, zuni Bergrathe und referirenden Vorstande der Rechftungs-Abtheihing 
der Salinen- und Forstdirection in Gmunden.

Alexander R o h o r s k a ,  Rechnungs-Official der Miinz- und Bergwesens- 
Hofbuchhaltung, Zum Bergrathe und Vorstand der Recbnungs-Abtbeilung bei der 
Berg- und Salinendirection in Hall.

Anton Kun t z l ,  Hiittenprobirer und subst. Hauptprqbirer bei der Berg-, 
Forst- und Guter-Direction in Scbemnitz, zutn Hauptprobirer.

Rudolph S c l i r e d e r ,  erster Hiittengegenhandier und leitender Amalga
mations - Rechnungsfuhrer in Schmolnitz, zum Silberhuttengegenhandler in 
Neusohl.

Karl E r n s t ,  Praktikant der Munzdirection in Venedig. zum Probirer bei 
dem Garantieamte in Cremona.

Sebastian S t r i me r ,  controlirender Amtssehreiber in Klausen zum zweiten 
provisoriscben Scliichtmeister.

Franz W e i lb a r t e  r ,. Assistant bei dem Sateverschleiss-Magazinsamte in 
Aussee, zum controlirenden Materialschreiber daselbst.

Franz Z a t o s c b i l ,  Unterarzt, zum Werksai'zte in Toplitza.
Stephan M a r k 0 , provisorischer Hutten-Controlor in Lend, zum HUtten- 

gegenhandler bei der Kupferhiitte in Tajova.
Johann S c h u b e r t ,  Assistentan derBerg* undForstakademie in Schcmnitz, 

zum Assistenten fiir die Lehrkanzel des Bergwesens an der montanistiscken 
Lebranstalt in Pribram.

Anton P a c h e r ,  Bergrath und Hiittenverwalter in Jenbach, zum Berg- und 
Hiittenwesens-Referenten bei der Berg- und Salinen-Direction in Hall.

Karl Hye,  Hauptcassier, und
Joseph Ki en e s b  e r g e  r ,  Controlor bei der Salinen-und Forstdirections-, 

zugleich Saizverschleiss-Casse in Gmunden, dann
Franz Eh r ma n n  V. F a l k en au ,  erster Controlor, und
Johann P an f y ,  zweiter Controlor bei der Salinen-, zugleich Saizverschleiss- 

Casse in Aussee» warden definitiv in ihrer bisherigen Diensteseigenschaftr- 
bestatigt.

Ubald B l a s c h k a ,  Bergpraktikant bei dem Salzgrubenamte zu Thorda, zum 
Gruben-Officiale bei dem Salzgrubenamte zu Yizakna.

U e b e r s e t z u n g e n .  ,
Philipp K i r n b a u e r ,  erster Bergcommissar der Berghauptmannschaft in 

Steyr, nach Leohen.
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Karl M ur anyi ,  Werksarzt bei der Berg- und Hiittenverwaltung in Oflfen- 
banya, nac1i Parsijd.

* V. Hohendor f ,  k. k. Berg-Commrssar in Schlan, nach Komotau.
Bo r u f k a ,  k. k. Berg-Commiss3r zu Komotau, nach Schlan.

 ̂ Ka u t n y ,  k. k. Praktikant, von der Pilsener zur Pfibramer Bezirkshaupt- 
majinschaft.

Franz Ho ma y e r ,  Bergrath und Vorstand der Rechnungs-Abtheilung bei 
der Berg- und Salinen-Direction in Hall, nach Wiellczka.

In R u h e s t a n d  v e r s e t z t :

Wilhelm von Mauc hs ,  Cassa-Verwalter der k. k.Berg-, Forst- und GUter- 
direction zu Schemnitz.

Joseph hitter von F e r r o ,  Miiiisterialrath im Finanz-Ministerium, unter 
'Bezeugtmg Allerhbehster Zufriedenheit mit der langjahrigen treuen und erspriess- 
licheir Dicnstleistung desselben.

IX.Auf das Montanwesen bezOgliehe Erlasse und Verordnungen.
' Vom 1. Juli bis 30. September 1856.

Verordnung des Finanz-Ministeriums vom 5. Juli 
Erhebung des Berg-Commissariates in Laibach zu einer 
fflr Krain und das Kiistenland.

1856, betrelTend die 
Berghauptmannschaft

InErwiigung des lebhaften Aufschwunges der Montan-Indiistrie im Herzog- 
thume Krain und der als Folge davon fortan zunehmenden Geschafte des Berg- 
Commissariates^ in Laibach als Expositor der provisorischen Berghauptmannschft 
in Klagenfurt, fiiidet sich das Finanz-Ministerium bestimmt, in GemSssheit der 
Allerhoehsten Entschliessung vom 8. Janner 1855 (Reichsgesetzblatt XIV. Stuck, 
Nr. 51), Naclmtehendes provisorisch zu-verfugen:

1. Das Berg-Commissariat in Laibach wird zu einer selbststandigen Berg- 
hatijUmannschaft fiir das Herzogthum Krain, die gefOrstete Grafschaft Giirz und 
Gradiska, die Markgrafschiift Istrien, dann der Stadt Triest mit ihrem Gebiete 
erhoben und hierdurch das Amtsgebiet der Berghauptmannschaft in Klagenfurt 
auf das Herzogthum Karnten beschriinkt.

2. Die Berghauptmannschaft in Laibach wird in alien Angelegenheiten, 
welche den Bergbau im Kiistenlande betreffen, der Statthalterei in Triest, in alien

, iibrigen Bezieliungen aber der Landes-Regienmg in Laibach als Oberbehorden 
--unterstehen.

3. Die Wirksamkeit der Berghauptmannschaft in Laibach beginnt am
1. August 1856, mit welchem Tage die Einflussnahme der Berghauptmannschaft 
in Klagenfurt auf die Bergbau-Angelegenheiten des Herzogthums Krain und des 
Kiistenlandes aufhoren wird.

* 4. Die Cassegeschafte und die Rechnungsfiihrung der Berghauptmannschaft
in Laibach werden his zum Schlusse des 1. J. 1856 noch von dem Gold- und 
Silhereinlbsungs-, dann Punzirungsamte in Klagenfurt besorgt. Mit 1. Nov. 1856
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iibergelieu dieise Gescliat'le an das Gold- und Silbereinldsuags-; daim Puu/.iruiigs- 
Amt ifl Laibach, ‘ welches in dieser Hc?,iehung der Berghauptmannschaft daselbst 
untergeordnet wird.

Freiherr ron Brack, m. p. ^
( Reichsgesctzbiatt fiir das Kaisei-Uium Ocsterreicli, Jahrg,.i836, XXVIU. Stuck, Nr. 118.)

Verordnung d6|S Justiz-Ministeriums vom 14. Juli 18156, womit die dem 
Kreisgericbte zu Stanislau zustebende Berggerichtsbarkeit dulegationsweise an 
daS Landesgericht in Czernovitz iibertragen wird.

Das Justiz-Ministerium hat iin Ginverstiindnisse mit dem Ministcrium der 
Finanzen die, dem Kreisgerichte zu Stanislau zu Folge derMinisterial-Verordnung 
vom 24. April 18S4 (Nr. I l l  des Reiehsgesetzbialtes §. 8 ) ,  fur den eigenen, 
den Kolomaer, Czortkover, Tarnopoler, Zloczower und Brzezaner Kreis zuge- 
wiesene Berggerichtsbarkeit in so lange delegatiojisweise an den, bei dem 
CzernovitzerLandesgerichte constituirten Bergsenat zu iibertragen befunden, bis 
die Erweiterung der Montan-Industrie in dem berggerichtlichen Sprengel des 
Stanislauer Kreisgerichtes die Wahl der ber^undigen Beisitzer fiir den Berg
senat dieses Gerichtshofes mdglich machen wird.

Freiherr von Hranss, m. p.

(Reichsgesetzblatt fiir das Kaisertbum Oesterreicb, Jabrg. 1836, XXXI. Stuck, Nr. 129.)

X.Verzeiehniss der von dem k. k. Ministerium fOr Handel, Gewerbe und bffentliche Bauten verliehenen Privilegien.
Vom 1. Juli bis 30. September 1856.

Dem Franz Ni nboy  P e d r o s ,  Mechaniker zu' Themes bei Paris, durch
G. Mar k l ,  Privatbeamten in Wien, Bossmuhle mit schiefgestelltem Bade.

Dem Anton v. S i b r i k ,  k. k. Oberlieutenant in Baab, Verbesserung der 
Nahmaschine.

Dem Joseph Ni cor a , Heiz-, Feuer- und Bauchmaschinist in Pesth, trans-, 
portable Sparherde (Nicora-Spar-Kochherd).

Dem Franz W e r t h e i m ,  k. k. Hoflieferanten, und Friedrich W i e s e ,  
Eisenwaarenfabrikanten in W ien, Sicherheitsschloss.

Dem F. S. F i s c h  e r ,  Goldarbeiter in Wien, Armbander.
Dem Eduard Joseph K b r m e n d i ,  Inspector der betgischen Kohlengewerk- 

schaft zu Wr. Neustadt, und dem A. T. P o n s o n , k. k. belgiscben Berg-Ingenieur 
in Emmerberg, Steinkoblenziegel.

Dem Friedrich P a g e t  und Eduard Sc h mi d t ,  Privilegien-Inhaber in Wien,' 
Glasfabrication zur Ornamentation, dann atinospharische Hammer.

Dem Hermann Eh ren  f e l d ,  Privatier in Wien, Presshefe.
Dem Adolph Kux,  Maschinenfabriks- Director in Prag, durch Dr. Max 

V. S^chi ckh,  hydraulisehe Presse zur Gewinnung der Safte aus Biiben und andeven 
verwandten Frfiehten. ■ . *

Demlgnaz S i n n e k ,  Grosshandlungs-Comptoirist zu Wien, Schmierseife.
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Dem Franz J  a h n , Fabriks-Buchhalter, und dem Adolph K n o r i c h, technischeii 
Chemiker in Gurapoldskirchen, Erzeugung von Leuclitgas, Paraffin, Coaks, 
Diinger etc. aus BlattePsteinkohlen, Braunkohlen und Torf.

Dem Johann Daniel Col la  don .  Prof, der Mechanik zu Genf, durch Dr. 
F r ..E tz , Hof-Advocaten in Wien; Wasserrader die von selbst schwimmen.

Dem Lorenz Arm el in , Architekten zu Ceneda, Locomotivsystem fiir Eisen- 
babnen, dann Masehinensystem fur Schiffe.

Dem Wilfred de T o n v i l l e  und Engen G r e n e t ,  fngenieiir in Paris, durch 
G. MarkI  in Wien, elektro-magnetischer Apparat als Triebkraft.

Dem J. L. M. Paul Benoi J  und A. Louis Bend an t ,  Civil-Ingenieurs iii 
Paris, durch G. Ma r kI  in Wien. Bearbeitung der arsenik- und antimonlialtigen 
Kupfererze. '

Dem Ignaz F f i r s t ,  Drathzugs- und Eisenhammerwerksbesitzer zu Biichsen- 
gut in Steiermark, Drathzugti.-.eli.

Dem Julius Hell ,  Fabrikanten musikalischer Instriimente in Wien, doppel- 
stimmige Clarinette.

Dem C. M. Joseph de F l e r s  jn  Paris, durch 6 . MarkI in Wien, Leucht- 
gas-Erzeugung aus Torf. *

Dem Franz W e i c h s e l b e r g e r ,  Hammerschmiedmeister zu Senflenberg in 
Niederosterreich, Weingartenhaue.

Dem Karl L o w e ,  Meehaniker in Wien, Hoiznagel- respective Stiften- 
Fabrication.

Den Gebrfidern J a k s o n ,  Pe t i n ,  G a u d e t  et Comp., Fabrikanten in Paris, 
durch 6 . MarkI  in Wien, Fabrication der Randelle und ungeschweissten 
Radschienen.

Dem Wenzel S c h a m a I, Instrumenfenmacher in Prag, Tonwechsel-Maschine 
bei messingenen Blasinstrumenten.

■ Dem Julius de Ba r r  y, zu OITenbach am Main, durch Dr. L. J. K r e u t z -  
b e r g  in Prag, Lufterhitzungsapparat.

Dem Friedrich Georg W i e c k , konigl. sachsisehem Regierungs-Commissfir 
zu Leipzig, durch Cornelius K a s p a r ,  Privatbeamten in Wien, well- und 
flaumenartigen PaserstolT-Trocknungs-Maschine-

Dem I n d u s t r i e v e r e i n e  zu Pally beiHeidenschaft, durch Johann Bf ihler  
und S. Conti in Triest, Maschine zum’ Sehalen und Rollen des Reises und der 
Gerste.

Den Gebrfidern L e p r i n c e  in Lfittich, durch Th. Reu s s ,  Nfirnberger-* 
waarenhiindler in Wien, Gaserzeugung.

DeVn Anton B e a u f u m e ,  Ingenieur in Paris, durch G. MarkI  in Wien, 
Dampfmaschine.

Dem Matthias Quinz,  Ingenieur, Franz E d e r e r ,  Handlungsgesellschafter, 
und Fr. S o n l e i t n e r ,  Bauffihrer in Wien, continuirliche und periodische Kalk- 
brennoferi.

Dem Wilhelm H a h n e r ,  Kaufmann zu Livorno, durch A. He i n r i c h  in 
Wien, Gewinnung von Kupfer und anderer Metalle aus den Erzen.

Dem Nikolaus .Joseph L e o n a r d ,  Handelsmannzu Vervier in Belgien, durch 
Andreas H e r z e r ,  Handelsmann in BrOnn, Reinwaschung aller Wollgattungen' 
in kaltem Wasser.

Dem Sebastian Bo c c i a r d o ,  Lederfabrikanten zu Genua, durch die Firma 
C. Bapt'B  onj'no und Sfihne in Mailand, Ziirichtung der Felle.

" Dem .Jakob H o f f m a n n , Meehaniker in Wien, Springbalancen.
Dem Aloys Giigl ie.l mi in Wien, hydrauliscbe Maschinen.
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Dem Arthur Algernon T a y l o r ,  Civil-Ingenieur,-und Aug. Fr. D u s a u t o y ,  
Kleidernaacher Sr. Majestat desKaisersderFranzosenin Paris, durchA.Heinr i ch 
in Wien, Mascliine zum Zuschnfeiden von Stoffen.

Dem .Johann Anton Bona Id i, in Mailand,. zwei bei der Seidenfabrication 
anweiidbare meehanischeVorrichtiingen „triplice lavoratore serico" und „registro 
distributore dei fili“.

Dem Kaspar Wilhelm F l e i s e h m a  tin, Zudcerfabrikanten zu Mahr.-Neustadt, 
Erzeugung von Presshefe aus Melasse.

Dem Franz Koch zu Krems, .„Kremser Patent-Glanz-Stiirke."
Dem Matthias F u c h s ,  Drechs|er in Wien, Cigarrenspitzen.
Dem Ignaz H i r s c h in Pesth, Erzeugung von wasserdichten Decktiichern.
Dem Felix P e t r a  chi  in Mailand, neues System in der Fortpflanzung der 

Bewegung zwischen Radcrn oder Riidern und geraden Stangen.
Dem Felix S i e v e r s ,  Landwirth in Breslau, durch .J. S c b a r m i t z e r  in 

Wien, „Wage und Ackermessstock".
Dem Stanislaus W a g u z a  in Tarnow, Getreideschneidmasclvine.
Dem Martin P ro  Her ,  Zinngiesser in Wjjen, Ventilhahn (Pipe) von Zinn.
Dem Wilhelm Kb h l e r ,  Graveur und Maschinenbauer, und dem Abraham 

Beac h ,  Handelsmann in Prag, Chocolade-Formen.
Dem Heinrich S p r i n g e r ,  Goldarbeitersgehilfe aus Frohburg in Sachsen, 

durch M. M e t z n e r in Wien, Silberfolien.
Dem Dominik K S n i g s h o f e r ,  Zeugschmied zu Kirchberg an der Bielach, 

„Personen-Maschinen-Zeughammer“ .
Dem Job. Christ. E n d r i s  in Wien, Erzeugung von Eisen und Stahl.
Dem Thomas S t r e g z e c k  in Wien, Conservirung thierischer und vegeta- 

bilischer Substanzen.
Dem Benjamin K. Demi nui d  in Paris, durch L. F o r s t e r ,  Arcliitekten in 

Wien, Canalpfen zum Brennen von Thonwaaren, Kalk etc.
Dem Paul C. J. Leonce de C o m b e l t e s ,  Ingenieur zu Lyon, durch 

G. Markl  in Wien, Pendel-Dampfmaschine.
Der Rotationsmaschinen-Gesellschaft A r n a u d  et Comp., in Lyon, durch 

G. Markl  in Wien, Rotationsapparat.
Dem Ignaz M. F i r n s t a h l  in Wien, „Excent-Doppeldruckmaschine“ .
Dem Ignaz  ̂K o r d a ,  Vervvalter der k. k. Dampfintihle am Smichou bei Prag, 

Brodbackofcn.
Dem Friedrich Kr u p p ,  Gussstahlfabriksbesitzer bei Essen am Rhein, durch 

M. F i c z e k ,  Handelsmann in Wien,* Erzeugung von Radscheiben mit Nabe aus 
einem ganzen Stiicke, Schmiedeisen, Stahl etc.

Dem F. May r, Gewerken zu Leoben, Tegelvorwarmherde bei Gussstahlofen.
Den Hans R e e s ,  John London  und A h l s t r b m  in New-York, durch 

G. Ma r k l  in Wien, Steinbohr- und SteinschneidrMaschine.
Dem 5imon K i r s c h n e r ,  Privileginms-Inhaber ini W ien, Schieferoi als 

Beleuchtungsmateriale.
' Dem Karl B e i v i n k l e r ,  k. k. Wald-Reclamations-Untersuchungs-Commissar 
in Ofen, Additions- und Controtirungsapparat.

Dem S. S a l mo n ,  Civil-Ingenieur in Paris, durch AnC Freih. v. S o n n e n -  
th a l in Wien, Coaks- und Gaserzeugungs-Ofen.

Dem Ignaz F u c h s  und Abraham ReacJi, Handelsleuten in Prag, ^Schnell- 
Siegelpresse.

0*001 Jjudwig J a s  p e r ,  Maschinenfabrikanten in Hiitteldorf, Verbesserung der 
He n s ma n n ’schen Handdreschmaschine.
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Dein Joseph L u n g e r ,  Ingenieur der k. k. Centraldirectipn zu Chrzanow in 
Galizien, Apparat zur continuirlichen und radicalen Selbstventilirung der Stein- 
kohlengruben und Bergwerke.
. Dein Igna% A u s p i t z e r ,  Lcinen-, Baum- und Schafwollwaarenfitbrikauten zu 

Secbshaus bei Wien, Erzeuguiig von Krepp aus Baum- und Schafwolle.
Dem Paul T o t b ,  Scbreiber bei dem ung. Landwirtbschafts-Vereine in 

PestJ^, Verbesserung seines priv. „Pei-petuurn mobile."
Dem Julius R i c h a r d ,  Director der Porzellanfabrik zu Mailand, 1. trans- 

. portables System vori Apparaten zur Leucbtgaserzeugung, 2. Destination des 
Torfes. •

Dem Theodor D r e y f u s s ,  Kaufmaiin in Wien, Verbesserung an Tascben- 
uhren.

Dem Jakob Ho r o wi t z ,  Mecbaniker in Wien, Comhinationsscbloss in 
Verbindiing mit einem Brabma’schen Schlosse.

Der k. k. priv. Leder- und Lackirfabrik in Prag und Tirolka, durcb, ibre 
Chefs Ad. J. P o l i a k  und L. EdI. v. P o r t h e i m  in Prag, Garberei.

Dem Richard T s c b e l i g i  und Comp., Bleiproducten-Fabrikanten in Villach, 
Mablmascbine zur Erzeuguiig des Miniums.

Dem Andreas B r u c k m a y e r ,  Alois Hass  a k und Joseph Smi d t ,  in St. 
Polten, Erzeugung von osterreiehiscben Regemviderstehenden Stoffen.

Dem Anton Camill L a u r e n s  und Leo Phil. T h o ma s ,  Civil-Ingenieiiren in 
Paris, durcb A. H e i n r i c h  in W' îen, Ziibereitung von bolzigen Brennmaterialicn 
zur Verkoblung.

Dem Joseph Z o c b l i n g ,  Mecbaniker zuFurtb iiiNied.-Oesterreich, Pendel- 
ubren.

Dem Thomas S t r e g z e k ,  Privaten in Wien, Siegein und Stampillen.
Dem Joseph H er maim,  Fabrikaiiten zu Wattvilles in Fraiikreich, durcb 

G. Markl ,  Zeug- und Sliawl-Druckerei.
Dem F. Ne i b e r  und A. H. B r e i t e r ,  Lederwaaren-Eizeuger in. Wien, 

Cigarrentaschen.
Dem Simon B o b i t s c h ,  Cbrmacber in Pesth, elektro-magnetiscbe Uhren.
Dem Karl B a n c a l a r i ,  Caplan zu Piber bei Koflacb in Steiermark, Motor 

durcb Wasserkraft.
Dem Ignaz Michael F i r n s t a b I ,  Privaten in Wien, D'ecimal-Doppeldruck- 

Maschine.
Dem Franz Ho r v a t h  und Stefan S z a b o s z l a i ,  Privatiers in Wien, durcb 

Samuel Zi ininermani i , .  Advocaten alldort, Hebel-Schwungmascbine.
Dem Wilhelm B e r n h u h e r ,  in Wien, Bereitnng des Ammoniaks und der 

Ainnioniaksalze.
Dem Karl Fo l ne s i c s ,  akademisciien Kunstler, und Joseph Kl imek,  Cbemi- 

ker in Wien, portatives LaboratOrium fiir Photograpben.
Dem Hermann H. F r i c k e n h a u s ,  Zuckerfabrikanten zu Mannheim, diirch 

Dr, Jos. IVeumanii ,  k‘. k. Rath in Wien, Ausziehen des rotbeii Saftes aus der 
l^ube mittelst Anwendung der Centrifuge.

Dem Jakob Vo n wi l l e r ,  Civil-Ingenieur in Wien, Saug- und Druck- 
puinpen.

Dem Cornelius F u c h s ,  Spangler in Wien, Wagenlaternen.
Dem Eqaanuel Za f ank ,  Tiscbler zuLocbowitz inBbhmen, Getreide-Drescli- 

maschine, verbunden mit einer Putzmiible.
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XLYerzeiehniss der an die k. k. geologisehe Reiehsanstalt eingelangten Bucher, Karten u. s. w.
Yora 1. Juli bis 30. September 1856.

Agram. K. k. L a n d w i r t h s c h a f t l i c h e  6 e s * e l l s c h a f t .  Gospodarski List. 
Erganzungsblatter von 1853, Nr. 28— 40 de 1856.

„ K. k. Gymnas i um.  Programm 1855— 1856. — Jahresbericht der stadt. 
Uuter-Realschule in Agram 1855— 1856.

Aiehhoru, Dr. Sigmund, Professor am Johanneum in Gratz. Geographische Yer- 
theilung der Schiefer-, Schicht- und Massengebirge in Steiermark. 1856.

Altenburg. N a t u r f o r s c b e n d e G e s e l l s c b a f t .  Mittheilungen,Xil,2 ,3 ,4 ;XIII, 1.
Arad. K. k. Gymnas i um.  Programm 1856. ♦
Augsburg. N a t u r h i s t o r i s c b e r  Verein.  IX. Bericbt fiir 1855.
Bache, Dr. A., Professor in Washington. Report of the Superintendent of the Coast 

Survey, showing the progress of that ivork. 1851— 1854 und Atlas.
Bergamo. K. k. Ly c e a l - Gy mn a s i u m.  Programma 1855, 1856.
Berlin. K. Ha n d e l s mi n i s t e r i u m.  Zeitschrift fiir das Berg-, Hutten-u. Salinen- 

wesen. Von RI v. C ar nai l .  Ill, 3 ; IV, 2. — Uebersicht von der Production 
der Bergwerke, Hutten und Salinen in dem preussfschen Staate'ira J. 1855.

„ G e s e l l s c h a f t  f u r  E r d k u n d e .  Zeitschrift ftir allgemeine Erdkunde. 
VI, 5, 6; n. F. I, 1.

„ De u t s c h e  g e o l o g i s e h e  Ge s e l l s c h a f t .  Zeitschrift, VUI. !• lift*
Beyricb, Dr. E., Professor an der k. Universitat in Berlin. Ueber den Zusammen- 

hang der norddeutschenTertiarbildungen zurErlauterung einergeologischen 
Uebersichtskarte. 1856.

Bistritz. Evang.  Gymnas ium.  Programm 1852. 1856.
Bologna. A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n .  Memorie VI.-r-Rendiconto delle , 

sessioni 1854/55.
Botten. K. k. Gymnas ium.  Programm fiir 1855/56.
Brescia. K. k. Gymnas i um.  Programma fiir 1855, 1856.
Breslau. Kais.  L e o p o l d .  Carol .  A k a d e m i e  d e r  N a t u r f o r s c h ^ r .  Verhand- 

lungen XII, 2 ; XIII, 1; XIV, 2 ; XXIII, 1; XXV, 2.
Brixen. K. k. Gymnas i um.  Programm fiir 1856.
Brockbaus, Fr. Aug., Buchhandler in Leipzig. Allgemeine Bihlio^'aphie. Juni, 

Juli 1856.
BrBun. K. k. Gymnas i um.  Programm 1850— 1852. 1856.

„ K. k. m a h r i s c h - s c h l e s i s c h e  Ge s e l l s c h a f t  z u r  B e f o r d e r u n g  des  
A c k e r b a u e s ,  d e r N a t u r -  u. Landeskui ide .  Mittheilungen, Nr.27— 39 
de 1856. • . <

Brflx. k . k. Gymnas i um.  Programm fiir 1856.
Chur. Naturforschende Gesellschaft Graubiindtens. Jahresbericht 1854/55.
Cilll. K.k.  Gy m n a s i u m .  P ro^’amm 1856.’
Cotta, Bernhard, Professor in Freiberg. Die Lehre von den Flotzformationen.>

1856. —  Kohlenkarte von Sachsen sammt Erlauterungen. 185'8.
Crema. K. k. Gy m n a s i u m .  Programm 1850— 1856.
Cremona. K. k. L y c e a l - G y m n a s i u m .  Programma 1851— 1856.’ ,
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Gremona. B i s e h o f l i c b e s S e mi n a r i u i n .  Programm 1853— 1856. — Inaugura- 
zione tielle pie opere della propagazione della fede e della saiita infanzia etc. 

'  — La testa dell'inaugurazione etc.
CzernoWtz. K. k. Obe rgyrnnas i um.  Jabresberiebt fur 1855/56.
Darmstadt. Vere-in fOr E r d k u n d e  und v e r w a n d t e  W i s s e n s c b a f t e n .  
. Nr. 29—40 de 1856. ' •

Deschmann, Karl, Gustos des krainerischen Laiufes-Museuins in Laibacb. Jabres- 
Jieft des Vereins. 1856.

DIjoa. A c a d e mi e  imp.  des  sc i enc es .  Memoires. T. IV, Ann. 1855.
Dresden. G e s e l l s c b a f t  „ Is is“.»Allgemeine deutscbc naturbisforiscbe Zeitung, 

. II, Nr. 4— 9.
„ K. p o l y t e c b n i s c l i e  Scbule.  Geognosfiscbe Darstellung der Stein- 

koblenfurmation in Sacbsen. Von.H. B. Geini t z .  I. 1856.
•  Danker, Wilb., Professor an der grossberzogl. Universitat Marburg. Palaeonto- 

,  grapbica, IV, 6. * ,
Dflrckbeim. N a t u r w i s s e n s c b a f t l i c b e r  V ereiii d e r  ba,yr. P f a l z  „PolIi -  

c b i a “. 12. u. 13. Jabresberiebt..— Statuten. 1855. .
Elbeged. K. k. Ob e r - Re a l s c b u l e .  Erster Jabresberiebt. 1853. ,
Bmdcn, N a t u r f o r s e b e n d e  Gesel lscb' af t .  4 l. Jabresberiebt. 1855. — Kleine 
It" 'Sebriften. 1856.

Erdmann, 0 . L., und Werther, G., in Leipzig. Journal fiir praktisebe Cbemie,
, 68. Bd. 1 - 6 .  Hft.
Erlau. K. k. Gymnasium.  Prpgramm 1854— 1856.
Essek. K. k. Gymnasiuni .  Programm 1856.
Vasoli, G. B., und Della Torre, Joseph, Apotbeker in Este. II farinacista. 1855. — 

Prolusione al corso di lezioni serali di cbimica tecnologica. 1856. —  Analisi 
cbimicadelle acque minerali le piu accreditatc delle provincie venete. 1855. 
— Ratilicazione di un giudizio del Sign. S. Govi .  1856. — Intorno alia 

' Ammoniogenesi dell’ acido nitrico per opera dei corpi riduttori. 1856..—
• Sulla spontanea volatility dei corpi Cssi. 1856. —
Feidkirch. K-k.  S t a a t s - Gy mn as i u i n .  Programm 1851 — 1856.
Flume. K. k. Gymnas i um.  Programm 1852— 1854.
Freiburg i. Br. G e s e l l s c b a f t  fiir B e f o r d e r u n g  d e r  Nat  ur  wi s s ens cba f t en .  

Bericbte, Nr. 13, Juli 1856.
Freyer, lleiiirich. Gustos am stadtiseben Ferdinand-Maxiinilians Museum in Tricst.

Givico Museo Ferdinando-Massimili.ano in Trieste. Alto Protettoratb, Genni 
I • storici e Statute 1846—'1856.
FUnlkircbcn. K. k. Gymnas i um.  Programm 1856.
Ooebci, Adolph, in Dorpat. Untersuebung eines am (29. April) 11. Mai 1855 auf 

Oesel niedergefallenen Meteorstcins. 1856.
Oorlitz. O b e r l a u s i t z i s c h e  G e s e l l s c b a f t  d e r  Wi s s e n s c b a f t e n .  Neues 

Lausitzisches Magazin, XXXIII. B., I . 2. Hft. ’ . ’
firan. K. k. Gy mn a s i u m.  Programm 1856.
%atz. K. k. Gymnas ium.  Programm 1851— 1856.

„ Kai se r l .  kbni gl .  L a n d w i r t h s c h a f t s - G e s e l l s c h a f t .  Wochenblatt, 
Nr. 18—24 cte 1856. .

„ Di r ec t i on  d e r  st. t e c h t i i s e b e n  L e b r a n s t a l t e n .  — PersonMstand 
und Vorlesungeii 1854/56. —̂ Bericht iiber die feierliche Eroffnung der 
st. st.^ReaIsehule. 1846. — Jabresberiebt der st. st. Ober-Reajschule. 
1852/55. — Jabresberiebt des Joanneums. 1811/55. 

firosswardein. K. k. Gymnas i um.  — Programm 1851— 1856.
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Guggenberger, J. M., k. k. Hauptmann, in Wien. Studien nach der Natur, 1) am 
Wasser (Ueberscliwemmungen und deren Verhiitung).

fiiimbcl, Th., Rector und Lehrer der Naturgesehichte an der Gewerbschule zu 
Landau. Momente zur Ergriindung des Wesens derTrauben- und KartotTel- 
krankheit u. s. w. 18S4.

HannoTer. A r c h i t e k t e n - u n d  I n g e n i e u r - Ve r e i n .  Zeitschrift, II, Heft 2..
„ G e w e r b e - V e r e i n .  Mitlheilungen, Nr. 3 de 1856.

Harlem. K. h o l l . G e s e l l s c h a f t  d e r W i s s e n s c h a f t e n .  Extrait du programme 
pour ranneel856. — Natuurkundige Verhandelingen, XI, 2 St.

Heekel, Job. Jak., Gustos am kais. kbn. Naturalien-Cabinet in Wien. Beitrage zur 
Kenntniss der fossilen Fische Oesterreichs, sammt Atlas.

Heidelberg. Gr o s s h e r z .  Uni ve r s i t S t .  Heidelberger Jahrbucher der Literatur. 
A p r i l— A u g u s t  1 8 5 6 .

Hermannstadt. S i e b e n b . Ve r e i n  fur  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n .  Verhandlungen 
und Mitlheilungen, Nr. 1—6 de 1856. '

„ A. C. Gymnas i um.  Programm fiir 1855/56.
„ K. k. kath.  Gy mn a s i u m.  Programm und Jahresbericht fiir 1856..

Hoc]|stetter, Dr., Ferd., Geologe der k. k. geologischen Reichsanstalt. Karlsbad, 
seine geognostischen Yerhaltnisse und seine Quellen. Karlsbad 1856. — 
Der Sauerbrunnen zu Bilin in Bohmen. 1845.

Hornes, Dr. Moriz, Vorstand und Gustos am k. k. Mineralien-Gabinet in Wien. 
Ueber Gasteropoden aus der Trias der Alpen.

Iglan. K. k. Gymnas i um.  Programm 1853— 1856.
Jiejn. K. k. Gymnas ium.  Programm 1851— 1856.
Innsbruck. K. k. Gymnas i um.  Programm 1856.
Harlstadt; K. k. U n t e r - G y m n a s i u m .  Jahresbericht 1855, 1856.
Karmarsch, Karl, Director der k. polytechnischen Schule in Hannover. Die poly- 

technische Schule zu Hannover, 2. Autl. 1856.
Has^hau. K. k. kath.  Gymnas i um.  Programm 1856.
Herl, Bruno, k. hannover’seher HiUtcnmeister und Lehrer an der k. Bergschule in' 

Clausthal. Th. Bedemann ' s  Anleitung zur berg- und hiittenmannischen 
Probirkunst, 2, Aufl., 1. Lief.

Herner, Dr. Ant., k. k. Professor in Ofen. Beitrag zur physicalischen Geographic 
von Ofen. 1856,

Kecskemet. Helv.  evang.  Gymnas i um.  Programm 1855, 1856.
Kesmark. Evang.  Gy mnas i um.  Programm 1856.
Keszthely. Kath.  Gymnas i um.  Programm 1852— 1854, 1856.
Kiel. U n i v e r s i t a t .  Schriften aus dem Jahre 1854, 1855.
Klagenfnrt. K. k. S t a a t s g y m n a s i u m .  Programm 1851— 1856.

„ K. k. L a n d w i r t h s c h a f t s - G e s e l l s c h a f t .  Mitlheilungen fiber Gegen- 
stande der Landwirthschaft und Industrie Karntens. Jahrg. 1849, Nr. 1C 
de 1850, Nr. 10, 12 de 1851, Nr. 12 de 1853, Nr. 10, 12 de 1854 
Nr. 6 -^8  de 1856.

„ K. k. O b e r - R e a l s c h u l e .  4. Jahresbericht 1856. ‘
Klattan. K. k. Gymnas i um.  Jahresbericht 1854— 1856.
Klansenbnrg. Jt. k. Gymnas i um.  Programm 1855, 1856.
Koniggriitz. K. k. Gymnas i um.  Jahresbericht 1851— 1856.
KSnigsberg^ Kbni g l . Unive r s i tUt . V erzeich niss der im W inter-Halbjahre 1856/51 

f/^lialtenden Vorlesungeii.
KopeiAagen. Kbnigl .  Ak a d e mi e  d e r  Wi s s . en s ch a f t e n .  — Skrifter IV, 1

— Oversifft 1855.
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Krnkau.'K. k. Gymnas ium.  JaliresbeWchtl8SS, 18S6.
Krems. K. k. Gymnaskum.  Jahresbericht 18S5, 18S6.
Kremsier. K. k. Gb e r - Gy mn a s i u m.  Programm 1853, 1856.
Kremsmiinster. K. k. Gym nas i  um. Programm 1851, 1832. 1856.
Laibach. K. k. Obe r - Gymnas i um.  Jabresbericbt 1851— 1856.
Leipzig. Re d a c t i o n  d e r  i l l u s t r i r t e n  Z e i t u n g .  Nr. 651 de 1836 dfeser 

Zeitung.
Leitomischl. K. k. Ob e r - Gy r n n a s i u m.  Jabresbericbt 1853— 1856. '
Lemberg. K. k. akad.  S t aa t . s - Gy mn as i u m.  Programm 1850— 1856.
T. Leonhard, Dr. K. C., Professor, gebeimer Ratb, in Heidelberg. Neues .labrbucb 

fiir Mineralogie u. s. \v. 3., 4. Heft de 1836.
Linz. K. k. Ob e r - R e a l s c b u l e .  Jabresbericbt 1856.

Museum F r a n c i s c o - C a r o l i n u m .  XVI. Bericbt.
■ liondon. Geological Society'. Tbe Quarterly Journal, Nr. 46, Mai 1856.

„ R. g e o g r a p h i c a l  Soc i e t y .  Proceedings, April and Mai 1‘836.
Lndwig, Rudolph, kurfiirstl. bess. Salinen-Inspector utid Bade-Verwalter zu 

Naulieiin. Das koblensaure Gas • in den Soolspriuleln von Naubeim und 
Kissingen und die von ibm abbhngenden Erscbeinungen. 1856,

Tlailand/ K. k. I n s t i t u t  der  Wi s s e n s c b a f t e n .  Giprnale HR. 9 und 10, 45 und
* 46. — Memorie V.
* „ K. k. Lycea  1 -Gymnas i nm di P o r t a  niiova.  Atti 1832— 1856. 
Kanganotti, Dr. Antgn, Professor in Verona. Collettore dell’ Adige 1851 — 1855. 
JIantna. K. k. L y c e a l - Gy m n a s i u m .  Programma 1856.
Wanz, Friedrich, Buchhandler in Wien. Oesterreicbiscbe Zeitscbrift fur. Berg- 

und Hiittenwesen. Red. v. 0; Freiherrn v. Hingenau.  Nr. 26—39 de 1856, 
IHarbnrg, K. k. Gy mn as i u m.  Programm 1851— 1856.
•flassalongo, Dr. Abr., Professor in Verona. Studii paleontologici. Verona 1856.

. — Flora dei terreni terziarii di Novale nel Vicentino, descritta da R. de 
Visiani  ed Abr. Massa longd.  Torino 1856.

.Qcdiasch, A. C. Gymnas i um.  Programm 1853— 1856.

.nenge, A., in Danzig. Lebenszeiehen vorweltlicher im Bernstein- eingescblossener 
Thiere.'

.Veran. K. k. Gymnas i um.  Programm 1851 — 1836.
moscau. Ka i se r l .  G e s e l l s c h a f t  d e r  N a t u r f o r s c h e r .  Rapport sur la 

seance extraordinaire soleneHe du 28.' Dec. 1833 a I’occasion du jubile 
semi-seculaire. — Bulletin, Nr. 1, 2 de 1856, 

iHiihlhanscn. Soc i At e  i ' ndl i s t r i e l l e .  Bulletin, Nr. 134, 135.
Namias, Dr. Hyac., Primararzt im allgemeinen Krankenbause zu Venedig. Espe- 

rienze chimicbe su fluidi di per.sone, che usarono internamente preparazioni 
di lodio. 1852. —  Su la parte *fehe spetta alia medicina negli studi e negli

* uffici deir Istituto. 1856.
Nardo, Dr. Job. Donl., in Venedig. Siil potere aggregatore del ferro e sulla 

formazione del <osi detto Caranto nell’ adriatico bacino, osservazioni 
*' chimico-geologiche. 1856,

Neapcl. Accade mi a  Pontoniana.  Attf V, f. 1— 5 ; ‘VI, f. 1—4; VII, f. 1; VIII, 
f. 1, 2. 1846 — 1854. — Agli scienziati del 7. congresso dono. — Alla 
mernoria di Franc. M. Ave l l i n o .  — Rendieonti 1853— 1854.

„ Konigl .  Ak a d e mi e  d e r  ' W i s s e n s c b a f t e n .  Rendicontb Julii- 
December 1853— 1855. — Mernoria sullo in'eendio vesuviano del inese di 
Maggie 1855 fatta dai sdcj Gu a r i n i ,  P a l mi e r i  e S c a c c h i  1855. 

Oedenburg, Evang .  Gymnas i um.  Programm 1835, 1856.
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Ofen. K.,k. O b e r - R e a l s c h u l e .  Jahresbericht 18!>6.
„ K. k. kalhol .  Gymnas i um.  Jahresbericht 1856.*

01mflt*.'K. k. Gymnas i um.  Jahresbericht 1856.
Omboni, Jo'bann, Professor in Mailand. Sullo stato geologieo delP Italia. 1856.
Padua. K. k. Akademi e  d e r  Wi s s e n s c h a f t e n .  Rivista periodica, Vol. IV, f. 9, 

1855/56. ■ ■ :
Paris, S o c i e t e .  g e o l o g i q u e  de  F r a n c e .  Riilletin Xll, f. 61 — 65;  XIII,
' f. 8— 19. — Liste des membres 1856.' , .

Parla. K. k. L y c e a l - G y m n a s i u m .  .Programma 1856.
Perthes, Just., in Gotha. Mittheilungen uber wichtige neue Erforschungen auf ilem • 

Gesammtgebiete der Geogrnphie, von Dr. A. P e t e r m a n n .  1856, V, Vi. 
Pesth. G e o l o g i s c h e  Gese lKschaf t .  Arbeiten. Redig. von'J. v. Kovats .  1856.

„ K. k. Ob e c - Gy mn as  ium.; Programm. 1856.
„ Ha n d e l s -  und Ge w e r b e k a m m e r .  iStatistische Arbeiten, II. Heft. Gran. • 

St. Petersburg. Kais.  g e o g r a p h i s c h e ' G e s e l l s c h a f t .  Der nordliche Ural 
und .das Kiistengehirge Pae-Choi; 2 Biinde.’.samnit Karte. —  RarmcKit 
HMupaTopcKaro pyccnaro reorpa«i>HHecKaro odmecTna. I— X, 1849/55,
.— CdopHHK'b CTaTHCTHuecKHX’b eB’b/̂ 'l>Hiu 0 Poccin. 1851, 1854. J ' 

Philadelphia. F r a n k i i n - l n s t i t u t .  Journai, Mai, Juni 1856.
Pilsen. K. k. Gymnas i um.  Jahresbericht 1856.
Pirona, Dr, Julius, Professor am k; k. Lyceal-Gymnasium in Udine. Lettere geo-s 

logicbe sul Friuli.
Pozega. K. k. G y m n a s i u m .  Programm, 1856.
Prag. ' N a t u r w i s s e n s c b a f t l i c h e r  V e r e i n  „ L o  to s “. Zeitschrift, Marz bis- 

August 1856.
„ K. k. . S t e r n wa r t e .  Magnetisebe und meteorologi.sche Beobaclitungen zu 

Prag. XIV, XV. 1853. 1854. • . . -e '
„ K. k. A l t s t a d t e r  Gymna. s ium.  Programm 1856. ‘ .

■ K. k. K l e i n s e i t n e r  Gymnasium. 'Prograint i)  1856.
„ K. k; p a t r i o t i s c b  - 6konomi .Sche Ge s e l l s c h a f t .  Centralblatt tiir 

die gesammte Landescultur,* (iann Wochenblatt fiir Land-, Forst- und Haus- 
wirtbsebaft. Nr. 2, 3, 11, 37—40 de 1856.^
K. k. b d b m i s c b e  O b e r - R  e a l s c b u l e -  Jabresbericht fiir 1856. 

Pressburg. K. k. ka t ho l .  Gymnas i um.  Programm 1854—1856. '
Prestcl, Dr. M. A. Fr., Oberlebrer am Gymnasium in Emden. Die geoinetriscbe' 

Heuristik. I. Die geometrjscben Oerter nebst 128 Aufgaben zur Uebung. 
i — Die Gestalten dcr 'Individuen der anorganiseben Natur als Glieder eines 

■ Ganzen u. s. w., I. Lief. 1842. • . ’
Przemysl. K, k. O b e r - G y m n a s i u m .  Jabresbericht 1856. . • '
Raab. K. k. Gymnas i um.  Programm ISSO.'o 
Itakonitz, K. k. Obe r r R e a l s c h u l e .  Programm 1856.
Regensburg. Z o o l o g i s c h - m i n e r a l o g i s c h e r  Vere i n .  -Correspondenzblatt, 

XIX, 1855.—  Abbandlungen, VI. Heft.
i, K. b o t a n i s c l i e  Ge s e l l s c h a f t .  Flora, Nr. 13—^24 de 1856i '

Reiehenberg. K. k. Real ' schule .  5. Jabresbei-iebt 1856. .
RiedI V. Leneustern, in Wien.’Zur Lehre der Kbrperwinkcl, — Metodo per trovare 

4 radici reali oppure imaginarie di una eijuazione numerica etc. Roma 1855. 
Rom. Ac' cademia  poivi f icia de ' n u o v i \  J j incei .  Atti, Anno VI, Sess. 2— 5 

’ ' del 1853. ■ . ' ’
Rostoek. Mccklenb.  p a t r i o t i s e b e r  Verein.  'Landwirthschafllicbe Annalen. 
. XI. 2. - ^  ’
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RoTeredo. K. k. Ob&r-Gy' i f thasium.  Programraa 18S5, 1836.
Salomon, Director der Redaction des „JournaI des mines et des charI)onnages“ 

in Paris, N r.'2 t dieses Journals.
Salzburg. K. k. Gymnas i um.  Programm 1851— 1853, 1855, 1856.
Schiissburg. E v a n g e l i s c h e s  Gymnas ium.  Programm fur 1855/56.
Schemnitz. K. k. kathol .  Gymn asiiim. Jahresbericht 1854, 1855.

K. k. kathol .  O b e r - G y  mnasium.  Jahresbericht 1836.
Sismonda, Dr. Eugen, Professor iuTurin. Note sur le terrain nummulitique superieur 

* du Dego, des Carcare etc. dans TApennin ligurien.
Skofitz, Dr. Alex, in Wien. Oesterr. botanisches Wochenblatt, 1835.
Sondrio. K. k. Gymnas i um.  Programm 1856.
Stuhlweissenbnrg. C i s t e ' r c i e n s e r  Ob e r - Gy mn a s i u m.  Bericht fur 1836. 

n Rea l s chu l e .  Programm 1856.
Stnrz, J; D., General-Consul der kais. brasil. Regierung in Dresden. Mappa geolo- 

giea d’America do Sul.
Stuttgart. Na t u r w i s s e n . s c h a f t l i c h e r  V e r e  in. Wiirttembergische natur- 

J . wissen.schaftliche Jahre.shefte, 12, Jahrg., 2. Heft.
Swallow,'G. C., Professor.und Reichs-Geolog in Jefferson. The first and second
I annual reports of the geological Survey of Missouri. 1855.
Szarvas. K. k. Gymnas i um.  Programm 1855, 1856.
Szathmar. K. k. kathol .  Gymnas ium.  Programm 1856.
TcmesvAr. K. k. kathol .  Gymnas i um.  Programm 1855, 1856.
Teschen. K. k. evang.  Gymnasium. '  Programm 1856.
Treviso. Bi schof l .  Ly c e a  1-Gymnas ium.  Prograrnma 1853, 1856.
Trient. K. k. L y c e a l - G y m n a s i u m .  Programme 1856.
Trier. G es e l l s c h a f t  fiir n i i t z l i c h e  F o r s c h u n g e n .  Jahresbericht vom 

Jahre 1855.
Trinks, Ferdinand, k. Estens. Artillerie-Major in Ebenzweyer. Genesis des 

Traunsees (im Gmundner Wochenbl. Nr. 28, 34 de 1855).
Triest. K. k. Gymnas i um.  Programm 1850— 1854, 1856.
Troppau. K. k. Ob e r - Gy mn a s i u m.  Programm .1856.
Tyrnau. K. k. ka t ho l .  Gy mn as i u m.  Programm 1852— 1836.
Venedig. K. k. I n s t i t u t  de r  W i s s e n s c l i a f t e n .  Memorle VI. — Atti Serie III., 

T. I., Disp. 7. 8.
Yincovce. K. k. ka t hol .  St aa t s -Gymnas i um.  Programm 1854— 1856.
Maitzen. Kathol .  U n t e r - G y m n a s i u m .  .lahre'sbericht fiir 1856.
Meeber, H. C., k. k. Forst-Inspector in BrQnn. Verhandliingen der Forst-Section
’ ffir Mahren und Schlesien, Heft 1, 2, 3 de 1856.
Wien. K. k. M i n i s t e r i u m  d e s  Innern .  Bihliographisch-statistische Uebersicht 

der Ljteratur des Ssterr. Kaiserstaates vom Jahre 1853. Erster Bericht 
von Dr. C. W i i r zbach  v. Tannenberg. 2. .A'ufl. 1856. —  Reichsgesetz- 
blatt fur das Kaiserthum Oesterreich Nr. 28— 40 de 1856.

„ K. fc. Ha n d e l s - Mi n i s t e r i u m.  Bericht uber die allgemeineAgricultur- und
* Industrie-Ausstellung zu Paris im Jahre 1855. Von Karl Noback .  3. Heft. 

„ Kais.  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Sitzungsberichte der math.- 
natunv. Classe. XX. Bd.,  2., 3. Heft. — Fontes rerum austriacarum,
2. Abth., XI. Bd., I. Th. — Notizenblatt* Nr, 15— 18 de 1836.

„ K. k. C e n t r a l  -  A ns t a l t  fiir M e t e o r o l o g i e  und E r d m a g n e ^  
t i sm us. Uebersicht der Witterung, Gang derWarme und des Luftdruckes, 
Gang der Feuchtigkeit und des Ozongehaltes der Liift im Jaimer bis 

jApril 1856. — Jahrbiicher, IV. .lahrgang 1852.
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YflcB. D o c t o r e i i - C o l l e g i u m  d e r  medic in ,  F a c u l t a t .  Oesterr. Zeitschrift 
fur pi’aktische Heilkunde. Redig. von Dr. J. J, Knolz undDr. G. P r e u s s .  
Nr. 27—40 de 18o6. — VI. Jahresbericht fiber d ie‘wis.senscbaftlicben 
Lei.stiingen i8oa/56.

„ K. k. O b e r - R e a l s c h u l e  in der Vorstadt Landstrasse. Programm 18S6.
„ K. k. L a n d w i r t h s c h a f t s  - Ge.sel ls cbaf t .  Allgemeine. land- und 

forstwh’thscbaftliebe Zeifung. Redig. von Prof. Dr. A r e n s t e i n .  Nr. 2o— 
39 de 1836. •

„ K. k. G a r t e n b a u  - Ge s e l l s e h a f t .  Verzeicbniss der Aussteljung im 
Jahre 1835 und 1836. — Statuten und Reglement. — Verzeicbniss der 
Mitglieder.

„ O e s t e r r .  I n g e n i e u r - V e r e i n .  Zeitscbrift, Nr. 11— 16 de 1836.
M'icsbadca. Ve r e i n  f i i r  N a t u r k u n d e .  1833. — Ueber Hoplisus puiictuosus 

Ew. und/f. pimctatus n. sp. von C. L. K i r s c h b a u m .
Wurzburg. P h y s i c a l ,  medic.  G e s e l l s e h a f t .  Verhandlungen, VII, 1.

„ Kr e i s - Co mi t e  des  l a n d w i r t h s  c h a f t l i 6 h e n  V e r e i n e s .  Gemein- 
niitzige Woehensebrift, Nr. 1— 33 de 1856.

Zara. K. k. Gymnas i um.  Programma 1836.
Zengg. K. k. M i l i t a r g r  an z - 0 b e r - G y m  nas i  um. Programm 1853, 1836.
Znaim. K. k. G y m n a s i u m .  Programm 1852— 1836.
Zollikofer, T., in St. Gallon. Geologie des environs de Sesto Calende. 1836.

X l lVerzeicbniss der mit Ende September d. J . loco Wien, Prag, Triesl und Pesth bestandenen Bergwerks- Producten-Versebleisspreise.
(In Convftntions-Miinze Gulden-Fuss.)

Wic.ii I’rag Ti'iasi Pesth
D e r  C e n tn e r . fl. fl. k. fl. k. n. k.

13
^7

30 14 on
17

• •

13
15

• •

to

16

40

10

40
• • •

„ „  Kremnilzer, Zsarnoviczer 
Nntrvhnnvaer..................

und Scheinnitzer « 16 30
30• 15

weieh* ^ ............................................. • • 14 50
30£ s c l i e l  und S m a l t c n  in FfUsern a 

FFF.E....................................................
30.') I>f.

•Li 16
12

1

16

FF.E....................................... •........................... Ai\ •
F.E................................................................... 7 24
M.E................................................................... 9 12
O.F...........■............................. 30
O.E.S. tS tiickeschen......... in 7 15

d a t t e .  hOlimisulie.-rothe. - Lfi oO
6 48

17 15„ „ )?rime ......................■, 15
15■

•
n. lyigar., ro th e ..............................

„ ^  gi-iine. ....................' ' ................
in 20 V 16 45 

16150 
16,20 
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Wien frag Tries! I'esih
D e r  C en tner. II. k. II. k. II. k. fl. |k.

B t o c k e n - K u p f e r ,  Agordoer.................................... 81
76

• •

K u p fe r  in Flatten, Schmdinitzer neuer Form........... 74
'  » a » » alter Form............. 74 75 10 76 74 .

„ „ „ Neusohler ..................................... 74 -76 74
^ „ Felsobanyaer................................. 73 * 72 30

„ ilosetten-, Agordoer....................................... 78 ,
„ „ Rezbanyaer ................................... 74 . ,
„ '  „ Offenbanya'fer................................. 72 . 71 30
„ „ Zalathnaer (Verblciungs-)......... 71 30

'' „ . Spleissen-, Felsobanyaer............................... , . . 70 30
„ -Blcche', Neusohler, bis 36 W. Zoll Breite.. 82 18
„ getieftes det.to ...................... 86 18
„ in flacben riinden Boden detto...................... 83 18

B a iu tk i ip f e r ,  Neusohler............................................. 81
u iQ u e c k s i lb e r  in Kistcin und Lageln........................ 102 103 30 100 102 30
S I  „ „ sehmiedeisernen Flaschen............. 103
'C j ■ „ „ gusscisernen Flasehen................... 102 , /
— \  „ im Klcinen pr. Pfund.......................... 1 7 1 8 1 6 1 8

‘ „ Zalalhnaer in Lageln ................. ........ 102 102 30
„ Schmolnitzer in Lageln...................... 98 30

'S ch e id ew a8 se r«  doppeltes......................................... 19
S c h w e fe l  in Tafein, Radobojer.................................... 6 45

„ „ Stangen ................................................... 7 15 ,
, „ -Bliithe............................................................

„ Szwoszovicer in Stangen............................
10

6 45
10 30

U ra n g e lb  (Uranoxyd-Natron) pr. P f . ...................... 9 9 9 9
V itr io l^  blauer, Hauptmiinzamts.................................. 28 30

„ „ Kremnitzer......................................... 28 30 28 30 27
„ „ Venediger ............................................. 27
„ gruner Agordoer in Fassein a 100 P f............ . 2 54
„ „ „ Fiissern mit circa 1100 Pf. , 2 24

V itr io lo k  Weisses concentrirtes................................ 7 45 . , ,
K in n , feines Sclilaggenwalder.............................. .......... 85 84 ,

120 121 30 118 120 30
„ gemahlener............. .*.................................. 127 128 30 125 . 12% 30
„ nach chinesischer Art in Kistein............. 135 136 30 133 135' 30
„ im Kleinen per Pfund ; .............................. 1 21 1 22 1 20 1 21
„ nach chinesischer Art in Lageln............. 127 128 30 125 127 30

P re is n a c li la s s e . Bci Abnahme von 50— 100 Ctr. bdhin. Gliitte auf Einmal 1 %
„ 1 0 0 - 2 0 0  „ „ „ „ „ 2 Vo
» 200 und dariibcr „ „ „ « 3«/o

Bei 500 fl. und daruber, entwcder dreimonatlicli a date WechscI mit 3 Wcclisciverpll. 
auf ein Wiener gutes Handlungshaus lautend, oder Barzahlung gegen 1 %  Sconto.
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I

B e r ie h t  *) u b e r  d ie  g e o lo g i s e h e  A u fn a h m e  in  K a r n t e n ,  K r a in  
■ im d  d e m  G o r z e r  G e b ie te  i in  J a h r e  1 8 3 3 .

Von Dr. K a r l  P e t e r s .
(Mit eiaer lilhograpinrtcn Tafel.}

2. Die KarsTankenkette.

Iih Eingange der ersten-Abtheilung dieses Berielites babe ich die Granzeu 
des niir zur Aufnabme iibertragenen Gebietes iin Allgemeinen bezeichnet. Die 
Karavanken, ein Name, der sich eigentlicb nur auf den ostlicben Tbeil des 
zwiscben der Dray und Save liegendeii Gebirges beziebt, obne eine scbarfe Granze 
nacb Westen, kenne ieb in ibrer ganzen Breite vom Meridian 31° 19' 40", 
weicber das Gebirge 800 Klafter westlicb von Arnoldstein und 1200 Klafter 
u estlicb von Ratscbacb quer durchscbneidet, bis zum Meridian 31° 44' 20", der 
die Drau naehst der Munduiig des Rosenbaehes, die Save 600 Klafter ostlich von 
Sava bei Assling trilTt, weiter im Osten nur den Sudabhang derselben samint all 
den Gebirgsmassen, welclie damit in Verbindung stehen, bis an die Granze von 
Steierraark.

Obwohl nicht mehr ganz Neuling in der (Jntersuehung unserer Alpen, war 
ich doch nicht selten beunrubigt durch die Schwierigkeiten, welche dieses 
Gebirge mit seinen uralten und neuen Schicbtenstorungen, seinen selbst petro- 
grapbiseh schleeht charakterisirten Schichten dem Beobachter entgegensetzt. 
Der erwahnte Umstand, dass ich nur die siidliche Seite des am meisten compli- 
cirten Stiickes kennen lernte, war nicht geeignet, mich zu ermuthigen. Um so 
grosser war meine Freude, a'ls ich mich nacb der Heimkehr iiberzeugte, dass ich 
in beti'iedigender Ucbereinstimmung mit den Ansichten meines Chefs, der die 
nbrdliche Halfte bearbeitete, grossentheils das Richtige getroffen hatte.

Wenn sich nichts desto weniger einige kleine Irrtbiimer in Karte und Text 
sollten eingescblichen haben, so hat daran wohl zumeist der Uebelstand Schuld, 
dass ich Igtzteren fern von Wien, auf meinTagebuch und brieflicheVerstandigung 
angewiesen, niederschreibe.

Die allgemeine topographische Uebersiyht darf ich in wenige Worte fassen. 
Ein Blick auf dieGeneral-Quartiermeisterstabs-Karte und die zabireicben trigono- 
metrischen und barometrisclven Hohenhestiminungen,- unter welchen wenige

‘) Fortsctzung des Aiifsatzes im Jalirbuche der k. k. geologischen Reicbsanstalt, Jahrgang 
18SO, I. Heft, Seite 67.

K. k. Ueiehsanatult. 7. Jahrgaag 1856. IV'.
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630 Dr. Karl Peters. Bericht uber die gcologische

orographisch utid geologisch intcrcssante Puncte vennisst werdeii diiiften, zeigt 
uns, dass die Karavankenkette, sehr schmal und einfacli in Westen (zwischeu 
Batschacli und Arnoldstein betriigt ihre Breite genau 3000 Klaftcr), gegen Osten 
betraclitlich an Breite gewiiint und dem entsprechend eine mebr und mehr conipli- 
cirte Gliederung annimmt, mit grosseren Schwanlungen ilner Hbhenpuncte.

Betrachten vvir sie nun auch von W e s t e n  g e g e n  Os t e n  fortschreitend, 
indern wir die orographischen Einzelnheiten mit der Darstellung der Haupt- 
lagerungsverh||jtnisse verbinden. Dock vorlier wird eine kurze B e s c h r e i b u n g  
d e r  S c h i ch t en ^ i n  diesem Gebirge und seiner naehsten Uingebung, auch giltig 
fur den ganzenTriglavstock und was ich sonst von densiidlicheuKalkalpen kennen 
gelernt babe am Platze sein.

1. D as k r y s t a l l i n i s c h e  G r u n d g e b i r g e ,  welches an den Gailtbal- 
gehangen noch um den Notschgraben eine ansebnliche Hobe erreicht, ist in 
diesem Theile der Karavanken ganzlich in die Tiefe gesunken. Nur an der 
Miindung des Feistritzgrabens siidostlich von Feder^un und siidwestlich von 
Malestig,in einem der.kleinen Quergraben,welche dieKette an derNordseitedurcb- 
furchen, zeigte sich eine winzige Partie von griinem A m p h i b o j s c h i e f e r ,  obne 
ZweifeJ als obersteSchichte des Glimmerschiefer-Complexes, der anderwarts von 
den ausgedehnten Schottermassen alterer und jiingerer Entstehung bedeckt wird. 
Weiter ostlich, nachst Langdorf zwischen Oberwinkel und demRosenbache stebt 
unter den tertiaren Schottermassen in einem sebarf eingerissenen Graben auch 
der glanzende graue T h o n s c h i e f e r  an, mit etlicben kleinen Lageru von 
krystallinischem Kalk (Verfl. in Sud unter 15 Grad), derselbe, der nordlicb von 
der Drau um den Wbrtber und Ossiacber See iiber dem Glimmersebiefer so 
machtig entwickelt ist. Da die festen Gebirgsmassen, welche theiks unter dem 
Diluvialschotter, theils als selbststiindige Hiigel und Berggruppen langs der Drair 
zwischen dem Faaker See (Bogenfeld) und dem Turiawalde erscheinen, sebon 
der nachst hbheren Schichte, dem Kohlenkalke (Dolomit), angehoren, so 
erblicken wir in diesem krystallinischen Thonschiefer hart am Fusse desGebirges 
noch ein Zeichen der grossen Verwei-fung, Vvelche das Drauthal vor der. Ahla- 
gerung der tertiaren Schottpr- und Conglomeratmassen,. wahrscheinlich auch vor 
der Bildung des lignitfiihrenden Siisswassertegels von Ober-Penken, Buchheim 
und Lafschach vorgezeichnet hai.

2. D ie S t e i n k o h l e n f o r m a t i o n  (Gailthaler Schichten).
a} D er K o h l e n k a l k  (unterer Kohlenkalk).
Ein in verschiedenen Nuancen grauerKalk, der zumeistvollkomm^^ s^ellon- 

weise sehr diinn geschichtet ist, auch wohl kleine Lage.r von schwarzem, >dun»- 
blattrigem Thonschiefer enthalt, bildet in ziemlich gleicher Miichtigkeit von 300 
bis 500 Fuss den nordlichen Fuss des Gebirges um Arnoldstein bis gegen Malestig.

In den dunklen Abandcrungen hat er mit; dem Kalk der Guttensteiner 
Schichten viel Aehnlichkeit, in sehr lichten Abiinderungen, welche hie und da

Dcren Beschreibung foigt unter Nr. 3.

    
 



Aufnahme in Karnten, Krain und dem Gorzer Gebiete im Jahre 1855. 6 3 1

sogar eine sehr feinkornig krystallinische Beschaffenheit annehtnen, gleicht er 
iem  Gesteine viel jungerer Formationen, wie z. B. manchem Dachsteinkalk.

In ganzlicher Ermangeliing von Versteinerungen ware die Formatioiis- 
bestimmung unmoglich, wenn nicht allenthalben die Lagerung dieses Kalkes unter 
den Kohlenschiefern und Sandsteinen gendgenden Aufschluss gabe.

Oestlich von Malestig, um Finkenstein, Latscbaeh, zwischen Bogenfeld und 
Rossegg an der Drau und in den kleinen Partien, die bei Oberwinkel und Lang- 
dorf aus dem tertiaren Schotter hervortreten, ist das Gestein stark dolomitiscb, 
grosstentheils in einen lichtgrauen, stark brbckligen Dolomit umgewandelt. In 
Verbindung rait diesem Dolomit fand ich bei St. Canzian (nachst Malestig) und 
an der Ruine Finkenstein einen dolomitischeli Breccienkalk, der trotz seiner 
stark verbiassten Far{)en mit gewissen Breccienkalken der Trias eine trugerische 
Aehnlichkeit bat.

Durcli die Beziehungen dieser Schicbte zu den nachst hoheren, srnd die im 
vorigen Jahre nur hypothetisch als Kohlenkalk bestimmten isolirten Kalk- und 
Dolomitmassen nordlich von der Drau, welche zwischen St. Ilgen und Foderlach 
hart an den Fluss herantreten, als solcher erwiesen *).

Die besprochenen zweiSchichten, das krystallinische Gebirge und der untere 
Kohlenkalk, welche nur so wenig zur Bildung des Gebirges beitragen und auf 
welche wir nicht wieder zuriickkommen werden, wollte ich gleich hier abfertigen, 
bei den folgenden beschranke ich mich auf die allgemeinste Charakteristik.

b. S c h i e f e r  und  S a n d s t e i n  (Conglomerat).
Graue bis schwarze, matte oder wenig glanzende, meist dunnblattrigeThon- 

schiefer wechseln mit sandigen Gesteinen, welche sich in den verschiedensten 
Varietaten nach Farbe und Grosse des Kornes darstellen, von einem sehr fein- 
kornigen grauen oder braunlichen Sandstein bis zu blendend weissen Quarz- 
conglomeraten mit rein kieseligem Binderaittel.

Die groben Conglomerate sind selten und in meinem Gebiete auf den 
Kamenvrh nordostlich von Wurzen, auf eine und die andere Stelle bei Jauerburg

*) Ebenso gcwiss ist es nun, dass der krystalliniscbo Thonscliiefcr (IJrthonschiefer) von 
Mittelkiirnten wirklicli als das obcrste d ied  dc^ krystallinisclicn Gebirges autgcfasst 
werden muss, welches vein eigentlichen Glimmerschiefer allcrdings nicht iiberall scharf 
getrennt is t, von den Schiefem der Steinkohlenformation aber in der Regel durch die 
besprochene Kalkschichte geschieden wird. Musste ich im vorigen Jahre in Betreff der 
Steinkohlenformation iui obcrsten Gurkgebict der metamorphistiscben Ansicht eine 
indirc^te Concession machen, weil ich<dic Siidgranze der Formation in Ermanglung eben 
dieser Kalkschichte nicht scharf zu zicKen vermochte, so bin ich Jctzt, nachdcm ich meinen 
Urthonschiefcr und’die norihalen Verhiiltnissc der alpincn Steinkohlenformation siidlich 

' von der Drau genauer, und beidc neben cinander kennen gelernt habc, vollkommen davoii 
uberzeugt, dass jene Griinze in der That bestehen muss und ziemlich in der Wcise wie ich 
sie gezogen babe. — Fur die Existcnz einer andcren pahiozoischcn Formation als der 
genannten’im Gebiete der Drau und Save ist nun alio Waiirschcinlichkeit geschwunden, 
man musste denn nur den Urthonschiefcr sammt einem Theile des Glimmerschiefers dafiir 
nehmen wollen.

8 1 ’

    
 



632 Dr. Karl Peters. Bericht fiber die geologische

(Karnervellach) und die nordostiiche Umgebung Ton Neiimavktl (Teufelsbriicke 
bis gegen die Schenkova Planina) beschriinkt, wo sie iiberall als mein* odei* 
weniger machtige Lagermassen im Thonschiefer auftreten. Ihre Aehniicbkeit mit 
derti Conglomerate der Stangalpe und der ubrigen Hochalpen des Gurkgebietes 
ibt auffallend. Die Scliiefer und Sandsteine baben wir iibejrall im buntesten 
Wechsel. Nicht uninteressant ist das Vorkommen von mehr krystallinischen 
Varietaten, welche besonders bei grunerFarbe manchem Urthonschiefer gleichen, 
inmitten der ganz matten Scliiefer nnd Sandsteine, ohne irgend eine sichtliehe 
Veranlassnng zu Metamorphosen: Eine seltene Erscheinung sind braunrothe 
Schiefer.

Die Machtigkeit dieser Scbichte wecliselt am Nordabhange der Karavanken 
zwischen mindestens 2000, ja 2500 biszuwenigen hundertFuss. Sehr bedeutend 
ist sie wieder im ostlicben Theile urn Seeland und am Siidgehange nordlich von 
Assling und Jauerburg, wo sie mit gewissen Triasscbichten in erne iiberaus 
schwierig zu losende Verbindung tritt.

Wer unmittelbar von Bleiberg an die Karavankenkette kommt, kann nicht in 
Zweifel sein, dass die erwahnten Gebilde bier identisch seien mit den dortigen 
petrefactenreichen Scbichten, deren Fauna de Ko n i n c k  so eben untersucht 
und mit der von Vise in Parallele gebracht hat. Fiir die Nordseite des Gebirges 
muss ich auch von jenen den Beweis fiir die Ricbtigkeit der AulTassqng dieser 
Schiefer und Sandsteine entlelinen, dennes istmir da kein bestiinmbares Petrefact 
vorgekommen. Im aussersten Osten jedoch bietet die Schenkova Planina (Schenk- 
alpe) zwischen Seeland und dem Ostende des Kossuttakammes, am Siidgehange 
die von S p r u n g  aufgefundene Stelle im Lepeinagraben nordlich von Jauerburg 
mit recht wohl erhaltenen Thierresten, unter denen Productus punetatm Mart, sp., 
Fenestrella plebeia M'Coy und Poteriocnnus sp. bei weitem vorherrsdien. 
Unter den minder gut erhaltenen kleinenBrachiopoden konnte ich noe\\ Prodnctus 
Cora d^Orh. erkennen, den de Ko n i n c k  auch von Bleiherg heschreibt.

Pflanzenreste fehlen merkwurdigerweise ganz und gar, wahrend die Sfaug- 
alpenschiefer davon erfullt sind, ohne eine Spur von thierischen Petrefacten.

In dieser Schichte treten stellenweise m a s s i g e ' G e s t e i n e  auf, welche 
sich, wenn sie hinrcichend deutliche Gemengtheile haben, als D i o r i t  charak- 
terisiren, insbesondere bei Neiimarktl in Krain am westliclien Gehange. L i p o i d  
hat diesen Diorit an der Nordseite des Leobipasses und an mehreren anderen 
Orten beobaclitet und sich von den abnorinen Lagerungsverhiiltnissen derselben 
fiberzeugt. Mir lag kein instructiver Fall vor und ich weiss nur zu sagen, dass 
sich zwischen den dioritiscben Gesteinen und den normalen ' Schiefcrn «unserer 
Steinkohlenformation ein allmaliger Uebergang herstellt; hbchst wahrscheinlich 
sind alle diese Dioritmassen als eruptive Gebilde gleichzeitig mit jenen, welche 
ich im vorigen Jahre im Keutschachthale, bei Feldkirchen, am hobenKaser u. s. w. 
antraf *) nnd haben wesentlicli zu den gewaltigen Stiirungen beigetragen.

*) Jahrbucli der k. k. geologischen Reichsanstalt, ISSU.iU. Band, Seite i>23 und S31.

    
 



Aufnahme in Karnten, Krain und dcm Gorzcr Gebiete im Jahre 1855. 033

welche unsere Steinkohlenformation fiir sicli allein — vor Ablagerung der Trias 
erfahren hal.

c )  D er o b e r e  Kohienkalk.
Mit dieser Scbicbte hat es folgendes Bewandtniss: Aiisser einigen nicht 

bedeutenden Kalklagern, welchS noch in die vorabgehandelte Scliichte gehoren, 
fand ich zunachst im westlicben Theile der Karavanken (bei Ratschach und 
Wurzen) einen macbtigen Complex von Kalkscbichten zwischen den Koblen- 
schiefern und den trefflichen rolhen Werfener Schichlen. Gewobnt, diese letz- 
teren als die unterste Triasschichte unmittelbar auf den Schiefe'rn irgend einer 
alten Formation anzutrclTen, nahm ich sie puch bier als maassgebend und zog die 
neue Zwischenschicbte von Kalk zur Steinkohlenformation, auf deren Schiefer sie 
unmittelbar und mit wecbsellagernden Uebergangen folgt.

F o e t t e r l e  verfulir um Tarvis in gleicber Weise (md so setzten wir den 
Namen „oberer Koblcnkalk“ in Gebrauch, oline einen Beweis fiir die Richtigkeit 
dieser Bestimmung zu haben.

. Die spater zu besclireibenden Lagernngsverhaltnisse, welche selbst bei sehr 
betrachtlichen Storungen diesen Kalk doch immer an der bezeichneten Stelle 
finden Hessen (oder, wo die Werfener Schichten auf kurze Streeken ausblieben, 
zwischen den Schiefern der Kohlenformation und den petrogi aphiseh cbarakteri- 
sirten Guttensteiner Kalken), so wie der Umstand. dass jener bei Abnabme der 
Scbicbte b an Miichtigkeit fast in demselben Maasse gewinnt, erhoben jene 
Vermuthung bcinahe zur volligen Ueberzeugung, welche selbst dureh die gleich 
zu erwahnenden Zweifel iiber die allgemeine Gilligkeit unserer Triasscbicbfen- 
folge nicht mehr erschiittert wurde. Endlich efgab die Untersuchnng des See- 

, lander Gebietes, dass der fraglichc K.alk, der hier bald sehrmachtig, bald wieder 
von Schiefern (den petrefactenfiihrenden der Schenkova Planina) zum grossen 
Theil ersetzt wird, mit einem weissen Quarzconglomerat zusanimenbiingt, wie wir 
es nur in derJStcinkohlenformation angetroffen haben, und dass eine sehr ausge- 
zeichneteVerjteinerung, die unter demNamen: sweta dusicka (lieiliges Geistlein) 
hakifimle Rhynchonella pentatoma Fincher, welche uns durch dieGiile des Herrn 
Franz V. R o s t  horn  schon langst von da bekannt war, gerade ihm (Nordseite 
des Secberges) angehbrt.

In petrographischer Beziehimg ist diese Scbicbte sehr veriinderlich. Bald 
ein sehr wohlgeschichteter dichter, graner bis schwarzer Kalk, dem selbst die 
Kalkspnthadci'n nicht fchicn um ihn dem Guttensteiner Kalke abnlich zu machen, 
bald braiinlich, bald splittrig brechend und in verschiede<ien Nuancen licht 
gefarbt, zum grossen Theil aber und in vielen Portion des Gebirges staik dolo- 
mitisch. Ja stundeuweit trilTt man nur einen sehr lichten, beinahe weissen, stark 
brbckligen ^olomit (sudlich von Malestig, Faak und Rosenbach an der Nordseite, 
—  an.der-.ganzon Siidscite von Wald zwischen Kronau und Liingenfeld iiber 
danerbnrg, V̂ igaun und Nenmarktl bis in die Kanker).

Das charakteristische Anselien dieses Dolomites, wclcherwohl nntergeordnet 
aneh mehr dnnkJe Massen mit einer Spur von Schiehtnng (z. B. westlieh von
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Vigaun), stellenweise auch ganz zuckerkornig massive Partien (um den Belca- 
graben westlich von Langenfeld) enthalt, erleichtert sogar an dem (iberaus 
complicirten Siidgehange die Auffassung der Lagerungsverhaltnisse und fristet 
den Zusammenhang bis normale Schichtenfolgen wieder feste Anhaltspuncte 
gewShren. f

Sudltch von Rosenbach und gegen Maria-Elend, wahrscheinlich auch noch 
weiter ostlich in'Herrn L ip o id 's  Terrain folgt iiber dem Dolomit noch eineLage 
von dunngeschichtetem dunklem Kalke und dann erst die bier stark verpressten, 
ja stellenweise ganz ausgebenden Werfener Scbiefer. Ob nun diese letzterwabnte 
nieht sehr maebtigeKalkschichte der Steinkohlenformation odervielleicht richtiger 
der Trias zugezahlt werden soil, daruber liegen keine entscheidenden Beobach- 
tungen vor. •

Die Machtigkeit der ganzen Schichte c muss nach der bedeutenden Holie 
und Breite ihrer Massen zu schliessen (wie des Dobrse vrh westlich, der Kokau- 
nica und des Storsic ostlich vonNeumarktl) im Maximo gewiss 2000— 2S00 Fuss 
betragen. So viel aber auch nur im bezeichneten Theile der Siidseite,wo der „obere 
Kohlenkalk" eine ganze, von der Hauptmasse des Gebirges abgetrennte Parallel- 
kette ausmacht *).

3. Tr i as .
Die bekannte Sehichtenfolge in den Nordalpen: 

a )  .Werfener, 
b j  Guttensteiner, 
c j  Hallstatter Schichten,

hat in den Siidalpen eine, man darf sagen, treffliche Bestatigung erhalten.
Dass untervolligVeranderten Verhiiltnissen nichtvollige Identitat zu erwarten 

,war, versteht sich. Die beiden ersteren —  untere Trias —  sind nicht wohl 
trennbar mit einander verbunden, bald sandig, bald scbiefrig oder kalkig, mit 
denselben Petrefacten, die wir aus den nordlichen Alpen kennen. Auch die in 
'den Nordalpen nach der classischen Localitat bei Hallstatt benanntq^ obere Trias- 
schichte ist nicht (iberall scharf von ihnen geschieden, petrographisch um, so 
weniger, als die Gebilde, welche die von Bleiberg, Raibl,.in meinem Gebiete von 
Jauerburg u. a. 0 . bekannt gewordeiien Thierreste enthalten, zumeist schieferiger 
Natur sind.  ̂ .

Die Sehichtenfolge dieich in dem von miruntersuchten Theile der Karavanken 
und den benachbarten sudlichen Kalkalpen beobachtet babe, ist folgende:

a )  Werfener Scbiefer und Breccien, j in pnbestimmter Wechsel-
b)  Guttensteiner Kalk, oder ein, denselben > lagerung als u n t e r e  Trias, • 

vertretendes Kalk-; und Schiefergebilde, ). haufig gypsfiihrend.

*) Nach den ncuesten Beobachtungen desHerrn L ip o id  (1836) scheint c$,'dass derStorMc 
und dessen vom Kankerbache durclibrochene Fortsetzung niebt bloss aus den die Koblen- 
schiefer unmittelbar uberlagernden Schichten bestehen, sondern dass jiingerc Kalke, 
sogar Dachsteinkalk, freilicb ohne Zwischenlagerung von Werfener Schichten, mit ihm 
verbunden sind. ‘ P e te r s , iiti September 1836.
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= Bleiberg, =  St. Cassia(i.

c )  Kalkscliichten mit dtinklen Scliiefern,
d )  graue, oder lebhaft gefarbte Kalke, zum 

Theile Breccien, oft Hornstein fiihrend,
ey die Schichten von Raib),
f )  eine dieselben uberlagernde Kalkschichte von sehr veranderlicher 

Beschaffenheit und Machtigkeit, zumeist aber eine betriichtliche Dolomitschichte, 
welche die c—f  umfassende o b e r e  Trias von den D a c b s t e i n s c h i c h t e n  
(unterer Lias) trennt.

Ad a. In einem Complexe von mergelig-sandigen Schiefern und diinnge- 
schichteten dunkien (oft braungrauen) Kalken und Kalkscbiefern verrathen die 
selten fehlenden rothen und grunen Schiefer, wie sie in denNordalpen herrschen, 
schon von weitem die Werfener Schieliten. Naticella costata, Myacites fassa- 
ensis (dieser seltener), Myophoria sp. (Pischenzathal) u. a. erweisen die 
stratigraphiscbe Gleichheit Wo diese fehlen, bietet zum mindestendasVorkommen 
von Gypsbigern bei minder klaren Lagerungsverlialtnissen einen guten Anlialts- 
punct. Die Lagerungsverhaltnisse dieser Schichten sind nun freilich bier nicht 
so augenfallig wie in den Nordalpen, weil sie viel seltener in und zunacbst dem 
Hanptthale, sondern zumeist hoher an den Gehangen, eingepresst zwischen 
den benachbarten Schichten, auftreteh, streckenweise wohl ganz auszubleiben 
scheinen, oder weil sie beJ wiederholter Parallelspaltung des Gebivges nach der 
Lange mit den Schichten der Steinkohlenformation derart complicirt sind, dass 
man alle Mulie hat, die einzelnen Beobachtungspuncte zu verbinden. Zudem sind 
sie sehr wenig aufgeschlossen. Nicht selten verrath sie nur die Anwesenheit einer 
kleinen, sanft geneigten AIpwiese zwischen steilen Gehangen oder der lehmige 
Boden in Gegenden, _wo eine Verwechslung mit Kohlenschiefern nicht zu 
befurchten steht.

Eigenthiimlich ist in einem Theile der Karavanken das Vorkommen von sehr 
ausgezeichneten B r e c c i e n  mit rothem, sandig-mergeligem oderkalkigemBinde- 
mittel, welcl»e entweder in die Schiefer eingelagert sind oder sie —  sogar mit 
auffallender Zunahme an Machtigkeit — ganz' Vertreten. Die eckigen Fragmente 
dieser Breccien bestehen aus verschiedentlich grauen oder gelblichen dichten 
Kalkvai’ietateh, die keinem der benachbarten Gesteine gleichen, ruhren also von 
kalkigei> Ablagerungen her, welche gleich wieder zertrumraert warden und in 
ihrer mergelig-sandigen Hiille eine Beschaffenheit, verschieden von den etwa' 
noch iin Ganzen erhaltenen Schichten, angenommen haben.

Sie herrschen bei Langenfeld und Assling, am Sudgehange des Stou und an 
einigen PuiKten nordlich und nordbstlich von Neuinarktl.

Wo das Cement minder deutlich sandig, sondern kalkig ist, Isisst sich die 
Breccie kaum unterscheiden von manchen Gesteiuen, welche bei Thorl und urn 
Tarvis getrennt von den bunten Schiefern entstehen und welche F o e t t e r l e  
zu der oberen Trias gezogen hat. Ich getraue mich nicht zu entscheiden, ob 
diese Aehnlichkeit eine zufallige ist, oder ob beide wirklich gleichzeitig sind 
und dort sammt -den zwischengelagerten Kalkmassen, welche das Ansehen des
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Guttensteiner Kalkes haben, wie in meiuem Falle, wo sie direct mit den bunteii 
Schiefern und minder bedeuteuden Kalklagern in Verbinduiig stehen, als unter'e 
Trias zusaminengefasst werden sollen.

Q u a r z c o n g l o m e r a t e  mit rothem Bindeinittel und minder grobeiti Korne 
fand ich stellenweise mit jenen Breccien, baufiger abcr fiir sich in den bunten 
Schiefern (ostnordbstlich von Karnervellach beiJauerburg, urn den Feistritzgraben 
nordostlich von Neumarktl u. a. 0 .).

Haufige Begleiter der Werfener Scbicbten sind rotlie und braune, auch 
grunliche und gelbgraue P o r p h y r e .  Sehon mehrere Beobachter vor uns, ins- 
besondere v. Mo r i o t  *), haben ihnenviele Aufmerksamkeit gewidmet und letz- 
terer kam zu der Ansicht, dass sie metamorphische Gebilde aus den bunten 
Schiefern selbst seien. Ich babe diese Porphyre zwar nicht wie F o e t t e r l e  auch 
ausserhalb den Werfener Scbicbten beobachtet und unter Verhaltnissen, welche^ 
ihre eruptive Natur ausser Zweifel setzen, doch fand. ich noch weniger Griinde * 
fur Mo r l o t ’s Ansicht. Das massigc Gestein erscheint entweder in den Schiefern 
Oder zwischen ihnen und dem Dolomite des oberen Kohlenkalkes (nordostlich 
nachst Vigaun) in der Form von Lagei’stoekeu, deren Grosse sehr verschieden 
ist. Manche konnte ich uur wenige Klafter weit verfolgen, aiidere, wie der Stock 
von griinem Porphyr nbrdlich vom Storsic zwischen Neiimarktl und Seeland und 
die grosse Masse welche das Kankcrthal durchschneidet, sind mehr als eine 
Viertelmeile lang. Als reines Lager im Schiefer babe ich den Porphyr nirgends 
angetroffen, wenngleich stellenweise eine auffailende Plattung des Gesteines mit 
der Schichtuiig des benachbarten Schiefers nahezu iibereinstimmt. Der rothe 
kommt am haufigsten vor, zumeist in kleinen Massen, doch ist er einer genaueren 
petrographischen Betrachtung nicht wohl zuganglich. Eine lichtgraue Varietat, 
welche ich in einem wiisten Grahen zwischen der Einschichte Na plasu (nordlicb 
von Neumarktl) und dem Begunsca- (Boguschizza-) Thale als Umhullung einer 
wenig entblossten Masse von rothem Porphyre fand, zeigt eine dichtCj feldstein- 
artige Grundmasse, die winzige klare, wie mir scheint orthoklastische Feldspath- 
kbrnchen und ziemlich vide Quarzkorner enthalt. Ihr sehr ahnlich, sind die in 
verschiedenen Niiancen grauen Porphyre des Kaiikergebiefes, der grunlich-graiie 
Porphyr aber, nordlich von Storsic besteht aus einem dichten Felsit, der keine 
Quarz- und nur wenige weisse Feldspathkornchen enthalt. Ebenda kommt unter- 

'geordnet im vorigen ein Porphyr mit rothbrauner Grundmasse, zahlreichen 
Quarz- und Feldspathkornern, und einem, gros'sentheils in eine chloritische 
Masse umgewandelten, dunklen Gemengtheil, Amphibol (?) vor.

Ausser diesen Porphyron habe id i in den Werfener Schichten kein fdd- 
spathtuhrendes Gestein angetroffen, wie etwa^ in den griinen Schiefern der 
Steinkohlenformation um den Eisenhut die vollkommen geschichteten und lager- 
fdrmig auftretenden dioritischen Schiefer, habe mich auch von petrographischen 
Uebergangcn zwischen den Porphyreu und den sie umhullenden bunten Schiefern

Jahi'bucl( der k. k. geologisclien Reiclisaiistalt, 1849, II. Het't, S . 2a6 U. a. 0*
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* nTcht recht (iberzeugeM konnen; bin desshaib der Ansicbt, dass jene ein erupj 
lives Gebilde sind, welches nicht lange nach Ablageruiig der ScWefer in sie 
eindrang, ohne gewallige Storungen in den Lagerungsverb5ltniss,en hervorzuJ 
bringeri. Von einem wesentlichen Einflusse dieser Porphyre auf die gegenwartige 
Gestaltung des Gebirges kann wohl 1(aum die Rede sein. Sie verhielten sicli 
bei den grossen Erhe1>ungen eben so passiv wie die Schiefer, in denen sie 
sleeken. '  '

Ad b — d. Den Complex von Kalkscbicbten, welche iiber den bunten 
Schiefern und ibren untergeordneten Bestandmassen liegen, nennen wir die 
G u t t ' e n s t e i n e r  S c h i c h t e n ,  insbesondere, wenn sie aus ziemlich diinn- 
gesciiichteten, dunkeln Kalken bestehen, slellenweise mil kleinen Lagern von 
schwarzgrauen und schwarzen Schiefern (Kalkschiefer oder Tbonschiefer), oder 
von Gyps. Gar sebr befriedigt sind wir, wenn iiber denselben dann Mergel- 

(sehiefer und Kalklager mit Halobia Lommeli, Am. Aon., Jarbas u. a. folgen, wie 
im Bleiberger RevieV und an mehreren Puncten der Nordalpen, oder lichlgraue 
und bunte Kalke, vVelcbe petrographisch und durch ein oder das andere Petrefacl 
sich mit den Hallstatter Schichten inParallele bringen lassen. Diese Befriedigung 
isi mir nundn meiner Karavankenkette sebr selten zu Theil geworden, weil die 
oheren Triasschiehteh da abscheulich scblecht charakterisirt sind und die Kalk- 
schichten vom Ansehen der Guttensteiner sebr wetterwendisch auftreten, doch 
muss ich im Ganzen anerkennen, dass wenn auch die Gesetze der Sehicbtenfolgen 
sich^hier kaum entwickeln lassen, die bereits erkannten sich ohne theoretische 
Gewaftthat auf die Natur anwenden Hessen. Das ist ja eben der 'grosse Voidheil 
systematischer und officieller Aufnahmsarbeiten, dass auch die minder instruc- 
tiven Gebiete, denen der yom Orte der Beobachtung unabhangige Privafgelehrte 
unwillig denttucken wendet, damn miissen. Einige wenige instructive Puncte 
ermoglichen einem Beobaebter die geologische Darstellung eines umfangreichen 
Tdrrailis; w-eicbes ohne die nothrgende Verbindlichkeit unbekannt geblieben ware.

' "Die Gnttensteiner Schichten, erkannte ich aus alien ihren petrographischen 
Eigenthttmlichkeiten am nordwestlichen und siidwestlichen Gehange des Mittags- 
kofels (Jepa, siidostlich von Latschach und siidsiidostlich von Villach), wo sie auf 
der Jepaaipe und im Belcagraben nnmittelbar auf demDolomit des oberen Kohlen- 
kidkes -etwa 600 Fuss machtig liegen. Die sebwarzen Sehiefer walten hier uber 
den Kalk vor und zu oberst fu ^ t der letztere viel Hornstein. Die Felspyramide 
der Jepa bildet ein ganz lichter Dolomit, der sichtlich aus einem weissen, roth- 
geaderten Kalke entstanden ist und seine Schichtung deutlich bewahrt hat. Seine 
Machtigkeit betragt etwa 2000 Fuss. War es nun zweifelhaft, ob dieser Dolomit 

*ganz der oberen Trias, oder zum Theile schon dem Lias (Dachsteinkalk) iuige- 
liore,. so entschied fiirs erstere das Vorkommen der anderwiirts dea Hallstatter 
Schichten eigerien €hemnitz,ia Rosthorni Hornes unweit vom Gipfel des Berges. 
Tief in den.Graben, aus welchen die Zuflusse des Rosenbaches entspringen, 
Hessen sich auch die Wei’fener Schichten wieder finden' und auf diese Art war 
fiir den ganzen Gehirgskamm und den Nordabhang dig Unterscheidung der

K. k . geologische Reichsanstalt. 7. Jahrgang 1856. IV. ^
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Guttensteiner uad Hallstiitter Schichten m'dglich geworrlen, so sonderbare petro- 
graphiscbe Erscheinungen letztere aucli im niclit doloinitischen Zustande weiter- 
hin zeigteii. In den Grabea bei Kai ner-Vellaeh an der Siidseite siiid die Gutten- 
steiner Schichten besoiiders schon entu ickelt, sie baben bier sugar dieselben 
Rauchwacken, denen wir in den Nordalpen so haulig begegnen. Ziidem gibt es 
auch sehr, ausgezeichnete, durch Versteinerungen charakterisirte Werfener 
Schichten.' Beides war wohl unumganglicb nothwendig, wenu nicht bedeutsame 
Fehler begangen werden sollten, deiin samnitliche Schichten von einem Theile 
der Hallstiitter an bis eiuschliesslich des oberen Kolilenkalkes belindeii sich hier 
in umgesturzter Lagerung. Dagegen fehlen die Guttensteiner Schichten unweit 
bstlich von Karner-Vellach ganz and gar, sind schwach entwickelt am Siidgehange 
des Stou and erst am Fusse der Beguasca uad gegen den Leobelpass werden sie 
wieder sehr machtig.

Die H a l l s t a t t e r  S c h i c h t e n  oder, sagen wir lieber^ der obere Trias- 
kalk ist wohl meist lichtgrau and bant gezeichnet, oft mit eiaer Andcutung von 
grob oolitischer Stractur, zameist aber inteasiv grau, and als soldier voll von 
H o r n s t e i n m a s s e n ,  die nicht so wohl kugelige Knollen als unregelmas.sig 
eingesprengte Stiicke oder kleine Baake bilden (Sudabhang der Kossatta, 
Begunsca, des Stou, der Beusca a. s. w.). Maachmal trifft man die Kieselmasse 
ganz fein im Kalke vertheilt, so dass sie erst darch die Verwitterung oder das 
Furikengeben des Hammers bemerkbar wird, wahrend aasserhalb der Karawanken 
in dem grossen Kalkraassiv Sstlich vom Triglavstock mitten ini dilnageschichtetea 
roth and graa gefarbten Kalke mehrere Fuss machtige Banke von Hornstein and 
Jaspis vorzukommen pflegen. Verschiedene Grade von Dolomitisation geben alleii 
diesen Varietiiten wieder eia mehr oder weniger fremdartiges Aaseben.

Von organiscben Resteii erinnere ich mich nur auf anbestimmbare Poly- 
parienreste and einige Spuren jener spitz-konischen, innea hohlen Kicselnadeln, 
welche einzeln oder sternformig zusammeiihangend zu Millionen manche dunkel- 
graue Kalkschichten der Ausseer Alpen erfullen.

.AiZ e. Die an wohlerhaltenen, leider aber durcliaus neuen Molluskcnspecies 
so reicben S c h i c h t e n  von R a i b e l ,  dereii genauere Erforschiiag Herr 
F o e t t e r l e  tibernommen hat, sind an der Siidseite der Karavanken in der 
mehrfacb interessanten Umgebung von jaaerburg auf eine ganz eigenthiimliche 
Weise vertreten. Ein Complex von -sandigen and mergeligen Gesteinen unterteuft 
einen schwarzen Schiefer, der mehrere Lagen von dunkelgrauem Kalk mit Kalk-^* 
spathadern, Spatheisensteiamassen, stellenweise auch Kol l̂e fiihrt, and manchem 
Schiefer der Steinkohlenformation sehr almlich gi^Utt* aber weit entfernt, 
Versteinerungen dieser Formation zu besitzen, einige Scftalenreste aufweist, die,’ 
weiin nicht der Zfafoiia iowimcfiselbst, doch einer ihr nachst verwandten Art 
angehoren. ■ , ' _

Eine der tieferen Schichten des Complexes (Sandstein) b^d scblecht 
erhaltene Pflanzenreste,. die auch nichts mit der^teinkoblenflora gcmein baben 
U«.d eine poch tiefere ,Mergei$chichte ist erfiillt von zwei Muschelspecies ( Cypri-
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'  cardia?)', ^die eben so zahlreicb in den Raibler Schichten am Thorl u. s. w. vor- 
kominen. Diese muss icb als maassgebend betracbten und die ganze Schichten- 
reihe, welche ibres Erzgebaltes wegen vielfach airfgeschiossen und untersucbt 
;st, den Raibler Schichten vorlanfig parallelisiren in Erwartung der Resultate 
von F o e t t e r l e ' s  Untersuchung. Die Lagevungsverhaltniss^ sind in der ganzen 
Ausdehnung diesei* Scliichte nordlich von Assling und Jauerbnrg uheraus 
schwierig und unklar, denn einerseits liegt sie auf der Steinkoblenformation zum 
Theil in Reriihrung mit SUeren Triasscbichten, andererseits aber (osllich) tritt sie 
ununterbrochen am Gehange der Bcusca in die hoheren Tetifen des. oberen Trias- 
kidkes fiber, wo denn aucb ihre richtige Stelle sein wird.

Weiter unten werde ich eine ausffibriiche Reschreibung davon geben, 
wesshalb ich mich bier auf wenige Worte beschranke.

Dergleiehen schwarze Schiefer wie derSpatheisenstein ftihrendevon Assling 
 ̂ (Sava) und Jauerburg kommen, obgleich ohne Versteinerungen, noch an 

mehreren Puncten des Gebirges vor, so am Siidgebange der Begunsca, wo sie 
Manganerze (Bratmstein) enthalten, im Sattel zwischen der Selenica und dem 
Sredne vrh — Begunsca (Schie-Planina) u. a. 0 . Die schwarzen Schiefer der 
berOhmten Cerna prst (Schwarzenberg) siidlich von Feistritz in der Wocheim 

'cntsprechen ihnen genau. So gibf es denn in der oberen Trias der Siidalpen, 
wohin wir jene Schiefer als eine Einlagerung in worbeschriebenen Hornsteinkalk 
ja  doch rechnen miissen, maneherlei locale Gebilde, die sie von dem schlecht- 
weg Rallstalter Schichten genannten Triasgliede der Nordalpen unterscheiden. 
Audi wird es gut sein, gteich hier zu bemerken, wie betrachtlich die Storungen 
gewesen sein miissen, welche die Steinkoblenformation vor Ablagerung der Trias 
In diesem Theile der Alpen bereits erlitten hatte, damit sieh so verscliiedene 
Schichten der letzteren bald auf den „oberen Kohlenkalk“, bald unmittelbar auf 
die Schiefer und Sandsteine ablagern konnten.und wie verschieden der petro- 
grapbische Habitus derselben ausfallen konnte, je nachdem der ,ober« Kohlen- 

* kalk" Oder die Kohlenschiefer. und Sandsteine das Materiale zu ihrer Bildung 
lieferfen.

Ad f  ist niebts weiter zu bemerken, als dass es fiber den schwarzen 
Schiefern — resp. den Raibler Schichten von Jauerburg — noch eine Kalk- 
schichte von einigen hundert Fuss Machtigkeit gibt, welche sich vom Liegenden 
jener nicht wesentlicb unterscheidet und sie frennt vom Dachsteinkalk, der, in 
der Karavankenketle olme die vorerwahnte machtige Zwischenlage von Dolomit 
erscheint.

4. Li as .
Di e  Da c h s t e i n - S c h i c h . t e n  sind in meinem Abschnitte der Kara- 

vanken die einzigen aus dieser Gruppe. Audi sie konnte ich erst in der bstliehen 
Ha Ifte des Gebirges nachweisen, wo sie auf der hoheren Kocna, nordlich von 
Jauerburg^beginnen und fiber die Beusca, den Stou und die Selenica,.so wie 
am Sredne vrh und der Begunsca bis in die Nahe des Leobelpasses fortsetzen. 
Jenseits desselben bijdensie den langen und einforinigen Kamm der KossuHa und82 •
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im aussersten Siidosten die Gipfelmassen des grossen Gebirgsstockes, der als 
triplex confinium von Kdrnten, Krain und Steiermark unter denr Namen: See- 
lander, Steiner und Sulzbacher Alpen bekannt und deinTriglavstocke ganz analog 
ist, aber ausnahmsweise in Verbindung blieb mit der nordlicben Kette.nnd ihrep 
alien Schicbten. ' ,

Die Dachstein-Schichten zeigen bier allenthalben die mindeste Abweichung 
von denen der Nordalpen. Wo sie nicht stark dolomitisirt sind, was freilich nur 
selten der Fall ist, findet man im weissen oder lichtgrauen Kalke leicht ein und 
das andere Exemplar von Megalodon triqueten. So am hoheren Kocnakamme, an 
der Noi’dseite des Stou und derK ossutta(L ipold). Obne zwischen ihnen und den 
hocbsten Triaskalken, welche, wie gesagt, unter und iiber den Raibler Schicbten 
der Beusca intensiv grau und mit Hornstein versehen sind, eine scharfe Granze 
ziehen zu konnen, merkt man dock bald an der lichten Farbe des Gesteines und 
dem Mangel an kieseiigen Einschliissen, dass man sich bereits auf. Dachsteinkalk 
und Dolomit befindet, erkeiint wohl auch bei guter Beleuclitung am .schrolTen 
Gebirge scbon von weitem die beilaufige Granze selbst da, wo sich die Schiefer 
des oberen Triaskalkes nicht mehr ausnehmen lassen, durch die ziemlich voll- 
kommene gleichmas.sige Schichtung, welche dem Dachsteinkalke trotz seiner 
Dolomitisation fast nirgends fehit.

In der Karavankenkette und den SeelanderAlpen babe icb weder am Gesteine 
etwas Bemerkenswerthes, noch ausser der genanntcn Bivalve gut erbaltene Ver- 
steinerungen gefunden; vom Triglavstocke gibt es in dieser Beziehung mehr zu 
berichten. Auch fehlen da

die o b e r e n  L i a s s c h i c h t e n  nicjit, welche, wie Herr L i p o i d  uns 
vor Kurzem mittheilte, erst im nordostlichen Theile der Karavanken wiedSr 

*^orkommen.
5. Von j u r a s s i s c h e n  Joder Kreide-Gebilden habe icb keine Spur^ 

bemerkt.
6. Ueber t e r t i a r e  Ablag«rungen Folgendes;
In dem zu Ober-Kraip gehiirigen Theile des Savebeckens sind e o c e n e  

Schicbten mit zahlreichen Versteinerungen am Fusse des grossen Kalkplateaus 
Jelouca nachst den Qrten Polsica, Kerschdorf und Ausise zwiSchen Krainburg 
und Radmannsdorf schon seit langer Zeit durch N e c k e r  de S a u s s u r e  und 
Boue,  neuerlich durch v. Mo r l o t  i) bekannt geworden. Auch neogen marine 
Schicbten tauchen in der Gegend zwischen Laibach, Krainburg und ■ Stein an 
mebreren Puncten aus den eben so machtigen als weit verbreitete^ Diluvial- 
Ablagerungen auf. Eine g’enaue Untersuchung derselben wird von meiii^in Nach- 
folger auf diesem interessanten Terrain, welches nicht mehr im Bereicbe meineg^ 

* diessjahrigen Aufnahmen lag, vorgenommen werden. Was dasi'Gebirge im Nordert 
des Beckens anbelangt, so hat es weder von neogenen, noch was wabrschein- 
lichef ware, von eocenen Schicbten etwas aufzuweisenv^Nur ds|s Hugelland,

*) Jahrbiich der k. k. geologischen Iteichsanstalt, 1849, III. Heft, S. 398.

    
 



Aurnahine in Karnten, Krain und dem <iorzer Gebiete im Jahre 1S55. 641

r Welches'sich zwischen Vigaun, Ottok und Neumarktl, Laufen, welter iistlich 
zwischen Neumarktl, Dupplach und Hoflein an der Ranker mit einer durchschnitt- 
lichen Hi)he von 200 bis 300 Fuss fiber der Dlluvialebene am Fusse desGebirges 
hlnzleht, bestebt ausser raachtlgen Lehmablagerungen, weicbe der jungeren 

,DlluvlaIzelt angehoren (dem Loss analog sind), zum grossen Thell aus lehmlg- 
mergellgen und sandlgen Massen — lelder-ohne yerstelnerungen — welche 
sleher nlcht diluvial, M^ahrscbeinlich neogen sind. Diese letzteren bedecken ein 
sehr rathselhaftes Grundgebirge, aus dessen Zersetzungsproducten sie meiner 
Meinung nacb zumeist entstanden sind und welches selbst wiedcr ein sedin)enfares 
Gebilde aus Detritus^von Thonschiefer und dioritischenGesteinen ist. Es istdiess 
der weit und breit bekannte Werkstein von Mittel- undOber-Krain, ein zum Tbeil 
lichtgriines, sandiges, zum Theile von innig beigemengten Thonschiefertheilchen 
dunkles, grOn geflammtes Gestein von beinabe scbiefriger Textur. In manchen 
Varletaten verdiente es denNamen „rege!herirterThonschiefer". Herr v. Mor lot  
hat auf seinerKrainer Reise, welche in dieseTbe Periode fallt, in der er manchcrlei 
alte Schichten fiir metamorphosirte Eocenablagerungen bielt — cine Meinung, 
die er spfitcr selbst zurficknahm — auch dieses Gestein, das er in einem der 
Steiuhrfiche bei Ottok kennen lernte, sammt allem was daruin und daruber ist, 
fur eocen erklart. Lasst slch in Ermangelung jeder Spur von organischen Resten 
auch kein director Gegenbeweis fuhren, so hat diese Annahme doch nicht viel 
Wahrscheinlicbkeit. Das Gestein ist eben, wie eine genauere Betrachtung zeigt, 
kein metamorphisches, sondern ein schlechthin klastiscbes, welches sein fremd- 
artiges Ansehen nur dem Materiale verdankt, aus dem es entstanden. Und der- 
gleichen Gesteine aus grOnlichem Thonscbiefer-Detritus konnen jeder beiiebigen 
Formation angehoren. DieLagerungsverhaJtnisse geben daruber keinenAufscbluss, 
denn zunachst am Gebirge ~  dem Dolomit des oberen Kohlenkalkes -— stelieti 
seine machtigen Schiclifen nahezu senkrecbt, weifer landeinwarts fallen sie sehr 
unregelmassig, baid nacb Norden, bald nacb Suden. Anfangs glaubfe ich es den 
'Werfener Schichten zuweisen zu sollen, spater aber, als ich in diesem l atbsel- 
haften und fiberdiess sehr wenig aufgescblossenen Terrain sudlich von Neumarktl 
oberhalb Pristava eine anstehende Masse desselben Diorits fand, der nachst 
Neumarktl und an anderen Orten nur innerhalb der Kohlenscbiefer auftritt, hielt 
ich es fur wahrscheinlicher, dass er eben dieser, der mittlwen Schiebte unserer 
Steinkohlenformation angeh&rt. Und mit dieser Ansicht fibergebe ich den Gegen- 
stand meinea Herren CoHegen, die es in der siidlicben Naehbarschaft gewiss 
wieder mit solchen Ge.steinen zu thun haben und auch die von mir untersiichte 
Strecke noch einmal besuchen werden *)•

I Die muthmasslich ncogenen Ablagerungen in diesem Hugellande, zum Theile 
graue, murbe Sandsteine, zum Theile sandig-lehmigeMergel und dariiber Scbotter'i

*) Die neucsten Untcrsuchungen in den Sudalpen haben gezeigt, dass die pietra verdc der 
italienischen Geologcn, mit dem besprochenen Gesteine eine bcachtenswertbe Aebnliehkeit 
bat. (September
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sind ganz ynd gar nicht instructiv; deutlicher werden sie wohl gegen Stein und 
Krainburg zu entwickelt sein, wo sie, so vielich im Vorbeieilcn bemerkte, auch 
in den Flussthaiern unter dem Diluvium zum Vorschein kommen.

Am nordlichen Fusse des Gebirges haben wir den siidlichen Fltigel des 
1 i g n i t f i i b r e n d e n  S t i s s w a s s e r t e g e l s ,  den ich im vorigen Jahre bei Ober- 
Penken ») naher lintersuclite, nachst den Ortschaften Birg und Buchheim, sfid- 
westlich von Rossegg und bei Latschach. Der Tegel und der mit ihm unbestandig 
wechselnde Sand, beide mit schwachen Lignitspuren, liegen zum Theile auf dem 
Dolomite des (unteren) Koblenkalkes z. Th.(bei Buchheim) auf einem Thonschiefeiv 
von dem es zweifelhaft ist, ob er dem krystallinischen odor dem Steinkolileu- 
gebirge angehort. Bedeckt wird diese Ablagerung von machtigen S c h o t t e r -  
und C o n g l o m e r a t m a s s e n ,  welche gleich ihnen die unmittelbare Fortsetzung 
der bereifs ausfilhrlich beschriebenen Schichten des Turiawaldes und der Satinitz 
sind, einerseits selbststandige Berge ausmachen, anderseits sich als eine convexe 
Boschung von betrachtlicher Hohe und Breite am Gebirgsrande hinziehen. Die 
Meereshohe derselben betragt im Mitlel 2400 Fuss, das ist 800 Fuss fiber dem 
Terrassendiluvium des Rosenthales und mehr als 1000 Fuss fiber dem Drau- 
spiegel bei Rossegg.

Zerstreut fand ich den Schotter in viel bedeutenderen Hohen, worfibei’ 
unten ein Mehreres.

Ueber den G e b i r g s s c h o t t e r ,  der nicht nur an den Rundern, sondern 
auch tief in den Quergraben des Gebirges bier wie anderwarts, stellenw^ise 
recht massenhaft vorkommt, habe ich meine Ansichten schon wiederholt ausge- 
sprochen. Dass er auf den Karavanken bei weitem nicht jene erstaunliche Hohe 
erreieht wie in den Gebirgen nordlich von der Drau und um den Dobrae, wurde 

‘bereits im ersten Theile dieses Berichtes erwahnt. Die Annahme, dass der 
thalausfullende 8chotter, der um Tarvis, oberhalb Neumarktl u. a. 0. die^ 
schonsten Terrassenformen zeigt, tertiiir sei, halte ich hier fur eben so wenig 
gerechtfertiget als in anderen Gegenden, denn sie hebt jede consequente Unte^- 
scheidung zwischen Diluviql- und Tertiarablagerungen auf. Dass Hrn.v. Mo r i o t ' s ,  
Beweisfiibrung fur die tertiare Natur des thalausfiillcnden Schotters und die 
Gxistenz eines uberfluthenden Miocenmeeres durch gewisseBeobachtungen in der 
Wochein (Jahrb. der k. k; geol. Reichsanstalt I, 3, Seite 39S u. f.) nicht stich- 
baltig ist, weil ein sehr wesentlicber Umstand dabei fibersehen wurde, die nicht 
conforme (horizontale) Lagerung des Schotters auf den z i e m l i c h  s t e i l  
g e h o b e n e n  tertiaren Schichten, werde ich im dritten Abschnitte meines 
Berichtes bespi'echen.

7. Ueber die D i l u v i a l - A b l a g e r u n g e n  habe ich im Allgemeinen nichts 
zu sagen, als dass ich auf der Karte jene Schottermassen, welche wohl 
ursprunglich alter sind als das Terrassendiluvium und. zusammenhangen mit den

*) Jahrbuch der k. k. geologiscbcn Reicbsanstall, 1855. 111. Heft, Seite 562 and 565.
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'vorerwahnten Cdnglomerateh, jedoch oflenbar durch Diluvialstrbmungen nivellirt 
inid in Terrassenform gebracht wiirden', rnit d«r fur das Temssendiluvium 
bestimmten Farbe colorirt babe, so z. B. die Dobravahiigel siidlich von Villach. 
Wo ihre feste Grundlage, das Conglomerat, zu Tage anstebt — nachst dem 
Faaker See — ist es gebuhrendermassen angedeutet worden.

E rz  vo rkommen;
E i s e n s p a t h : '  Bergbau Lepeina, nbrdlicb von Jauerburg, GeAverkschaft in 

Jauerbur^. — In den oberen Triasschiefern (Raibler Scbichten).
Bergbau der Gewerkschafl in Sava, nordlich vonAssling, nordostlich von der 

O'rtschaft Planina (Alpen). (In denselben Sehichten.)
Bergbau Beusca, am Sudgeliange des gleichnamigen Riickens, nordlich von 

Moste, Jauerburger Gewerkschafl. (In denselben Sebiebten.)
Mehrere Bergbaue am Siidgehange der Begunsca, nordlich von Vigaun.
Die vorgenannten Und' mehrere kleinere Gewerkschaften von Neumarktl, 

Steinbiichel und Kropp (in dem unteren Lager der oberen Triasscbiefer).
M a n g a n e r z e  (Braunstein, eine Art von Waad u. A.):
Bergbau Bukla, nm ostlichen Gehange der Beusca, nordlich von Karner- 

Vellach, Gewerkschafl; in Sava. In den oberen Triasschiefern (Raibler Scbichten).
Mehrere Bergbaue am Siidgehange der Begunsca, nordlich von Vigaun, 

Gewerkschaflen wie oben. In dem oberen Lager der oberen Tiuasschiefer.
E d l e  Met a l l e :
S i l b e r e r z e  '(silberhaltige Schwefelmetalle);
Schurf am Krabanz, siidlicb von Mallestig (Karnten).
Eine GcAverkschaft von Raibel, im Koblenkalke.

' Gem  is c h t e  E r z e ,  goldhaltig:
Bergbau Kommenda. Kommendaaipe, Avestlich von Seeland, eine Klagen- 

,. :furter Gewerkschafl.
Kupfe rk i e s .  Schurf am nordAvestlichen Gehange des Stegunek-Berges, 

norddstlich von Neumarktl. — In Process. Beide letzteren im Kohlenschiefer.
Z i n n o b e r .  Schurf im Pdtotschniggfaben nachst St. Anna am Leobel, 

G ewerkschafl in Klagenfurt. In den Guttensteiner Scbichten.
Gyps.  Die bedeutenderen Lager im Abbau begriffen;
ZAvischen LSngenfeld und Na Hrusce (Birnbaum).
Im Preschniggraben, ostlich von Langenfeld, nordwestlich nachst Assling.
Nachst dem Bauernhofe ZaAversnik, nordlich von Neumarktl. Sammtlich in 

den Werfener Scbichten.
Kohl e :

 ̂ T r i a s k o h l e :  St. Annastollen desEisenspath-Bergbaues der GcAverkschaft 
in Sava (wie oben).

Spuren'von dersclben nachst dem Eisenspath-Bergbaue Lepeina. '
' ' T ertisiw e Br a u n k o h l e :

L i g n i t .  Aufgelassene Schiirfe bei Latscbach und Birg (Karnten). Blosse 
Mugeln im SiissAvassertegel.
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Zwi s che r i  Ar n o l d s i e i n  u a d  W u r z e n  (Profil I und II) bilden die 
idteri Schicbten — die Steinkolilenfdrmation mit ibrenSchieferii undSundsteinen, 
welche gerade hier am machtigsten entvvickelt sind — ein sanftcs Gebirge mit 
den Gipfelhohen von 4S57 Fuss (NaPec) und S234Fuss (Kamen vrh), zwischen 
welchen ein tiefer Sattel (3304 Fuss) denFrachfenverkebr Iwischen der oberen 
Drau und dem Savegebiete ermoglicht. Die alteste Kalketage, der Kohlenkalk’ 
erscheini nur am nordlichen Fusse steil nach Suden einfallend als niedrige 
Grundmauer des Gebirges, sehr geeignet, die leicliter zerstorbaren Sclfiefer und * 
Sandsteinschichten zu tragen. Das alte Kloster Arnoldstein steht .auf einem iso- 
lirten Kohlenkalkfelsen, der bei 1867 Fuss Meeresbohe den Spiegel der Gail urn 
215 Fuss uberragte. Einige kleinere Felsmassen sehen aus dein Alluvium der 
Gailitz hervor und als Grundlage des langgestreckten Htigels von tertiarem (?) 
Scbotter zwischen dem sumpfigen Alluvialboden naehst Arnoldstein und den mit 
Scbutt vom Dobratsch iiberstiirzten Alluvien der Gail erscbeint auch der Kohlen
kalk, aber mit nordostlichem Verflachen.

Ueberhaupt ist das Gebirge trotz seinem regelmassigen Einfallen nacTi 
Suden im Einzelnen vielfach zerriittet, wie diess eine klefne Partie von W e r -  
f e n e r  S c h i c b t e n  zeigt, die ntichst Arnoldstein in den Kohlenkalk eingekeilt 
1st und deren Schiefer mit ihm gegen Stiden einschiessen. Ware dieser ganz 
abnorm ‘ daliegende Brocken nicbt so klein und das Lagerungsverhaltniss der 
Steinkohlenformatioii im Uebrigen nicht sehr deutlich, so hfitte er einen fatalen 
Irrthum veranlassen kdnnen.

Der S c h i e f e r c o m p l e x ,  welchen ich drehnal durchquert habe, zwisi 
der Kopa und Arnoldstein, durch den bei Pbckau muhdenden Graherf und 
Hauptsattel gegen Wurzen, endlich drittens zwischen dem Kamen vrh und* 
Vosca, durch den Feistritz- undKorpitschgrahen, besteht zu unterst aus dunkel- 
grauen, zum Theile sandigen, zumTheile thonschieferartigen, zu einer SdMwarzen 
schmierigen Masse verwitternden Schiefern, welche noch einzelne KaMrlager 
enthalten. Dariiber folgen sehr diinnblattrige, fettig glanzende Thonschiefer, 
welche grau oder schwarz, stellenweise aucK wohl grunlich und manchem 
Urthonschiefer ahnlich sind. In den hoheren Schicbten nehmen sie eine sandige 
Beschaffcnheit an und werden endlich zu grauem, mitunter ziemlich grob- 
kbrnigem Sandstein, der am Stidgehange 3es Kamen vrh sogar in ein grobes 
Quarzconglomerat iibergeht. Um den Pecberg und im l(orpitschgraben ist 
ihre Lagerung sehr regelmassig, das Verflachen rein sttdlich oder Stunde 13, 
im ersten Durchscbnitte unter einem Winkel yon nur 10 Grad, im letzteren 
viel steiler, doch an den Gehdngen des Wurzener Sattels, den man von 
Arnoldstein aus durch eine kleine Langenscharte im Kohlenkalke und durch den 
Pbckauer Grabeii ‘ erreichtl schwanken die Schicbten ohne Regel liin und her 
und erlangen erst am sUdlichen Abfalle gegen Wurzen ihr hormales Verflachen 
nach Stiden. ■

Diese Schiefer und Sandsteine geben einen ausgezeichnet gjuten Waldboden, 
der bei guter Bewirth^chaftung einen vortrelTlichen Ertrag liefern mflsste." Ist
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.jedoch ein steiles Gehange einmal ganz entblosst, wie diess leider an einigen 
Stellen der Fall ist, dann bleibt der Boden fiir immer verwustet.

Erst am sudlichen i'— nur westlich vom Pecberg scbon am nordlichen — 
Gehange foigt die nachst hohereKalkscbichte, welcbe wir als o b e r en  Kohl en-  
k a 1 k bezeichnen, entweder kleine Seitenkuppen bildend, wie die Kopa, nord- 
westlich von Ratschach, w’o von Siiden her eine locale Riickstauung stattfand, 
oder^im ganz allmaligen Uebergange des rundlichen Kainmes in ein steiler 
■absatziges Gehange, wo ihre Lagernng der des Schiefercomptexes conform blieb. 
Es ist diess ein braunlicher oder dunkelgrauer, schbn geschichteter Kalk, der 
zwischen Arnoldstein und Wurzen nicht iiber 400 Fuss machtig ist, weitergegen 
Osten aber, schon am Sudgehange des Kamen vrh, bedeutend zunimmt.

Im ganzen oberen Savethale von Ratschach bis Wald und fruher noch 
westlich vom Pec haben wir die u n t e r s t e n  T r i a s s c h i c h t e n  in sehr verein- 
zelten Partien, stellenweise nur Winzige Ueberreste davon diesem Kalke auf- 
gelagert.

Die Werfener Schichten sind hier unverkennbar und fallen durch die rothe 
Farbe, welcbe wenigstens einzelne von ihnen haben, an Blbssen des Gehanges 
schon von weitem ins Auge. An manchen Stellen aber muss man sie miihsam 
suchen, wie z. B. in dem von Schotfer erfiillten Graben bei Ratschach, wo der 
Bach nur auf einer kurzen Strecke in das anstehende Gebirge einschneidet, da 
aber gliicklicherweise gerade die AuflagerungSgranze der Werfener Schiefer — 
rothe und braune Mergel und gelbbraune Kalkschiefer— auf dem „oberenKohlen- 
kalk“ trifft. Ob nun aber diese Schiefer wirklich als die unterste Triasschichte 
aufzufassen sind, oder ob vielmehr einTheil des sogenaniiten oberen Kohlenkalkes 
mit zur Trias gehort, diirfte schwer zu entscheiden sein. Mir ist sogar letzteres 
wahrscheinlich, weil gleich oberhalb Wurzen an der Poststrasse im Kalke, der 
etwas tiefer liegt als die rothen Schiefer, nordwestlich vom Orte (an der alten, 
vermeintliehen Romerstrasse) einige Petrefacte vorkommen (iVa#zVa-Arten ?), die 
allerdings nicht recht bestimmbar sind, aber ganz triassisch aussehen und durch- 
aus nichts gemein haben mit den Thierresten, die wir aus unserer Kohlen- 
formation kennen.

Der auf die Werfener Schiefer folgende dunkle (Guttensteiner) Kalk ist 
westlich vom Pec, wo jene eine Machtigkeit von etwa 300 Fuss erreichen, in 
einer ziemlich bedeutenden Masse erhalten; bei Wurzen zeigt sich nur eine 
winzige Partie an der alten Strasse, und weiter bstlich gar nichts mehr, denn da 
haben selbst die Werfener Schichten nur geringe Spuren zuruckgelassen.

Der „ t e r t i a r e “ Schotter ist in diesem Abschnitte des Gebirges besonders 
massenhaft abgelagert.

Am nordlichen Abhange begflnstigten die auf dem unteren Kohlenkalke sehr 
naturlich angebrachten Gehangestufen seine Erhaltung. Die Stufe von Seltschach 
ist niedrig, hat w-enig tiber 2100 Fuss Seehbhe und ist auch stark von Berg- 
wSssern bearbeUet, Krainberg aber und die weiter ostlich folgenden bis in die 
Gegend von Faak halten recht genau das Niveau von 3000 Fuss Meereshbhe.

K. k« geologiache ReichsaosUh. 7. Jabrgang 1856. IV. 3 3
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Uebrigeiis gibt es nicht bless auf ihnen, sondern auch auf den minder hohen 
Stufen ausgiebige Schotterablagerungen. Am Wurzener Sattel (3304 Fuss) sind 
letztere nicht aulTalleiid, docb binreicbend deutlich, erscheinen aueb im nahezu 
gleiclien Niveau nbrdlich von Kronau. Bei Ratschach reicben sie am Gebange 
als massenhafte Ablagerung bis zur Seebohe von 3397 Fuss und im bintersten 
Grunde des Grabens noch biilier. Den Sattel zwiseben der Kopa und dem Pec 
fand icb 4147 Fuss boch ,und zahlreiche Gesebiebe und Geschiebeblock^ von 
Triaskalken darauf.

So wie der Ratscbacber Graben ganz erfiillt ist von, Sebotter, so ist auch 
das Gebange, ja selbst der Kamm sudwestlich vom Pec, westlich von der Kopa, 
davon bedeckt. Siebt man sicb nach der Natur der Gesebiebe urn, so erkennt 
man darunter nur Gosteine der Trias und der Kohlenformation, —  der liebte 
Lias-(Daebstein-) Kalk feblt ganzlicb, so wi& auch jede Spur von krystalli- 
niseben Gesteinen. Es mussen also die Stromungen, welcbe ibn abgesetzt haben, 
von Nordwesten aus dem Gebiete der Gail, in Bezug auf das Gebirge zwiseben 
Arnoldstein und Ratschach zunaebst von Norden her gekommen sein. Auch fallt 
das Niveau derGebangestufen, respective der massenbaften Schotterbanke nahezu 
parallel mit der Savetbalsohle. Die Stufe nordlich von Wald hat nur mebr 
2919 Fuss Bleeresbobe. Die Ablagerungen zwiseben dem Belcagraben und Lan- 
genfeld sind noch viel niedriger.

Dass dieseGebangestufen bei biebt allzu geringer Breite und einerErhebung 
von 600 bis 800 Fuss fiber die Thalsoble einen bedeutenden Einfluss auf die 
Vegetations- und Culturverbaltnisse nehmen, ist im Vorbinein einleucbtend. In 
der That fand icb auf ihnen die besten Ackergriinde, das tippigste Gedeiben der 
Culturgewiicbse unter dem Sebutze der steil empoi’steigenden Gebange, wabrend 
in der Thalsoble selbst auf dem Alluvialschotter, der zum grossten Theile aus 
den jiingeren Kalken des sfldlicben Gebirges besteht, sicb nur eine sehr magere 
Huinusscbicbte gebildet hat, die iiberdiess den Verwustungen ausgesetzt ist, 
welcbe die in den Kalkalpen entspringenden Biicbe alljahrlich anriebten. Darum 
ist die nach der verticalen Erbebung bemessene Grundsteuer im oberen Save- 
thale ganz unriebtig und unbillig vertbeilt.

Sehr bedeutende Schotterablagerungen, zum Theile feste Conglomerat- 
massen, haben wir auch in der Niederung, wo sie rundliche Boschungen, auch 
wobl terrassenartige Ueberreste einer ehemaligen Thalausfiillung bilden. In 
maneben derselben blieb die Lagerung nicht ganz imgestort, wie z. B. in der 
langgestreckten Sebotter- und Conglomeratbarre zwiseben Ober-Wurzen und 
Kronau, deren Biinke unter einem Winkel von 20 Graden gegen Stunde 19 ein- 
fallen, welcber Umstand auf nicht unbedeutende Bodenschwankungen in den 
jiingsten Epochen, waren es auch nur locale Senkungen, sebliessen iSsst.

Ein eigentliches T e r r a s s e n d i l u v i u m ,  wia wir es aufzufassen gewobnt 
sind, gibt es im Gailthale von Pockau (bstlicb von Arnoldstein) ap, wo sowohl 
Sebotter als Lehmablagerungen ISngs der ganzen Gebirgskette binziehen, unter 
den Schuttkegeln und Halden vor der Mtindung der Quergraben. Es sind diess
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’Sammtiich niednge Terrassen von hochstens 40 his SO Fuss Flohe liber der 
jetzigei) Tlialsohle, welche einerseits an das liohere Draudiluvium bei Villachsich 
anscbliessen, andererseits uber Malestig und Faak bei Bogenfeld und in genau 
ostlicher Richtung iiber Unter-Ferlach, Gorintschacli, die Inselberge der Drau 
umschliessen und sich mit dem Terrassendiluvium des mittleren Drautbales 
idehtificiren. Es sclieint, dass der hohe Drau-Diliivialstrom das tertiare Conglo- 
ifter^ der Dobrava bis zu einer Meeresbohe von 1900 Fuss iiberfluthet hat, bei 
Federaun* aber vom Gailthale abgeschlossen war, dass demnach der Gailstrom 
zur Zeit des Terrassendiiuvinms.mit weniger hoch gehenden Wogen in gerade 
ostlicher Richtung abfloss und zwischen den Inselbergen aus Dolomit und 
tertiarem Conglomerate und der Gebirgskette sich mit jenem stidlichvon Rossegg 
vereinigte.

Im obersten Savethale haben wir kein eigentliches Terrassendiluvium, 
wenigstens keine Ablagerungen, welche von denen der hoheren Gehiingestufen 
sich mit einiger SicherHeit scheiden liessen, es beginnt erst bei Langenfeld und 
Moistrana und zeigt da, welchen Stand im engen Theile des Thales der Strom 
hatte, der in dessen beckenartiger Erweiterung zusammen mit der Raduna, Savica 
(Wocheiner Save) und den nordlichen Zufliissen dieiiberaus machtigenSchotter- 
massen ablagerte, in welche die heutigen Wasserlaufe mit 4 bis S schmalen 
Stufen immer scharfer sich eingeschnitten haben.

Doeh dariiber am Schlusse ein Weiteres; jetzt wenden wir uns wieder zum 
Gebirge selbst, zunachst zu dem Theile;

Z w i s c h e n  Ma l e s t i g ,  F a a k ,  R o s e n b a c h  im D r a u t h a l e  und 
W a l d ,  L a n g e n f e l d ,  As s l i ng  an de r  Save  (Prolil III, IV und IV a). 
Oestlich vom Kamen vrh wird der Gebirgskamm schroffer, die Gipfelhohe, urn 
vie! mehr aber die Kamrnhohe nehraen zu (Vosca 5479 Fuss und der Sattel 
zwischen dem Kamen vrh und dem Voscagipfel 4805 Fuss), endlich erscheinen 
felsig kahle Gipfelmassen, nur durch seichte Scharten von einander getrennt 
(Ostra, Graisca 5725 Fuss, Scharte ostlich von der Graisca 5284 Fuss), die 
sehon von weitem eine bedeutende Veranderung in der geologischen Beschaf- 
fenheit des Gebirges wahrnehmen lassen. Der Charakter des Schiefersandstein- 
gebirges geht iiber in den der Kalkalpen, welchen der schroffe Nordabhang der 
Karavankenkette vom Mittagskofel (Jepa) an bis weithin ostlich. in die Gegend 
von Bleiburg beibehalt. Der Anblick der Kette zwischen Faak und Maria-Elend 
von irgend einem hoheren Puncte des nordlichen Drauuf'ers, z. B. von St. Georgen 
am Sternberge aus, ist in der That prachtvoll, zumal in Abendbeleuchtung und, 
wenn nicht so grossartig wie das Bild der nordlichen Kalkalpen an der Salzach 
und Saale, doch lieblicher als dieses durch den wohlthuenden Uebergang, den 
bewaldete Stufen zwischen der Niederung und den gewaltigen Kalkwanden mit 
ihren Gipfelpyramiden hersteljen. Diese selbst schliessen sich nicht mit einem 
Male zu einer^starren Masse an einander, sondern zwischen der Graisca und Jepa 
(6092' Pr. 6812 'Ps.) bleibt eine ziemlich breite undtiefeLiicke (Sattel zwischen 
dem Kropina- und Belcagraben, 4458 Fuss), die Jepcaaipe, und ostlich von der
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Jepa, die als Hauptgipfel am meisten gegen Norden vorspringt und die mit ihr 
verbundenen KammeRedesca undPleveunea (der niederste Punct zwischen beiden 
6103 Fuss) zum Theile verdeckt, gibt es wieder eine Unterbreebung und so 
eine gauze Reihe von Satfeln und Gipfeln (Pleveunea ungefitbr 62S0 Fuss, der 
Sattel zwischen ihr und der 5917 Fuss hohen Ro^a oder Roschizza 5088 Fuss, 
der nachste Sattel, der letztere vom Hahnenkamm scheidet 4960 Fuss; der 
scharfere Einschnitt zwischen dem Hahnenkamm und der Golica 4694 Fuss^^die 
Golica 5782 Fuss; von ihr aus ein wellenfdrmig sinkender Kamm zum Kocna- 
passe 4530 Fuss), bis an den Kamm der Kocna, mit dem die mehr geradlinigen, 
mauerahnlichen Foianen beginnen.

Der Geognost weiss diese eigentliiimliche Gebirgsform auf den ersten Blick 
zu deuten, insbesondere wenn er die so deutlich ausgesprochene Schichtung dgr 
hoheren Kalkmassen beacbtet, welcbe fast alientlialben gegen Osten einfallen. 
Alle diese Gipfelmassen, so oft sie sich wiederbolen mogen, sind Fragmente 
eines und desselben Schichtencomplexes der dem alteren Gebirge aufge- 
lagert 1st.

W er die Verhaltnisse der Nordalpen im Sinne hat, wird durch diese 
Erscheinung allerdings iiberrascht, er findet sein „Grauwackengebirge“ mit dem 
einfachen langgestreckten Riicken hier nicht in gleicher Weise entwickelt, denn 
abgesehen davon, dass es hier einer anderen alten Formation angehort, findet 
er was dort zu den Ausnahmen zahite, die Auflagerung jiingerer Formationen,, 
hier als Regel. Und doch ist die Karavankenkette der getreue Reprasentant des 
nordlichen Grauwackenzuges, erst siidlich jenSeits der Save steigen hinter ihr 
die eigentlichen normalen Kalkalpen auf.

Betrachten wir unser Stuck nun etwas genauer:
Der Schi e f e r -Sands t e i ncompl ex  der Steinkohlenformation wird bstlich 

vora Kamen vrh stets schmachtiger. Der kleine Feistritz- und der Susagraben 
sudlich von Techenting, die Graben Worasica, Rosica und Kropina siidlich^von 
Faak und Latschach durchschneiden diese Schichten, je  weiter ostlich in um so 
geringerer Machtigkeit, bis sie nachst dem letztgenannten wohl nicht ganz 
verschwinden aber dem Auge entzogen werden durch den Terfiarschotter, der 
sich unter dem Schutze der Vorberge aus Kohlenkalk (Dolomit) als breite, 
terrassenartige Boschung erhalten konnte. An der Siidseite erscbeinen sie nun 
gar nicht mehr, erst bei Birnbaum (Na Hrusce) und Assling bekommen wir es 
mit ihnen wieder zu thun.

Dafiir macht sich die nachst hohere Kalkschichte, der „ o b e r e  Ko h l e n 
ka lk"  um so breiter. Kaum 600 Klafter siidostlich von Kamen vrh (Profil II) hat 
er schon den Gebirgskamm erreicht (Vfl. Stunde 10, 40Grj^de), bildet dann den 
Voscagipfel, und immer tiefer und tiefer herab an der Nordseite steigen die 
Kopfe seiner quer uber das Gebirge. sich legenden Schichten. Das siidliche 
Verflachen bleibt anfangs auch am Siidabhange constant, bei Wal/i fallen aber 
die Schichten bereits unter kleinen Winkeln gegen Norden und Nordosten, viel 
entschiedener and tfaeilweise schon rechtsteilimBelcagraben (Profil III). Zugleich
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wird der Kalk, der bisher durchaus wolilgeschichtet war und grau Oder braunlich 
’grau, stark dolomitisch.

Im Kropinagraben haben wir zu oberst einen ausgezeichneten brSckligen, 
beinabe weissen Dolomit und dstlicb vom Belcabach, in der Gegend von Langen- 
feld, macht derselbe die ganze Etage aus und bildet recht schroffe Felsmassen, 
die Drobola und Bela Pec (weisser Felsen, Profil IV). An der ganzen Sudseite und 
voqj Woraunicagraben an auch an der Nordseite, haben wir es mit gar keiner 
anderen Gesteinsart mehr zu thun, jenen diinngescbichteten, dunkelgrauen Kalk 
zwischen dem Rosenbach und Maria-Elend ausgenommen, von welehem ich bereits 
gesagt babe, dass er moglicherweise zur Trias gehort, 'obgleich er die rothen 
Schiefer unterteuft. Diese petrographische Einfdrmigkeit lernt man am Siidge- 
hange gar hoch schatzen, wenn man aus der verhaltnissmassig einfachen Gegend 
von Langenfeld in das Gebiet von Assling-Sava und Jauerburg kommt. Da musste 
ich lange umherirren, ehe ich zu einer plausihlen Auffassung der Schichten 
gelangte. Dieses schwierige Terrain werde ich dann besonders beschreiben.

Jetzt zu den T r i a s g e b i l d e n ,  deren obere Abtheilung Kalk und Dolomit 
den wesentlichsten Antheil hat an der Zusammensetzung jener schrolTen Kamm- 
und Gipfelmassen.

Als ich sie auf meiner ersten Excursion von Faak iiher die Jepca auf die 
Jepa und nach Langenfeld durchquerte, wat ich nicht wenig uberrascht, iiber 
dem weissen Dolomite (des „oberenKohlenkalkes“) unmittelbar schwarzeSchiefer 
und darauf braune oder schwarze Kalke mit Hornstein zu finden, welche mit 
suddstlichem und ostlichem Verflachen unter 30 Graden vom Jepcasattel bis 
an die schrolTen Kalk- und Oolomitpartien der Jepa reichen, ehen so weit wie 
die Jepcaalpe. Von rothen Schiefern keine Spur, eben so wenig im Belcagraben 
als zwischen Wald und der Graisca, wo sich die schwarzen Schiefer und Kalke 
in derselben Ordnung wiederholten. Und doch waren diese nicht zu verkennen 
alsjunsere Guttensteiner Schichten. Das Bedenken wurde bald gelost als ich das 
Gebirge von Rosenbach her untersuchte. In alien Seitengrahen dieses facher- 
fdrmig ausgebreiteten Bachgebietes, den Priwandgraben ausgenommen, traf ich 
die Werfener Schichten zwischen dem Dolomite des „oberen Kohlenkalkes" oder 
dem Kalklager, was zunSchst darauf folgt, und den Guttensteiner Schichten, 
welche hier minder schiefrig sind wie an der Westseite der Jepa, dafiir als 
dunngeschichteter schwarzer oder dunkelgrauer Kalk mit Kalkspathadern petro- 
graphisch um so besser charakterisirt.

Im eigentlichen Rosenbachgraben, durch den der innerste Kessel des Jepa- 
Pleveuncastockes ausmiindet, sind sie wohl zumeist durch Schutt bedeckt, doch

V

geben einige alte Gypsgruben genugenden Aufschluss. Im Cernawodagraben, der 
durch eine sehr enge Spalte mit dem ersteren communicirt, sieht man sie sehr 
deutlich unter einem Winkel Von 60 Graden nach Suden einfallen, wenn man an 
der richtigen,StelIe den Fussweg verlasst und in den Graben hinabklettert oder 
von dessen Miindung eine Viertelstunde weit im Bacbe aufwarts watet, wie ich es 
im iibergrossen Eifer des Suchens gethan habe.
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Die Schiefer sind hier zu unterst gelblieh braun, holier roth und im Ganzea 
etwa 60 Fuss machtig. Trotz dem wie es scheint Tollkommenen Ausgehen der 
Schichte im Piiwandgraben i^t sie doch zwischen ibm und dem Gradi%iaben 
wieder ziemlich machtig. erreicht im letzteren sugar mehr als 100 Fuss und 
setzt an Machtigkeit zunehmend, nun weiter gegen Osten fort.

Am siidlichen Gehange vermisste ich die rothen Schiefer an ihrer normalen 
Stelle vie! schwerer und ware wohl an der ganzeU Autfassung der Schichtenf^e 
irre geworden, wenn der besprochene weisse Dolomit nicht gar so constant und 
der Guttensteiner Kalk dariiber nicht hinreichend charakteristisch ware. Der 
erstere steigt hier betrachtlich hoch am Gehange hinan. Zwischen Langenfeld 
und der Pleveunca hestimmte ich die Formationsgranze mib 400S Fuss Meeres- 
hohe, zwischen der Rosea und der Golica (Profil IV a) erreicht sie beinahe die 

' Sattel, die 4960 und 4694 Fuss hoch sind. Doch ehen da, siidlich vom Hahnen- 
kamme, treten gliicklicherweise die rothen Schiefer mit kleinen Kalklagern wieder 
zuTage, versteht sich mit nordlichem Vertldchen (unter einem VVinkel von 20 his 
30 Graden). Alle petrographischen Einzelheiten und die hunderte von Lagerungs- 
richtungen hier anzugeben, welche die Guttensteiner Schichten einhalten, mochte 
wohl iiberfliissig sein, es geniigt in letzterer Beziehung zu bemerken, dass sie 
trotz einzelnen Schichtenstorungen allenthalben concentrisch unter die Gipfel- 
massen einfallen, welche der ohere Triaskalk und Dolomit hildet. Versteinerungen 
fand ich am Roscasattel nachst der Pleveunca: Eine Cardium-artige Muschel, die 
nicht naher bestimmt werden konnte.

Auf dje Werfener Schichten muss ich noch einmal zuriickkommen, nicht in 
Bezug auf ihre Lagerung am Gebirgskamme, die ich so eben besprochen habe, 
sondern hinsichtlich ihres sehr merkwiirdigen Vorkommens im unteren Theile des 
sudlichen Gehanges, wo sie zwischen dem Belcabach und der OrtschaftBirnbaum 
so wie in der Gegend von Assling-Jauerburg eine betrachtliche Ausdehnung 
erlangen.

Der weisse Dolomit der obersten Steinkohlenetage fallt imBelcagraben steil 
nach Norden unter die Guttensteiner Schichten ein. Weiter gegen Langenfeld, 
wo er stark hervorragende Felsmassen bildet, die Planica und die vorerwahnten 
Drobola und Bela Pec stellt er sich ganz senkrecht, und so viel man an dem 
ganz zerkliifteten Gesteine wahrnehmen kann, fallt er an der Nordgranze etwas 
gegen Norden, an der Siidgranze unter 80 Graden nach Siiden. Deutlicher, auch 
minder steil wird dieses letztere Verflachen an den wenig dolomitisirten dunkel- 
grauen Schichten, die in der. unmittelbaren Fortsetzung der Bela Pec gegen 
Osten auf den Alpenweiden Za Vakatorot zwischen dem Dolomit des hbheren 
Gehanges und einem machtigen Complexe von rothen und griinlich-grauen 
Schiefern liegen. Diese Schiefer enthalten einzelne Schichten von schwarzem 
Kalk, die auch iiber Langenfeld vorbeistreichen, im Preschniggraben auch 
reichliche Gypslager und haben alle Charaktere der Werfener Schichten, sogar 
die Steinkerne des Myacites fassaensis, welche, so wenig deutlich sie auch sein 
mogen, fur diese Etage doch eben so bezeichnend sind, als anderwarts wohl-
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erhalteneVersteinerungen. OberhalbLangenfeld liabenwir wiederGyps in ziemlich 
^maehtigen obgleicli sebr verunreinigten Massen und uninittelbar unter ihnen 
kommt wesflich vom Dorfe gegen den Belcabacb zu  ̂der weisse Dolomit winder 
zum Vorschein. In diesem Bereiclie stebt zwischen der kleinen unteren und der 
grossen boheren Dolomitpartie jenes Breeciengestein mit roth sandigem oder 
kalkigem Bindemittel an, welches wir Eingangs beschrieben baben. Es lebnt sich 
als ̂ ine bei 800 Fuss macbtige, undeutlich geschichtete Masse an den Dolomit 
der Dro*bola und Bela Pec, liegt auf den Langenfelder Gypslagern und keilt sich 
im ostlichen Streichen sehr stumpf in den Werfener Schiefern aus, urn nach 
kurzerUnterbrecbung unter ganz denselben Verbaltnissen beiAssling (Profil IV a) 
wieder zu beginnen. Es kann somit nicht zweifelhaft sein, dass es den Werfener 

'Schiehten selbst angehort.
Eben so einleuchtend ist es, dass die oberste Schichte der Kohlenformation, 

dor weisse Dolomit, in der altesten Triaszeit bier eine Wasserscheide bildete, 
an der sich siidlicb macbtige Banke und Schicbten von groben klastischen 
Gesteinen und den mergeligen oder sandigen Schiefern anlagerlen, wShrend 
dieselben nordlich davon nur stellenweise und nii-gends machtig hereinragten, 
sondern vielmehr der nachst jungeren Schichte, dem Guttensteiner Kalke den 
Platz frei Hessen. D ie K o h l e n f o r m a t i o n  h a t t e  a l so s c h o n  vor  Abla-  
g e r u n g  d e r  u n t e r e n  T r i a s s c h i e f e r  b e d e u t e n d e  S c h i c h t e n s t b -  
r u n g e n  erlitten. Gilt dies aber in Bezug auf die Werfener und Guttensteiner 
Schicbten, so kann es auch fiir jiingere Abtheilungen der Trias gelten und es 

• Ja rf  uns nicht allzu sehr befremden, wenn wir dergleichen unmittelbar auf der 
Steinkohlenformation, hier auf dem obersten Dolomite derselben, dort auf ihren 
Schiefern und Sandsteinen antreffen.

Nur im Besitze obiger Erfahrung und unter dieser Voraussetzung war ich 
im Stande in die wirren Lagerungsverlialtnisse nbrdlich von Assling und Jauer- 
b u ^  einigen Sinn zu bringen. Doch davon spater.

Hier einige Worte fiber den Gy p s  von Langenfeld und Birnbaum.
Im Preschniggraben liegt der Gyps zum Theile rein lagerformig, zum Theil 

als unregelmassige Masse in den grauen und rothen Schiefern. Er ist mitunter 
sehr rein weiss und ganz fein zerreiblicb, zum grbsseren Theile mit griingrauen 
Schieferblattern untermischt.

Anders verhalt er ''sich nSchst Langenfeld und Birnbaum. Zwischen dem 
Preschniggraben und dem letztgenannten Orte liegen graue und rothliche W er
fener Schiefer auf dem weissen oder lichtgrauen Dolomite, der auch hier wieder 
in der Thalsohle zu Tage tritt und ausnahmsweise seine Schicbtung ziemlich gut 
bewabrt hat. Ein mebrere Klafter machtiges Gypslager — seine ganze Machtig- 
keit kennt man noch nicht — streicht etwa 100 Fuss u'ber der Thalsohle nach 
Stunde 5 und verflacht steil nordwestlich, so dass es in seiner ostlichen Ver- 
langerung voo dem kleinen Graben, der westlich \’lon Birnbaum tief in’s Gehange 
einschneidet, getrolTcn werden muss. Dringt man in demselben aufwarts, so 
erhalt man ein recht instructives Detailprofil. Die Schicbten des Dolomites fallen
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steil links nach Stunde 2 2 , rechts nach Stunde 2 bis 3; waiter aufwarts aber 
sieht man dieselben gerade entgegengesetzt, im Allgemeinen siidlicb herein-»• 
schiessen und zwischen beiden eingekeilt die Werfener Scbichten, so dass sie 
die Grabensohle niclit ganz erreichen. Das Gypslager selbst streicht niclit so 
weit. Dieser Gyps ist kleinkornig und ziemlish intensiv grau, weder von Schiefer- 
blattern noch von grbsseren Massen der benaebbarten Scbichten unterbrochen, 
dafur aber ist er ganz und garvoll von kleinen Dolomitbrocken und erdig-thoni^en 
Massen. Auch zeigt er auf Kluften und kleinen Spriingen eine weisse Ausbliihung, 
die sebon durch den Geschmack einen reichlichen Gehalt von scbwefelsaurer 
Magnesia verratlk Da nun dieser Gyps als Diingemittel sehr geschatzt ist und 
iiber Krainburg ziemlich weit verfuhrt wird, babe ich eine Probe zur Pausch- 
analyse iibergeben, als deren Resultat Herr Karl R. v. Hauer  Folgendes bekannt* 
machte:

In Sauren unISslich........................................ 12 ‘ 6
In SSuren losliche Kieselcrde, Thonerde

und Eisenoxyd............................................ 5*3
Schwefelsaure Kalkerde............................    42*3
Kohlensaure Kalkerde........................................ 12*8
Schwefelsaure Magnesia.................................  14*4
W asser.............................................................  12*6

100*0

Begeben wir uns nun zuriick auf den Kamm des Gebii*ges.
Wie es mit der o b e r e n  T r i a s  im grossten Theile der westlichen Kara- 

vanken bestellt ist, wissen wir bereits (vgl. oben 3 ad h—</). An manchen 
Stellen ist die Granze zwisehen den Guttensteiner Scbichten und dem oberen 
Triaskalke eine ziemlich sebarfe, so im ganzen Umfange des Mittagkofels, wo 
sich der petrographische Charakter beider innerhalb weniger Klafter ganz und 
gar veriindert. An anderen Orten ist der Uebergang ein sehr allmaliger,* wie auf 
der Rosea in den ostlich folgenden Gipfein, welche aus einem ziemlich intensiv 
grauen Kalke bestehen, der Hornstein fiihrt wie der bei weitem tiefer liegende, 
den wir als Guttensteiner Kalk bezeichneten und der eben so deutlich geschichtet 
ist in 6 bis 10 Zoll machtige Banke. Ueberhaupt wird man die Rosea, den 
Hahnenkamm und die Golica als die unterste Abtheilung des oberen Triaskalkes 
ansprechen miissen, wenn sie wirklich schon dazu gehoren, was nach der rela- 
tiven Machtigkeit der Guttensteiner Scbichten wahrscheinlich ist.

An der Pleveunca, welche von der Dolomitisation ^rossentheils verschont 
blieb, und deren Scbichten mit denen der Jepa unmittelbar zusammenhangen, 
findet man schone rothe und gelb gezeichnete Kalke, die allerdings vollkommen 
das Ansehen von Hallstatter Kalk haben, dessgleichen auch an der Graisca, wo 
noch breccienartig gefleckte und wirkliche Breccienkalke dazu kommen.

In alien diesen Kalk-' und Dolomitpyramiden fallen die Scbichten vorherr- 
schend gegen Osten unter Winkeln von 20 bis 40 Graden, an der Nordseite 
gegen Siidost, an der Siidseite’gegen Nordost; nur an der Golica, deren obere 
Scbichten in einer seiebten Mulde des Guttensteiner Kalkes ruhen, herrscht die 
rein sttdliche und nbrdliche Richtung, wie das nicht anders sein kann, da sie ja
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•. ohne eine durchgreif6nde L0cke''m'd<M} to5hCT«n Kocnakatilm fwtsetzen. An alien 
hit der sudwestHche ABhdn^ ..SMifter/alsrd'er ndrdostliclie, besonders an; den 
kieineii ostlielien QipCelb springt <|ieser Gegensat* grell ins Auge. * -

Nordlich und nordesllich sind sie ganz scharf abgterissen und haben Wande, 
die unter . Winkeln yon 60 b is '75 Graden'/viele hundert Fuss tief absetzen, 
Wahrend ibre Sudseite von recbt behaglicben Alpenwjesenbedeckt ist.

Von t e r t i a r e i h  A b l a g e f u n g e n  'babe ich nicKts wabrgenoinmen, selbst 
der‘ zerstreute Schotter scheint am Nordabharige die Hoh^.; von: 3500 Fuss nicht 
zu (ibcpschreiten. . .

*Das Ge b i e t  vdn  A s s l i n g  Sava und J a u e r b u r g ;  d i e  Koc ua  und 
B e u § c a (Profil IV a, V und V «). . ' ? •

* Ich babe die besonderen Sehwierigkeiten diesei*. Partie scbon ob,en ange- 
deiitet, wo von den alten StSrungen der Steinkohlenformation die Rede war. Es 
vereinigt sieh eben hiei'-die' Unklarheit def Lagerungsverhaltnisse inU einer ' 
ungewSbnlichen petcographischen, .Bescbaffenlieit gewisser durch Petrefacte 
charaktei'isirter Schichten, die wir bereits. unter Z ad c a Is die Schicbten yon 
Raibel kennen gelernb haben. , •  ̂ '

D e r D o l omi f . des .  „ob e r e n  K b h l e n k a i k « s “ setirt von-Birnbauin ber 
liber Assling zu untei'st am G;ehange gegen Jauerburg' fort, vwo er wieder. eine 
grosSere Machtigkeit;erlangt und:um Vieles holier' gelioben ist. Seirie Gesteins^ 
beschaffenheif blieb sicb glircklicbei'weise aucb bier ganz glerch, sp dass man 
die ganze Dolomitmasse', lyelche das Querthal nordlich von Jauerburg durclisetzt, 
trotz der Auflagerung eiu?elner PaJvtien der unlerenTrias bis .hoch an die beider- 
seitigen Geliange, als ein Continuum zu erkennen vermag. Ganz in der Sohle 
dieses Querthales (Lepeina),-einef haibe Stunde dbei'halb Jauerburg, tritt ein 
ziemlich stark glanzendpr, g rau 'e r;T h o risch ie fer unter. dem Dolomite bervor, 
der die’ oben genannten Petrefacten der . S t e i nkqhl e r i f or . mat i on  ehthalt 
:(21^5 Fu.ss, d. i. etw.a 470 Fuss .iiber dem. Diluvium von. Jauerburg). Nacli 
biiier kurzen Unterbrechung taucbt er. holier im Thale, jedoch nur am westlichen 
Gehange wieder Auf und bildet, fortan gegeuNorden und Westen sich aysbreitend 
die Hauptmasse des ganzen.Siidabbanges der Kocna-Golicay. in wejchen das viel 
breitere'Querthal von Alpeh (Plaiiina) eingeschnitten ist. Mit dem Schiefer 
wechsein hiiufig braune Sandsteinp und yoi'dlich Von der .Ortschafl;^ Alpen so wie 
aucb ini Lepeinag^aben nordlich.von dein-Pi'istavaboie. enthalt ,er Lagerniassen 
von einem groben Quarzeonglomeraie. In dieser ganzen Ausbreitung trilTt man 
einzelne Dolomifr* und Kalkmassen, tbeils iiber deni Schiefer, tlieils als Lager in 
demselben an, welche mit dem typischen Dolomite des „oberen Kohlenkalkes“ 
mehr oder weniger abe.reinstimmen u.nd von denen die ersteren offenbar kleine 
Reste"die.ser machtig^n Schichte .sind.'*)..In der That ist in den holier gelegenen

*) Nach neuercn Mittheilungen jiat Hcrr'Professor F. S p ru n g  in einem dieser Kalkc, „im 
Steinbruche gegenuber der^falrkircbe Al'pen" einen P r o d t ic tm  gefundep, wodurch 
unsere Annahme eihe erfreuliche Bestatfgung erhiilt. '

K. k. geologifcbe Reichsanstait. 7. Jaw gaog ! ¥ • * • * *  • I . < 8 4
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ParH«n beider Querthaler flur wenig davon iibrig'geblieben, detin die Doloinit- 
masse, welclie die hervofragendstc Stufe im Lepcinagraben bildet (Meierei 
Pristava 3019Fuss P e t e r s ,  3 1 4 4 FussMor iot )  und den sicb empordrfingenden 
Thonschiefer gegen NordoSten iiberlagernd abgranzt, ist verschwindend gering 
gegen die machtigen Dolomitwande nachst Jauerburg.

Aehnlich verhalten sich die „ u n t e r e n  T r i a  s s c h i c h t e n " .  Unmittelba^ 
fiber Assiiiig und Sava erhebt sich die rotlie Breccie mit den sie begleitenden 
Sohiefern als ansebnliche Felsmasse fiber dem Dolomit, der-noch ant westlichen 
Gehange des Lepeinagraliens einzelne Ueberreste davon, insbesondere von rothen 
Schiefern triigt, am hOlieren Kocnagehange aber zeigte sich von den VVerlener 
Schichten nnr eine winzige Spur urn den grossen Sertnik, einef Kuppe ties 
Kamines zwischen den obersten Lepeina- und Planinagraben. DafOr haben die 
Guttensteiner Schichten, die unmittelbare Fortsetzung des dunkelgrauert Kalkes 
von der Golica, einen wesentliclien Antheil an der Bildung des Kocuakammes, 
ja sie erreichen beinahe den tiefsten Sattel desselben (4530.Fuss), der von der 
Ziganiealpe in die Velka Sucha hinfiber fuhrt.

Im obersten Grunde des Lepeinagrabens, von wo man gegen die hochsten 
Sfellen der Kocna und zur Beusca aufsteigt, sind beide Etagen, die rothen 
Schiefer und der dunkle Kalk, ganz unterbrochen; erst weiter sfidfistlich gegen 
die Graben von Karner-Yellach stellen sie sich wieder ein mit alien petrogra-i 
phischen und palaontologisclien Charakteren (die Schiefer fuhren Naticella 
costafa, Avicula Venetiana und Myacites fussaensis), befinden sich aber da in 
einer umgesturzten Lage, so dass sie einen Theil des weissen Dolomites, ostlich 
nachst Earner-Vellaeh scheinbar unterteufen. Diese Uinstfirzung ist Folge einer 
localen Hebung, welche ostlich vom Dorfe wieder eine umfangreiche Partie vod 
Kohlensclnefer mit seinen Kalk- und Conglomeratlagern emporbrachte.

Wenn man aus den Graben yon Karner Vellach gegen den Beuscakamm 
hinaufklettert, so durchquert man alle Schichten.des Gebirges (ProGl IV a), — 
zuerst die umgesturzten Triasgebilde, dann eine normal liegende, d. h. nord- * 
bstliclt einschiessende Abtheilung der Guttensteiner Schichten, darfiber endlich 
den lichtgrauen, stellenweise rothlichen Kalk mit Hornstein, welchen wir allent- 
halben als oberen Triaskalk verzeichnet haben. In demselben lagert eine mach- 
tige Schichte von schiefrigen und sandigen Gesteinen mit Lagerstficken von Kalk 
und Eisenspath, welche Schichte am ganzen Gehfinge der Beusca vom Lepeina- 
thale aus fiber den sogenannten Stameraeh und die Ronie bis gegen den Abhang 
des Stou fortsetzt und allenfhalben theils Einsattiungen, fheils eine ziemlich 
breite Gehangestufe bedingt. Durch den Bergbau Beusca' (3598 Fuss) d'er*' , 
Jauerburger Gewerkschaft ist dieselbe mehrfach aufgeschlossen und zeigt’ 
folgendes Schichtenverhaltniss. Im Caroli- Stollen triITt man unter dem Schutte 
eine mehrere Klafter machtige Schichte von einem sehr lichtgrauen, stellenweis® 
sandigen Mergelschiefer mit einzelnen rotlibraunen', mergeligen Einlagerungen, 
welcher steil nach Norden (Nordost) einfallt. Darfiber foigt ein,'mindestens 
25 Klafter machtiger Complex von dunkelgrauem bis schwarzera dfinnblatterigem
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^chiefer, von.grauem, melir oder Meniger gioben Sandsteiiie („Skribak“) ,  von 
schwarzera Kalke weldier letztere durch niid dureli von feiiien
Katkspathadern durclizogen ist und von kleiiikornigcm odor dichten Eiseivspath> 
der in unregelmassigen kleinen Lagerinasien ziemlich nahe der Ha'ngendgranze 
des ganzen Complexes vorkommt. Die oberste Sctichte von schwarzem Scbiefei’ 
bedeckt ein dolomitischer braunlicher Kalk („di.e-GangplaUe“) ,  der bisber 
nirgend durcttgescbtagen wnrde, weil sich in seiner Fortsetzung am Tage koine 
Spur mehr von Eisenspath zeigh

'Im Caroli-Zubau 5ndert sich die Schichtenfolge nur in so feme, als iibcr 
detn lichtgrauen Mergelschiefer ein Lager von „Schnurlkalk“ , dann ein mehr'- 
facher Wechsel von grauem, rothen und sehwarzen Scbiefer, bierauf erst der 
scliwarze Hauptlagerscbiefer erscheint.

Einige hundert Fuss flber den Berghausern beliudet sich im grauen, horn- 
steinftihrenden Kalke wieder ein kleines Lager von schwarzem Schiefer, welches 
nur insoferne interessant ist, als es jeden Zweifel iiber die wirkliclie Einlagerung 
4es beschriebenen Schicbtencomplexes in unseremTriaskalke aufhebt, wenn man 
nachBefahrung derBergbaue noch iiberhaupt daran zweifeln und die erzfuhrenden 
Schichten fur abnorm eingestiilpt halten konnte.

Der oberste Theil des Beuscakammes besteht aus licbtgraueni, etwas-dolo- 
mitischem D a c h s t e i n k a l k e ,  dessen Schichten im Kleinen ziemlich stark 
zerrilttet sind, zwischen nordlichem und siidlichem Vevflachen bin und her- 
schwanken. Eine umfangreiclie Masse dieses Kalkes muss sich vor Ende der 
letzten Hebung des Gebirges vom Kamme losgelost haben und auf das sudliche 
Gehange herabgestiirzt sein, wo sie gegenwiirtig- zwjschen Karner Vellacb und 
der Stufe Bonie in einer Ausdehhung von 800 und 400 Klaftern z,um Theile auf 
(Ifen ervvahnten Kohlenschiefern, zum Theile auf den unleren und nvittleren Trias- 
schichten liegt. Der gliickliche Fund eines guten Exemplares der Dachsteinbivalve 
Hess auch diesen Kalk gleicK richtig erkennen und verhinderte einen Irrlhum, der 
an einer so schwierigen Stelle zu Oblen Folgen hatte fuhren konnen.

Ich babe die eisenspathfiihrenden Schiefer zuerst am Gehange -der Beusea 
beschrieben, weil itire Lagerungsverhaltnisse daselhst am deutlichsten aufge- 
sciilossen sind.

Im Lepeina-und Planina-Thale unterliegt dieAuffassung derselben viel grbs- 
seren Schwierigkeiten. denn die Schichten ruhen hier auf der Steinkolilenformation 
und tiberdiess zum grossten Theil auf den Schiefern und Sandsteinen, von denen 
sie petrographisch nicht leicht zu unterscheiden sind (Profil IV«). Die Aehnlich- 
keit beider ist so gross, insbesondere in den sehwarzen Schiefern und ibrenKalk- 
lagern, dass ich die erzfuhrenden Triasschiehten in der Umgebung von Alpen 
(Planina) anfangs fiir Steinkohlengebilde nahm, bis mir die Versteinerungen, die 
jene im Lepeina-Thale fiihren, bekannt wurden. Wenn man iibrigens bedenkt, 
dass die geivmnten Triasablagerungeh ihr anorganisches Material zumeist aus den 
Schieferns, Conglomeraten und. Kalken der Steinkohlenformatiop bezogen haben, 
wird man die Aehniiehkeit der Gesteine begreiflich finden.

84«-
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Ich habe vorbin Wemerkl, dass invoberen. Lepteina-Thale die durcb ihre Pro- 
ducteft, Spirifepen lirtd andere Versteinerlmge« ebaraktgrisirten Steinkohlen- 
scbicfer von eioer Dolomitmasse iib.erliigert. werden, welcbe die Thalstufe des 
Pristava-Hofes bildet. ;Unter. der^ iniicbti^eji'Decke von Schutt und tertiarem 
Scbotter, welehe fiberall’ ivo Scbiefpr das vocherrscbende Grundgebirge aus- 
macht, die geognostische Untersuchurig bedeutend. bi’scbwert, kann man den Ver- 
lauf diesev Dojiomitmasse q ier fiber das Thai, freilicb nielit uberall wahrnehinen, 
docb hart am. Baehe siebt man die Biinke nahezu senkrecht naeh Stunde 8 vpr- 
beistreichen. ! . . ■ i ' ' ■ * ^

Nordlich von Pristava (Profil V) steben abef nocb einmal graue Schiefer- 
und Sandsteine an, wfeicbe ein betracbtliehes Lager von dem groben Quarzcon- 
glomerate enthalten, welches in der mittleren Etage der Steinkohlenfonnation so 
gewohniich ist. Nocb weiter nordlich und hoher .ini Thale,* welches bier bereitS 
in eiiizelne Graben zerfabrt, trifft man einen grauen Mergelsehiefer, der mit fein- 
kornigem Sandstein wechselt und gegen .Norden einfSllt unter einem Winkel von 
15— 20 Grad, In einem der Graben. sfidostlich.vom Beegbau Lepeina enthalt 
derselbe die .erwahnte cypricardienartige Muschet, welcbe wir vom Thorl bei 
Raibel als einp haufige Vej-sfeinerung.der ^Raibler^Schicbt^^n** langst kennen. Da 
nun diese Schichten ,■ welcbe Stellung sie aucb in der Folge definitiv erhalten 
werden, gewiss einer mittlerenPormation, wahrscheinlich der oberenTriasabtbei>- 
lung angehoren, konnte ich ,den fraglicben Mergelsehiefer nicht mehr als eine 
8teinkoblenschicbte betracbten, eben so vydnig als eine junge ^  etwa eocene — 
Abjagerung, wozu ich,  ohne die Beusca geseben zu habeti,.durcb die Lagerungs- 
verhaltnisse hiUte-veranlasst werden konnen. .

Ueber. dera Mergelsehiefer. mit der Cypricardia tolgt in coiicordanter 
Lagerung mit mehr und mehr.steilem Einfalleu gegen Norden (Stunde 23—2)'  ̂

.a^  duokelgranerMergelsehiefer mit kleinen Nestern Vqn gliinzcnd schwarzer 
briickeligerrKohle.;. ‘

■ 6̂  feiukorniger. braunHch-grauer Sandsteitt ,init tinbestimmbaren Pflanzen- 
resteh; ■} . • '

feiner lichtgrauer Sandstein ,. ,stejlen\yejise woll niikroskopischer Thon- 
schieferschuppeheh; .’

d )  derselbe weissefind rothhrauneMergelsehiefer in nnhestandigem Wechsel,
den wir scHon von dei* Beusca hen kennen,;.. ' '

e)  der scbwafze Lagerschiefer mit „Sehnfirlkalk“ .und Eisenspath. Die Erz- 
lager hefinden sicb bier naher am Liegeiiden der S.chichten‘.

Die Gesammtmachtigkeit betragt ungefahriSO Klafter^ die des Lagerschie- 
fers allein heinahe 80 Klafter. . . .

, Die Schichten a und b liegen frei’zu Tage; c ^ e  sind durcb den Bergbau 
.Lepeina (3347 Fuss Meereshqhe) sehr befriedigend nufgeschlossen.

iUeber^dem Lagerschiefer, der zu oberSt unter 70—80 Grad pach Stunde 2 
einschiesSt,;Stebt allenthalheo ein.Jiehtgrauer, ziemlich gut jgeschichteter Kalk an, 
d«r freilich nicht genaii mit ,dem voii ider Beusca uhchst dpm Bergbaue fiberein-
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. st^mt,;>jvohl ab«r mit den Kalkschiclitcn, welcjie Sstlicli Vom Lepciija-Tbale 
<Jer. BidUa), die'Forts^tzdn^ des Scluefcrsandsteincomplexes am Slammerach u.a. 0 . 

mbprl^ern. Diese ietzlerefi fiiliren — altem Anscheine, nach gangartig — einen 
•stapb rnanganhaltigeniBrauneisenslein, welcher von der Gewerkschafj: Sava zeit- 
aveilig abgebadt wird. < . ' ■
! \  jWestlich^vom Bergbati Lepeina und dem nabeliegenden Sahdsteinbrucb, der 

die Schichte A^entblSsst liat, gibt es sehr wenig Aufschlflsse. Erst am Kainm zwi- 
£chen'dem Lepeina- und dem Planiqa-Thafe zeigt ein ahniicher Steinbruch, der 
6 ewerk§cbaft Sava gehorig, denselben Sandstein mit dem Verflachen Stunde 23 
unter 53 Grad. Weiterbin folgen am SOdabbange der Kocna-Golica im Bogen die 
Bergbaue derselbeii Gewei-kscbaft, welche sammtlicb ira schwarzen Lagerscbiefer 

^umgeberi und zum.Theil dieAusbeutung eines steil in demselben steekenden Lager- 
'stockes von'feinkornigem Spatheisenstein bezwecken, zum Tbeil die mit dem 
Schnurlkalk'einbrechenden kleinen Erzmittel aufsuchen. Der Lagerscbiefer wecb- 
selt( aucif hie|*; mit verschiedenen Sandsteinvarietaten, welcbe stellenweise ein 
ziemlicb grobes Korn annebmen. Eine derselbeh zeicbnet sich durch eine beson- 

' ders'scljdpe Scbicbtung/und ibren Reichthum an Glimmerscbiippcben aus.wodurch 
‘8ie das.;Anseh|n eider feinkbrUig-scbieferigen Grauwacke erhalt.

I Infere?s?init rst,-das Vqrkommem von ziemlicb bedeutcnden Kohrenmassen im 
schwarzen Scbiefer, der sichr auch stellenweise stark bituminos zeigt. Im St. Anna- 
Stollert hat man eine 9 Schuh machtige, ganz regelmassig eingelagerte Masse von

• einer schonen glanzend schwarzen Kohle durchfabren, welcbe bei eiiiiger Ver- 
breitung^ den.4hbau reichlich lohnen miisste,. wenngleicb die Qualitat des Brenn-

• stoffes, keine yorzflglicbe ist 1) . '
Alls demselben Stolleh wurden rnir spater aueb einige Versteinerungen mit- 

gfetbeilt,  ̂di,e allerdings nicht genau bestimmbar sind, aber gewiss mehr an Trias- 
re?te als an die Steinkohlenformation erionern. Unter mebreren Musclieln ist eine 
dep Halobia Lompieli Wis^m. sebr ahnlicb.
» Dip. Lagerung'.'dieses, Scbiefei’complexes ist bier geradezu entgegengesetzt. 
der in der Lepeina.b.eobacbteten. DieSchichten fallen sowohl im St. Anna-Stollen, 
yv.e|cber am-)Veites_te,n nach Westen liegt, als in Job. Nep.omuk.und Valentin ziem- 
licK stejl Slack Sudeit und scbeinen eingekeilt zu sein im lichtgrauen Dolomit des 
„oberen"F^ohldnkalksl', der sudllch und nordlich von den Bergbauen ansteht. Das 
\vestlicbe. Ende des ganzen Scbieferznges aber liegt wieder mit nordlichem Ver- 
ffathea auf detn groben.Quarzcong!o.merat und den damit in Verbindung stehenderi 
grshipn thonschieferartigen Gesteinen def Steinkohlenformation.

1), Di .̂ im Laboratorjum derik. k. geologisclien ReicKsanstalt vorgenommene Untcrsuchung 
. .ergab;. ; . '  . -

, Aseho'in too Thellen;................................... ............ 14-6 .
'Wassfer in 100 Tlifiileir........... .. .-i 2-0  ■'
Reducirte Gewicjits-Thcile Blei ............ •26'o0
V ' a p i i i c - B i n h p U e n - . . ;5980 

. Aeqiiivalent einor.Klaffcr'SO” wniciien Bdlzo$ in Ctnri. .  8 ‘7  .
- i  ftie Kohle Ut n.icht backend; '  ' . . . .

    
 



658 Dr. Karl Peters. Bericht fiber tlie geologische ,

In Anbetracht solcher Schwierigkeiten mussen wir froli sein, durch die in 
der Lepeina vorkoinmende Muscliel einen Aniialtspunct zur Bestimmiing der For
mation. und an derBeuscadienormalen Lagerungsverhaltnissederselbengevvonnen 
zu haben. Ohne die alleiitbalbeii zerslreuten Bergbaue ware es geradezu untnogr 
iich gewesen, dieLagerung des ganzen Gebildes aufzufassen, und feh bin desshalb 
denHerren Werksbeamten von Sava und.Tauerburg.Leite, S e n i t z a  undTunner ,  
zu grossem Danke verpfliebtet fiir ibre freundlicbe Unterstiitzung. Die grosste 
Anerkennung aber gebiilirt demVorganger S e n i t z a ’s,  Herrn Prof. F. S p r u n g ,  
der die beiden Fundorte von Versteinerungen entdeckt und Herrn v. Mo r l o t  in 
die Lage versetzt bat, schorf iin Jahre 1850 fiber die geologiscben Verhaltnisse 
der Gebirgskette zwischen Jauerburg und Suetscbacli eine sehr treffende Notiz 
mitzutbeilen *). Auf die Einzelbeiten dieses Aufsatzes, die durcb das Vorstebende 
tbeils bestatigt, theils beriebtigt werden, kann ich bier niebt eingeben, nur der 
E r z f f i b r u n g  der besproebenen Schiebten will ich nocb im Kurzen gedenken. 
v. Mor lot  bat (Seite 405) einige specielle Falle des Erzvorkommens angegeben. 
Diese gehoren zu den seltenen Ausnahmen. Als Regel gilt nur, dass der Eisen- 
spatb aussebliesslieb in dem schwarzen Schiefer („Lagerscbiefer“); bisweilen in 
Verbindung mit den Kalklagern derselben (Scbnurlkalk) vorkomint. Die grosste 
bekannte Masse, der Erzstock von Job. Nepomuk und Valentin, nordostlicb von 
der Ortsebaft Planina(AIpen), stebt steil ganz und gar iin Sebiefer, obne mit den 
Kalklagern in Berfihrung zu kommen. In den boebsten Teufen, wo er die grfisste 
MSchtigkeit batte, ist er seit uralter Zeit ganziicb verbaut, in den mittleren Hori- 
zonten baut man ibn gegenwartig ab und schatzt seine Macbtigkeit aufS-rS  Klaf- 
tern, wobei jedocb allerlei Zwiscbenmittel von Sebiefer niebt .in .Abzug gebraebt- 
sind; in der Tiefe findet man keine Spur mehr davon. Ebendaselbst sind aueb die 
Schnurlkalklager erzfiibrend, derart, dass der Eisenspatb in Kalfc.eingespreitgt 
und mit demselben untrennbar verbunden ist. Einzelne Massen erreicben eine 
abbauwiirdige Macbtigkeit. Ferner kommen aucb kleiirc Eisenspatblinsen mitQuarz 
vereinzelt im schwarzen Schiefer vor.

In der Lepeina herrschen ganz abiiHche Verhaltnisse. Der Scbnurlkalk bildet 
einige 1 — 6 Klafter maebtige Lager oder yielmebr Lagerlinsen,*und das Erz 
briebt tbeils in ihm, tbeils im schwarzen Schiefer. Eine und die. andere solche 
EisenspatbHnse yertaubt sicb im grauen oder schwarzen Kalkstein. Da sich, wie 
sebon oben bemerkt wurde, die Erzffibrung mehr an die Liegendgranze des 
Lagersebiefers halt, werden die Hauptscblage nahe derselben geffihrt und', je 
nachdem sich Erzspuren zeigen, Querscblage gegen das Hangende zu g e tr ie ^ ^  
Das umgekehrte Verhaltniss hat sich an der Beusca gezeigt, wo der Eisenspa^, 
zwar nicht machtiger, doch minder versprengt naher der Hangendgranze liegt. 

________________  ■ s

’)  Jalirbuch der k. k. geologisclien Rcichsanstalt, 1849, III. Heft, Scite 399 u. f. Neiierlicli 
hat Herr Professor'Sprung an die k. k. geologisehen Reichsanstalt eine geologische 
.Skizze der Umgebung ron Jauerburg eingesendet, in der ich zu meincm grossen Vergnti^eii 
seine Ansiehten mit un^rer AulTassung.im Wesentlichen ubereiostimmend finde. * ,
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* Was V. Mo r l o t  fiber die Beschaffenheit des Eisenspathes sagt, babe ich in 
alien Bei-gbauen bestatigt gefunden. Er ist in der That von dem Eisenspath der 
steieVmarkisclien und Salzburgischen Grauwaeke, §o wie von dem Friesach- 
Hfittenberger wesentfieh ver.schieden und auf den ersten Blick von einem gemei- 

, nen geibgrauen Dolomit kaum zu qnterscheiden. Hie und da kommen wohl auch 
krystalliniseli -  kleinkornige Massen vor, in denen man mittelst der Loupe die 
gekrtimmten Rhomboeder deutlich zu erkennen vermag. In Job. Nepomuk ist die- 
selbe stellemveise aschgrau anstatt gelblich-grau gefarbt oder durch den Wecl^^e^ 
von dOnnen Lagen beider Varietiiten schon gebandert. Nirgends aber hat man 
eine Umwandlung in Brauneisenstein beobachtet.

Dje im k. .k. Hauptmunzprobiramte vor mehreren Jahren angestellten Ana- 
f|sen baben ergeben:

Eiwnspalh von Johann Nepomuk,
G elblicher (^W eisserz^. G ratier ^G raucrx ). »

• Eisenoxydul...........  S4-1 =  42 % Eisen, 39'6  =  30’8 % Eisen.
Kallcerde...............  I ’S 3 '3
Bittererde.............  3 ‘6 ' 4 ‘2 '
Manganoxydul. . . .  Spuren 0-8
Kohlensiture........... 38'9  31'6
Kieselsiiure...........  0 ‘2 17‘2
Kohlige Substanz . —  2 ’2

98^3 98^9
►

’ USulige Begleiter des Eisenspathes sind Bleiglanz und Blende. Ersterer 
findel Sicli bisweilen dicht (als Bleischweif), haufiger aber grobkornig in bis 
faustgrossen Massen mitten im Eisenspath und scheint in den obersten Teufen 
des Erzstockes vbn Joh. Nepomuk sehr reichlich vorgekommen z}x sein, da die 
Alteti einzig'und allein daraufihren Bau betrieben haben. Gegenwartig gewinnt 
man auf alien Streckeri zusammeh durchschnitHich etwa 80— 100 Centner im 
Jahre. .Die Zinkblende bricht viel seltener, stets mit dem Bleiglanz in Verbin- 
dung.. Von Schwefeleisen sind die Erze allenthalben frei, obgleich im schwarzen 
Schiefer (besonders in derLepeina) rothbraune thonige Knollen sehr haufig vor- 

' kbmmeri, von denen manche einen Eisenkieskern haben.
'Schliesslich muss ich noch des „tertiaren“ S c h o b t e r s  gedenken, der in 

beiden Thiilern, Planina und Lepeina, wohl nieht sehr maehtig, aber ziemlich aus- 
ged«hiit yorkommt. So weit im ersteren Thale beiderseits, in der Lepeina west- 
Jiclr die Gehange aus Schiefer und Sandstein bestehen, land der Schotter hinrei- 
chend breite Flachen, urn frotz der atmospharischen Efnwirkungeii erhalten zu 
bteiben, Jedwede Stufe des Gehanges ist damit bedeckt, und sowobl das suc- 

.cessive Ansteigen der, Ablagerungen, als die petrographische Beschaffenheit der 
Geschiebe lassen kaum einen Zweifel Obrig, dass diese SchotterbSnke durch die 

*rom Golida- und Kocnakamm herabsfurzenden Gewasser abgesetzt wurden und 
die B8he der jeweiligen Sphle des Querthales anzeigen. Bei Hochenthal, nord- 
westlich von Assling, geht die Querthalablagerung ungefahr 500 Fuss fiber der 

' gegenwartigen Thalsohle (1720 Fuss bei Assling) in die Hauptthalablagerung 
fiber, von der sicfi aucli oberhalb Birnbaum eine kleine Spur erhalten hat. Die

1
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hocHste’Ablagerung, welche aie(t zumeist aus Detritus des nnmittelbaren Grufid- 
gebirges bestelit una Uur • wetiig Schbttev roin Gebirgskamme ertipfan^ea^ hat." 
fand ich am Westlicbed Lepeinagebange w’e^tnordwestlich’' vom Pristaraliofe 
3613 Fuss lioch. ■ ' ’ ' . ■ ‘

Z w i s c b e n  J a u e r b u r g  ^ n d  Vi g au n  ,(^ro^l VI, V ia, VII) zeigt tier 
Siidabhang der Gebirgskette, welche bier den steilsten Abfiill un'd Zugleicli ihrcn 
hoelisten Gipfel, den Stou (7064 A) bildet, viel einfachere Lagerungsv6rb^tniss<? . 
ajs^n dem vorbeschriebenen Stucke. Selbst die grossere Ma'iinigfaltjgkeit ,der 
Gebirgsformen nordlich von Vigaun isf weniger der Ausdruck complicirter Sto- 
rungeii, als vielmehr das Ergebniss mehrfacher Parallifilspalien, welebe dlireh die 
Auswaschung der leichter zerstorbaren Scbichtenziige zu kleinen ,ljangenl|ialern 
mit tief eingeschnittenen Siitteln dazWiscben vertie'ft witrden. . * f  - .* ■ ■

Die unterste dieser Spalten befindet sicb gerade in der Verlarigening des 
oberen Savetbales und schneidet den D o l o m i t  des  o b e r e n  „Kohlef lkalk.4" 
in zwei Tbeile, wovon der eine den Fuss des Stou, der andere emen scharfkan- 
tigen Riicken bildet, der ostsudostlich vom Dorfe'Moste jenem sich vorlegt^'uncT 
je  weiter nach Osteh um so holier ansteigt bis er im Dobre vrh, dstlifeh von 

. Vigaun, die Meereshohe von 4S63 Fuss, d. i. beinahe 3000 'Fuss'uber'deiii'mitf- 
l^en  Diluvialniveau, erreicht. Doch dringt diese Spalte nur irt einer geringen 
Erstreckung ganz in die Tiefe, um als Savorsnicgraben den Selenicabaqh aufzu-, 
hehmen und zur Save zu geleiten, die eben bei Moste nach Siiden ausBrichf iiiid 
ihren Verlauf durch die weite oberlyainer Tertiar- und iDiiuvialbuchl -fiifnmf. 
Weitec osllich fallt sie mit dem Zuge der W e r f e n e r  Scl i ic’h t e n  zusambjen, 
die durch ihre starke Depression zwischen dem vorderen Dolomifzuge und 
dem ziemlich steilen Gehange ,des Begunsca- (Boguschizza-)-’  Kai[iftnes‘sich 
schon von weitem bemerklich machen. Der Sattel westlich v6n deintbef Vfgauh 
quer durchbrech'endep Begunscabache (Profil VI a )  hat un^efahr 3O0O'';Puss 
(im Mittel) Meereshohe, der ostliche Satte'I hinter dem Dobre vrh’(Profit V̂ H) 
4041 Fuss; ■ ■

Die oberste Spalte beginnt ostlich, vom Stou , lasst nachst der Sieplaniria 
einen 5290 Fuss hoheti Satte] zuriick, der den Selenrcakamm (in ma^imo 
6676 Fuss. A) vom Sredne vrh und der Begunsca (6506 Fuss'A) trennt, uhd trifft 
tief einschneidend bei St. Anna (3214 Fuss) "diq Querspalte des Leobelthales/ so 
wie sie nachst dem Stou «ch mit dem quereti Selenicagrabcn in. dind dopp’elirmigje^ 
Verbindung' gesetzt hat. Die obere Selenicaaipe liegt 411t'Fuss- dit^lintdre, 
bereits tief im Gralien,' nur 2847 Fuss hoch. So *wie in'.der linfercn Sp^te'dife 

. Werfener Sch'iehten, so sind .es im westirehen Tbeile der’̂ beren die fechwarzeg. 
Schiefer und Sandsteine der oberen.Trias, die Raibelr Jauei'burger Scl®®fen, 
welche zu Tage treten und ihre Entstehung gewisserinasseH bedingten, nWsind* 
sie zum griisstfen Theile von Alluvien- und Gehangescjiutt bedeckt. OesR.icK. bei 
St. Anna haben V.ir wieder 'die.rotheri Triasscbiefer. ■ - ,

^^D ie  kleinenLangenspUlten zwischen jenen beideri grSsseren bilden nur‘ kupze 
'*"\5raTOn imd siiid von geringen Schicblenstorungen begleitet, dfirart, dass die Falf)
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_ richtungen der correspondirenden Schicliten einan^er unt6r  nahezu rechten Wjn- 
keln kreuzen* wie diess in den Alpen uberhaupt so haufig beobachtet wird.

Nach dem, was ich so eben und im allgemeinen Theil iiber die einzelnen 
SiJliichten gesagt babe, bleibt mir bier nicbt viel zur Karte und zu den Profilen zu 
bemefken.

Genau sildlicb von den Stougipfeln berrscbt in den W e r f e n e r  Sebicbten 
’die Breccie, im flbrigen der rotbe Scbiefer, der in dem vom Beuscabergbau nacb 
Moste-berabsinkenden Graben ein Gypslager, zwiscben dem Seleniea- und Begunsca- 
graben nebst zablreicben kleinen Kalklagern etwas Quarzitscbiefer und roflidb 
Oder grflngrauen*^ Porpbyr enthalt. Letztere sind nur sehr undeutlicb aufge- 
scblossen. Oer grosseren Porphyrmassen zwiscben dem Begunsca- und Leobel- 
.^bale wurde scbon Eingangs gedacbt. Ein Seitenarm des Zuges der Werfener 
Sebicbten setzt am Gebange, der Begunsca unterlialb der Prevolealpe in den 
Pototscbniggraben fort und verscbwindet dort zwisclien den dunklen diinn- 
gescbicbteten G u t t e n s t e i n e r K a l k e n ,  die an derNordseitedesGrabens etwas 
Zrnnober eingesprengt fiibrea. Ich will gleicb bier bemerken, dass dieses Erz, 
worauf einige Schiirfungen angestellt wurden, nacb raeinen und Herrn L i p o i d ’s 
Beobacbtuflgen keiue namhafte Ausbeute verspricht; interessant ist aber, dass 
der Zinnober mitten in der Kalkmasse von kornigem Gyps begleitet wird.

Der untere Triaskalk, den wir natiirlicb nur in so fern er petrograpbiscb 
charaktePisirt is t, als Guttensteiner Sebicbten anspreeben konnten, verbalt sicb 
aucb io'diesem Tbeile der Kette als ein sebr wenig bestandiges Glied. So aus- 
gezeiebnet er in den Graben von Earner-Vellacb entwickelt war, Hess er sicb 
docb scbon beiMoste nicbt mebr blicken, und am Haidiikfelsen folgt auf die diinne 
Schichte von rotbem Werfener Scbiefer, welche den weissen Dolomit (des „oberen 
Kobtenkalks") uberlagert, ein sehr lichtgrauer, beinahe weisser Kalk mit einer 
Andeutung von oolitischer Structur, wie sie stellenweise, besonders im Triglav- 
stock und in-der Woehein (Na Sei, ostlich von Feistritz) den oberen Triaskalken’ 

^eigenist. lift Selenicagraben aber liegen die schwarzen oder dunkelgrauen Gutten
steiner Kalkschichten wieder richtig fiber dem rothen Scbiefer und im fistlichen 
Umfange der^Begumsca erlangen sie eine sebr bedeutende Machtigkeit. Sie sind 
daselbst allerdings nur zum Tbeil charakteristisch, dock im Ganzen durch ihre 
Lagerungsverhaltnisse zu den Schiefern als unterer Triaskalk erwiesen.

Der o b e r e  T r i a s k a l k  wurde bier nacb denselben GrundSatzen abge- 
granzt, wie an der Kocna und Beusca, in so feme nicbt die Dolomitisation alle 
'j^eb-ograpliischen Charaktere verwischt hat. Sein Gehalt an Hornstein, aucb wohl 

^der eigentltfimliche splitterige Bruch oder die spathige Beschalfenheit des mit- 
unter intensiv rothen Kalkes (siidwestlicher Theil der Begunsca) entschied fiber 

 ̂die sonst unkenntlichen Partien gleicher Lagerung. Wie an der Beusca enthalt er 
aucb am Sfidabhange der Begunsca die dgnklen S c b i e f e r -  und S a n d s t e i n e ,  
von denen num bier zwet deutlicbe, obgleich weniger machtigeZfige unterscheidet . 
(Profil VI a). Der untere Zug streiebt mit nordlichem (im Westen mit nordnord- 

’̂ tosHichem) Verflachen ungefahr nach Stunde 6 und wird durcb eine Reihe kleiner
• K. k. geologisebe Relchsanttalt. 7. JahrgaDg 1856. IV. 3 ^
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BergJbaue bezeichiiet. Es kommen namiich in diesem, bei 10 Klaftern machtigen 
Schiefer Spatheisensteinnester vor wie an der Beusca, doch ist der derbeEisen- 
spath bier minder kleinkbrtiig und weniger dolomitahnlich. Der obere Zug, 
weleher um etwa SOOFuss holier und vomunteren durcheinenn^ohlgeschichteten 
liclitgrauen, reiclilich von Calcitadern und kleinen Hdrnsteinmassen durchsetzten 
Kalk getrennt, in derselben Richtung fortstreicht, hat bei weitem weniger regel- 
massige Lagerungsverhaltnisse, die wieder nur stellenweise durch einige^ Berg- 
bane aufgeschlossen sind.

Im Allgemeinen scbeint das Schieferlager wohl mit nordlichem Verflachen 
normal im oberen Triaskalke zu stecken, doch gerade fiber der Polzachaalpe 
(Ferdinand-Unterbau im unteren Schieferzuge 3878 Fuss; Floriani-Fntcrbau im 
oberen Schieferzuge 4191 Fuss) in den Gruben der Jauerburger Gewerkschaft, 
findet das Umgekehrte Statt. Der Schiefer fallt unter 12 Grad iii Sfiden ein, 
was kaum anders als durch eine firtliche Schichtenstiirung in Folge des Ein- 
brechens eines Hohlraumes im Kalke erklart werden dUrfte.

Die nachst ostlichen Gruben (Sava) liegen etwa SO Fuss hoher als Floriani, 
die weiteren wieder tiefer, die hoch ferneren aber (Gewerkschaften von Stein- 
buchl, Krapp u. s. w.) fanden den Schiefer in einer viel betrachtlicheren Hohe. 
Ob dieses Schwanken in Verwerfungen oder in ursprhnglichen Niveauunter- 
schieden des Liegendgebirges seinen Grund hat, lasst sich. in Ermangelung  ̂
genugender Aufschliisse nicht entscheiden. Das Gestein so wie die Ei*zfuhrung 
heider Schieferlager, des unteren und des oberen sind wesentlich verschieden. 
Wahrend das erstere aus dem gewobnlichen schwarzen Schiefer besteht und wie 
bemerfct Eisenspath entbalt, ist der obere Schiefer braun, zumeist erdig, zer- 
klfiftet in unregelmassige Stucke und fuhrt ausschliesslich Braunerze, das heisst 
Braunstein, wadahnliche und unreine eVdige Massen mit einem gross.eren oder 
geringeren Gehalt von Mangan und Eisenoxyd. Nur stellenweise nimmt letzteres 
so zu, dass dieses Erz die Eigenschaften eines gewiihnlichen Limonites eVlangt. 
Diese im Gehalte also unbestiindige und vom Tauben oft schwer zu &nterschei- 
dendeErzinasse verhSlt sich rein lagerartig, doch mit bedeutendenSchwankungen 
in der Machtigkeit. Einmal 2 Klafter machtig vertaubt sie stellenweise mit 
Zunahme der Schiefermitfel in unbetrachtliche Schnfire, wfirde also den Bergbau 
kaum lohnen, wenn sie nicht gar leicht zu erhauen ware und die Manganerze 
von da fur die Jauerburger und Savaer Gewerkschaft, die ihr Eisen Vorzfiglich * 
auf Stahlwaaren verarbeiten, einen grosseji Werth hatten. Eine Probe festent^ 
ziemlich reinen Erzes von limonitartiger (?) Beschaffenheit (gesehen habe i $ ^  
dieselbe nicht), wurde im k. k. Haupt7Miinzprobiramte untersucht und gab in  ̂
100 Theilen:

Manganoxyd...............................73-0
Eisenoxyd................................. 0 '6

t T h on erd e ..............................
Kohlensauren Kalk .................  2-1
KieselsSore..............................  tO*!
W a ss e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i O ' i

98-2

    
 



Aufnahme in Karnten, Krain nnd dein Gurzer Gcbiute im Jahre 1855. 6 6 3

Eine andere, von Hi*n. L o we  fiir Wad erklarte Probe:

Manganoxyd............................  43*3
Eisenoxyd................................... H ‘2
Kohlensauren K alk ..................  8 '4
Magnesia...................................  4 '2
Kieselsaure........................ y  l o ’5
Wasserjn................................  14*8

98-2

Bemerkenswerth ist noch, dass der braune Schiefer (Floriani-Unterbau) 
Schnure von demselben griingrauen Jaspis enthalt, der in den Hallstatter 
iSchichten in der Umgebung des Triglavstockes (z. B. bei Grabze an der Raduna, 
westlich von Veldes) sehr haufig und in betraehtlichen Lagermassen vorkommt 
—  Pietra verde — . Die Schieferpartie nordlich von der Begunsca um die Scliie- 
planina scheint zwischen den schroiFen Dolomitinassen der Selenica und des 
Sredne vrh durch eine kleine Verwerfung eingeklemmt und etwas emporgepresst 
zuf sein, und mag wohl mil dem unteren Schieferzuge vom SudabUange der 
Begunsqa correspondiren (Profil VI a).

Ich fand bier denselbeu schwarzen Scbiefer, jedoeh mit sebr viel dunnen 
Schicbten von dunkplgrauem Kalk und braunlichgrauem Sandstein. Am west- 
lichen Ende der Langenspalte stehen diese Schicbten senkrecht, ostlich aber, 
wo sich dieSpalte zur oberen Selenicaalpe erweitert, gewabrt man, noch bevor 

* die Scbuttmiassen Alles verdecken, das Einfallen unter einem Winkel von 
40 Grad, nach Stunde 10, d. i. unter den Dolomit des Sredne vrh und der 
Begunsca, wahrend der nordlich aufgelagerte Dolomit (der oberen Trias) zwischen 
der Selenicaalpe und St. Anna am Leobl unter einem geringeren Winkel in N oimI-  
westen verflacht.

Ueber den D a c h s t e i n k a l k  des ganzen Stiickes ist nichtsBesonderes zu 
sagen, als dass er zur Noth durch die Bivalve und Spuren von anderen Schalen- 
resten charakterisirt, zumeist gut geschichtet, alienthalben den Gebirgskaram 
bildet. Seine Schicbten zeigen viele Storungen im Einzelnen, die sich zumTheile 
als Folgen von Kesselstiirzen deutlich genug kund geben. Mehrere Dolinen fand 
ich z. B. am hochsten Kammplateau der Kocna und um den’Stou.

In dem nun zu betrachtenden Abschnitte z w i s c h e n  dem L e o b e l t h a l e  
einerseits und dem S e e l a n d e r  Ke s s e l  mi t  d e m  K a n k e r t h a l e  anderer- 
seits (Profile VIII und IX ), nimmt der siidliche Gebirgsabhang bestandig an 
Breite zu und die Erscheinung von secundaren Langenspalten wird um Vieles 
d«itlicher. Letztere bilden hier zwei mfissig steile und nicht sehr schmale Thaler, 
die durch eine kurze Querspalte mit der Mundung des Leobelthales bei Neu- 

' marktl in Verbindurig treten.
Die siidliche Spalte, das Thai von St. Katharina, welche irti grossten Theile 

ihres Verlaufes die untej'en Triasgebilde vom Dolomit des oberen Kohlenkalkes 
trennt, setzt fiber den 4536 Fuss hohen Sattel nordlich vom Storsic als Resica- 
graben zur Ranker fort, indem sie ihren Charakter als reine Langenspalte auf- 

^gjbt. Die nordliche, das Feistritzthal, endet kfirzer und fasst die von Kossutta-
8 5 *
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kamm und von der hreiteia Umrandung des Seelander Gebietes gegen Sudwest 
abriimenden Gewasser.

Der vordere Bergriicken, der sich zwischen dem St. Katharinatbale und 
dem tertiaren Hugellande der grossen Buclit als ein scharfer, durch Schroffheit 
der Formen ausgezeichneter Grat erhebt, besteht lediglich aus Jen sehr steil. 
stehenden Banken des obgenannten w e i s s e n  D o l o m i t e s ,  der zwischen den 
Steiflkohlensehiefern und den Werfener Scbichten gelagert is t und bier eine 
sehr bedeutende Machtigkeit erlangt. Die Gipfelpuncte Kokaunica und Storsic 
uberrageu bei weitem den Dobrse vrh bei Vigaun (der Storsic A? ungefalir 
6S00 Fuss), ja selbst die Kammhohe des Grats diirfte im westlichen Theile eine 
Meereshohe von mehr als 8000 Fuss haben.

Die vi).llig seukrechte Stellung der Dolomitbanke herrscht am ganzen 
Gebirgskainm, am Sattel, im Norden von Storsic, so wie am westlichen Ende 
(oberhalb Pristava) und am ostlichen Ende oberhalb der Kirche von Kanker. 
Am Fusse fallen sie verschieden, doch imraer sehr steil, bstlicli nacbst 
Neumarktl in Siidetr, nordlich von Kanker in Norden (Stunde 22— 23), nordlich 
von Hoflein aber* wo ein minder dolomitisches, sehr gut geschichtetes Gestein 
ansteht, wieder in Siiden.

Der Bergriicken hat somit einen zum Theile facherformigen, zum Theile, 
giebelformigen Bau mit beiderseits aus der senkrechterr Stellung abfallenden 
Scbichten, und man diirfte sich kaum tauschen, wenn man in der Tiefe, entspre- 
chend der Axe ,des Gebirges einen oder mehrere grosse Dioritstocke annimmt, 
welche diese Lagerungsform in der altesten Zeit hervorbraciilen.

Urn den Vereinigungspunct der Tbaler (der Bache 1330 Fuss), den sehr 
naturgemass der durch seine Eisenindustrie ehemals bliihende Ort NeumarkU 
einnimmt, treten allenthalben die S t e i n k o h l e n s c h i e f e r  und S a n d s t e i n e  
unter dem Dolomite zu Tage, lassen sich auch */a Stunde weit im Leoblthale 
aufvvfirts verfolgen und setzen am niirdlichen Fusse des Dolomitriickens, ja selbst 
am rechten Gehange des Katharinathales stellenweise fort. Thierische Verstei- 
nerungen enthalten sie nicht, dafiir in ihren sandigen Varietaten ziemlich haufige, 
leider nicht bestimmbare Pflanzenreste. Ein klein wenig westlich von Neumarktl 
(oberhalb der Fahrstrasse nacli Vigaun) steckt in dem Schiefer eine Diorifmasse, 
von allerlei quarzreichen und zum Theile etwas Feldspath fuhrenden griingrauen 
Schiefern („Dioritschiefer“)  umgeben. .**

Der Hauptgebirgsriicken, die ungemein einffirmige Kossutta mit ihrem ga^^j 
schrofFen nbrdlichen und wenig steil geneigten, grossentheils mit GraswpcUsM 
bedeckten Siidabfall entspricht in ilwer geologis chen Beschaffenheit vollkommenf 
den friiher beschriebencn Kammpartien, nur dass die alteren Scbichten a ^ h r  
viel hbher hinaufsteigen. Hire Hbhenpuncte liegen an beiden Gnden, der westtftii«‘' 
mit ungefahr 6800, der ostliche mit 6618 Fuss A  Meereshohe. Einen der tieferen 
Einschnitte nSrdHch von der Kofcaalpe bestimmte ich auf 6178 Fuss, die Kofca- 
alpe selbst (unterer Triaskalk) liegt 4749 Fuss, ,die Schenkalpe am ostlichen 
Elide (Auflagerung von etwas Kohlenkalk mit Quwzconglomerat auf Kohlen-'
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schiefer) 4729 Fuss. Das Feistritzthal hat in der Mitte des Querstuckes an der 
Teufelsbriicke (einer Klanim im oberen Kohlenkalke) 1960, beim Hofe Primucice 
2366, an seinem Ende beim Hofe Mestacka 2630 Fuss.

Die zwischen dem Feistritz- und St. Katharinathale befindliche Bergmasse 
stellt einen breiten, von Quergriiben vielfach durchfurcbten Riicken dar, welcher 
fiber die Feistritz mitden vomLeobIthale diirchsetzten Mittelbergen correspondirt 
•und ostlich mit seinem liochsten felsigen Gipfel, dem 5347 Fuss A hohen 
Stegun'ek, in die Umrandung des Seelander Beckens fibergeht. Seine Plattform, 
westlich vom Koinscaberge (ungefabr 5100 Fuss) ist 4896 Fuss fiber dem Meere, 
Uskova Planina, die Einschnitte ostlich vom genannten Berge sind niedriger. 
Den Sattel nordostlich vom Stegunek fand ich 4648 Fuss hocb und von ibm aus 
setzt die Wasserscheide, bald von schrofFen felsigen Massen des oberen Koblen- 
kalkes, buld^von bewaldeten Rfickch aus Kohlenschiefer und Sandstein gebildet, 
mit geringen Holienunterschieden bis zur Schenkalpe fort.

Diese ganze, grossentheils bewaldete Bergmasse, so wie der aus dem 
Feistritztimfe sich erhebende Fuss der Kossutta besteheu aus einem sonderbaren 
Gewirre votj Schichten oder vielmehr von Scbichtenzfigen (denn glficklicber- 
weise haben sie eine ausgiebige Erstreckung), unter welchen wir keinem jfingeren 
Elebirgsgliede, sondern mir den Steinkohlen- und imteren Triasgebilden begegnen.

Die Entwickelung derselben ergab sich aus der Beobachtung mehrerer 
‘ instructiver Puncte und unter derschon frfihergewonnenen, auch bier bestatigten 
Ueberzeugung, dass die Steinkoblenformation scbqn vor Ablagerung der Trias 
betrachtliche Storungen erfahren hat. So ist der ganze Vorderzug der Kokounica 
und des Storsic ein urakes Gebirge, welcltes, wenn auch nicht so hoch wie 
gegenwartig, das Triasniveau fiberragt haben muss und die Schichte, aus der er 
besteht — der obere Kohlenkalk — ist da, wo die Trias, zunachst die Werfener 
Schichten, sich ablagerten, grossentheils zerstort worden, auch der spateren 
Dolomitisation nur zum kloinen Tbeil ausgesetzt gewesen.

Wahrend die jungen Erhebungen, durch welche die ostlichen Alpen ihre 
Gestalt bekamen, diesen vorderen Dolomitzug in Masse in Bewegung setzten, 
haben sie den vorher wenig oder gar nicht gestorten Complex der unteren Trias 
und der durch sie nivellirten Stqinkohlengebilde zusammengefaltet, ohne dass 
die starren, sie fiberlagernden Kalksehichten der oberen Trias und der Dach- 
stein-Etage mit in die Faitung gezogen wurden, sondern in ihren Ueberresten 
als Kamm- und Gipfelmassen, Kossutta- und Seeland-Steiner-Alpen, stehen 
blieben.

Der Diorit der Kohlenschiefer mag mit jenen altesten Storungen im ursach- 
lichen Zusammenhange stehen, die Porphyre der Werfener Schichten dfirften 
schon vor der oberen Trias emporgekommen sein und sind vielleicht Ursache 
von der so ungleichfdrmigen Vertheilung der Guttensteiner und nacbst jfingeren 
Scbicbten; bei den spateren Erhebungen aber vcrhielten sich beide voHig passiv 
wie diess Boue liingst behauptet hat.
 ̂ Sehen wir uns nun nach den Einzelheiten dieses complicirten Terrains urn..
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Im utrleren Theile des Leobelthales herrscht rsowohl in dem nur, am reehten 
Gehange durchaus dolomitisehen oberen K o h l e n k a l k e ,  als in den ihn hand- 
greiflich unterteufenden Schiefern undSandsteinen ein sudliches und sudwestliches 
Verflachen; hoher verflachen die Kalkschicbten sehr steil in Norden und Osten, 
unter eine ausgebreitete und machtige Decke von W e r f e n e r  S c h i c h t e n ,  den 
bekannten rotlien Sebiefern und Breccien, welche in Correspondenz mit denep 
des westlicben Langsgrabens bei Na Plasu cinen grossen Theil des bstlichen 
Gebanges ausmachen und zwischen 2 Partien von Koblenkalk eingekeilt gegen 
den Feistritzbach fortsetzen. Beim Bauernliofe Kauer, nordlich von Neumarktl 
erreicben sie die Kammhohe (zwischen dem Leobel- und Feistritzthale) von 
3438 Fuss. Bei dem am diesseitigen Gehange etwas tiefer liegenden Bauernliofe 
Zaversnik enthalten sie ein ziemlich ausgiebiges Gypslager (mit Dolomit, Ver
flachen in Westen, 20 bis 30 Grad). * ,

In der oberen Halfte des Katharinatbales aber liegen dieselben Schichten 
unmittelbar auf grauem Sandsteine und Scliiefer der Steinkohlenformation, der 
etwa 200 Fuss hoch am nordlichen Gehange hinanreiebt. Gegen den Koinsca- 
berg aufsteigend, noch deutlicher aber am Feistritzbach durchquert man sie mit 
einzelnen Lagern von dunkelgrauem und braunlichem Kalkschiefer (auf der Karte 
als Guttensteiner Kalk bezeichnet), zwischen der Einmitndung des Baches von 
St. Katharina und der Teufelsbrflcke. An letzterem, sowohl landschaftlich als 
geologisch interessanten Puncte sehiesst die 500 bis GOO Fuss machtige Masse 
von lichtgrauem, etwas dolomitischem Kohlenkalk, in deren Spalte sich der 
Bach eine tiefe Klamm mit (iberhangenden Wanden gebahnt hat, steil unter die 
Werfener Schichten ein (nach Siid'en), nur die hochsten Kalkschicbten zeigen 
ein Verflachen unter 20 bis 30 Graden nach Nordnordosten. Obei halb der Klamm 
betritt man ein merkwiirdiges Quarzconglomeraf, in dem erbsen- bis nussgrosse 
Geschiebe von milchweissem Quarz in einem feinkornigen, gleichfalls weissen 
Quarzeement eingebettet sind und mit welchem einzelne dunne Lagen von einem 
glanzend grauen Thonschiefer wechseln. Dieses Conglomerat, welches derart 
nur der mittleren Kohlen-Etage anzugehoren pflegt; fallt richtig unter den Kalk 
nach Suden, weiter oben aber nach Norden ein, unter dessen viel weniger 
machtige Fortsetzung die als ein lichtgrauer, hriichiger Dolomit an der Umbeu- 
gung des Feistritzbaches.heiderseits anstfebt. Weiter gegen Norden zur Kossutta 
aufsteigend, kommt man noch einmal auf Werfener Schichten, die jenen Dolomit 
uberlagern und nach Norden einfallen. Auf sie folgt nun eine machtige Etage 
von sehr gut geschichteten, aber petrographisch nicht au.sgezeichneten Kalk — 
Guttensteiner Schichten? — der im LeobHhale von Na plasu an bis gegen St. 
Anna und fiber denBababerg als unterste Schichte des Kossuttagebirges ansteht, 
zwischen dem Feistritzbach aber und der Kofcaalpe noch einmal durcb'steil 
stehende Werfener Schichten unterbrochen wird. Erst an der Kofea und den ihr 
ent.sprechenden Hohen trifft man den grauen Hornsteinkalk (obere Tria.s), der 
zum Theile Spuren von oolithischer Structur zeigf. In einer tiefen Schlucht 
'stidbstlich von der Kofea (Dozanka-Aipe) stehen unter den Werfener Schichten
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'.  sogar die schwarzen Schiefer und Sandsteine an, die wir allenthalben als Stein- 
kohlengebilde kennen gelernt haben.

Dieselben Schichten setzen unter ganz abniichen Lagerungsyerhaltnissen 
gegen Osten fort. Der Kalk von der Teufelsbriicke steht iin Zusammenhange mit 
dem des Koinscagipfels, obgleich er bier unter kleinem Winkel nacb Norden 

. einfallt und von den Werfener Schicbten des Katharinathales sebeinbar unterteuft 
wird. Das weisse Quarzconglomerat ist nordlich davon aucb wieder zu finden, 
nur wird es von scbwarzem Koblenschiefer an Masse iiberwogen. Der (iber- 
lagernde Koblenkalk (Dolomit) ist jedocb ausgegangen und man trifft fiber jenem 
unmittelbar die rotben Scbiefer und Breceien, welcbe von dunngescbicbtetem 
unterein Triaskalk bedeckt werden. Dieser letztere bildet oberbalb Primusice, 
wo der Bacb nicht mebr so tief einscbneidet, beide Gebange des Feistrilzthales, 
stellt sicb gegen die Kernicaalpe aufwarts sebr steil, mebrere Male sogar 
senkrecht und im Liegenden desselben wiederholt sicb von den Werfener 
Scbichten an derselbe Scbicbtencomplex von der Dozankaalpe, dessen Koblen
kalk sicb durcb einige organiscbe Spuren identificirt mit den versteinerungs- 
reicben Scbichten der Schenkalpe.

Gegen den Rand des Seelander Beckens andern sicb die Lagerungsrieb- 
tungen einigerinassen und vereinfacbt sicb das Ganze durcb das Ausbleiben der 
Guttensteiner Scbichten des Feistritzthales. Die Scbichtenzuge schvvenken 
gleichsam zu beiden Seiten — sfidlicb und nordlich auf, urn sicb dem concen- 
trischen Bau jenes Beckens anzufiigen.

NSrdlich vom Stegunekberge und in ibm selbst haben wir ein. nordostliches 
Streicben (seine Kalkschichten streichen Stunde 2 senkrecht), sfidlicb davon ein 
sfldwe'stlicbes. Aus dem Katbarinathale berauf kommt diese Scbwenkung durcb 
eine Doppelkrummung der Werfener Scbichten zu Stande, indem sie aus dem 
Einfallen nacb Norden in eiti ostliches Verflachen fibergeben, sicb aber zugleich 
um den Vorsprung des Storsic herOmdriicken miissen. Hart am Dolomite des 
Koblenkalkes nordlich von diesem Gipfel steckt ein kleiner Stock von rothem 
Porphyr in ihnen und weitef ostlicb eine sebr umfanglicbe, wie es seheint spitz- 
elliptische Masse von einem grfingrauen Porphyre (Profil IX), dessen Platteu an 
derEinmundung deskleinenHochkbsselsPodstorsic indenRekagraben (2979 Fuss) 
senkrecht nacb Stunde 9 streichen wie der angranzende Schiefer.

Endlich mfissen wir noeh der Verbaltnisse an der Schenkalpe in.Kfirze 
gedenken, da sie von wesentlichemEinfluss waren auf die Deutung der einzelnen 
Schichten dieses Gebietes.

Wenn man aus dem weiten Thalkessel „zu den Trfigern" nordwestlich von 
.Seeland, der bereits dem Vellacber Gebiete (Stromgebiet der Drau) angebijrt, 
gegen die Kossutta aufsteigt, beGndet man sicb bis nahe die Wasserscheide des 
Feistritzbaches auf grauem, zum Theile sandigem Steinkohlenscbiefer, der im 
Allgemeinen nnch Sfiden und Westen unter den oberen Koblenkalk des Virneg 
Grintouc, der Kurca pec und der anderen kleinen Kammpartien einfallt, welcbe 
das Neumarktier Revier umsaumen.
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Nahe am eigentliclien Fusse der Kossutfa ist der GebirgsranJ etwas nieder 
un4 gegen Westen hereingedruckt und es hat sich da ira Bereiche des oberen 
Kohlenkalkes eine kleine kesselartige Stufe gebildet, das ist die Schenkalpe. 
Bevor man sie noch vollig erreicht, gewahrt man iin dunkelgrauen bis selnvarzen 
KoWenschiefer einzelne gleich gefarbfe Kalkbanke. Diese Kalkbanke und der 
ilmen anheftende Sehiefer sind veil von Petrefacten: Encriniten und Brachio- 
poden identisch mit jenen von Jauerburg, auch kicinen Scbnecken. An der 
Oberflache, so fief sich eben mit Hammern arbeiten liess, sind sie nicht gut 
erhalten, mir der nirgends fehlende Productus punefatus konnte mit Sicherlreit 
nachgewiesen werden; wer aber mit grosserem Apparate hier arbeiten wollte, 
wiirde gewiss eine reiehe Ausbeute machen. — Sudlich von den Alphiitten ragt 
aus dem machtigen Triimmerhaufen des Alpenbodens der Band der hier stark 
verschmalerten oheren Kohlenkalkschichten als eine ISO bis 200 Fuss hohe 
Felsmasse empor. tier Kalk ist lichtgrau, splittrig und fiihrt gleichfalls Encri
niten. Was aber besonders interessant is t, er wechsellagert mit Banken des- 
selben Quarzconglomerates, das wir von der Teufelsbriicke her kennen. Hire 
w«isse Farbe macht, dass.man sie aus der Feme von dem Kalke kaum unter- 
scheidet.

Diese Schichte umfasst mit ihren obersten Abtheilungen den Kessel der 
Alpe und seheint weiter nordiich ganz verdriickt zu sein oder sich gar auszu- 
keilen. Ueber ihr liegen petrographisch recht wohl kennflich die rothen Sehiefer 
und die Breccie der Werfener Schichten in einer Machtigkeit von ungefafer 
150 Fuss, und darauf ein sehr ausgezeichneter Guttensteiner Kalk, der ein fiir. 
uns neues Petrefact, eine dickstiimmige Koralle entlvalt. Seine trefilichen Charak- 
tere zeigt er jedoch nur in der kleinen Partie, welche sicb urn die Schehkalpe 
gegen Siidwesten erstreckt; wie er an den Fuss der jab aufsteigenden Kalk- 
massen der Kossutta tritt, wird er dolomitisch und v6rschmilzt mit dem oberen 
Triaskalke derselben zu einem sehr briichigen lichten Dolomite. Erst in 
der Tiefe sudlich von der Kernicaalpe, hart^auf den Werfener Schiefern, 
welche sich als rother Faden von der Hohe der Wasserscheide in die Qiier- 
graben des Feistritzgebietes heriiber ziehen, fand ich ihn wieder ziemlich aus- 
gezeichnet. *

Die geologischen Verhaltnisse des L e o b i t h a l e s  sind aus der Karte genug 
ersichflich, um einer Erklarung nicht zu bedurfen. Die Thalsohle, w'elche bei 
Na Plasu die Meereshohe von 2074 Fuss hat (d. i. 544 Fuss fiber der Verei- 
nigung derBache beiNeumarktI),^steigt belderKircheSt.Annabis auf 3214Fuss, 
von wo das steile Ansteigen zu der im Kamme des Gebirges kfinsflich vertieften 
Scharte beginnt, durch welche die Poststrasse passirt. Meine Messung daselbst 
ergab genau dieselbe Hohe, welche P r e t t n e r  fand, 4286 Fuss. Um St. Anna, 
wo die frfiher erwahnte Langenspalte von der Selenica und ein steiler Graben 
vom Uebergange der Baba‘(6050 Fuss P r e t t n e r )  in die Kossutta einmunden, 
stehen allenthalben die Werfener Schichten an, die unter den (Guttensteiner) 
Kalk der Selenica, Begunsca und Baba einschiessen, hijher gegen den Pass aber
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. unter .vielfacij gestorten Lagerungsverlialtnissen von den Windungen der Post- 

strasse diirchschnitten werden. ̂ V ,
Die Kalkmassen, welche am Kamm selbst anstelien — ein br3iinliclier dolo-, 

initischer, vielfach zerkliiDeter Kalk und Kalkschiefer — gehoren nach L i p o i d ’s 
^Beobacbtungen dem „oberen Kohlenkalkie" an, dessen sonderbar spitzige Erhe- 
biung von einenr an der Nordseite ersichtliclien Dioritstock herriibren soil. Icb 
Aabra sie noch fur Triasscbichten, d. i. fiir Kalklager aus den rothen Scbiefern, 
die an aind fiir sich, so wie durch ihre Verbindung mil den eigentbOmlieben 

' rotben Breccien als Werfener Scbicbten binreicbend charakterisirt, wenn gleicb 
. sebr unklar gelagert sind. Da diese Kalkschichten steil nacb Siiden hereinfallen, 

wahrend die Schmfer zum Theil mil entgegengesefztem Verflacben an ibnen 
abstossen, so ist es mir ganz wabrscheinlich, dass dieser „obere Kohlenkalk" 
als RilT irr den untersten Triasscbichten steckte, spSfer mit ibnen emporgeboben 
wurde und, durch ilire leichtere Zerstorbarkeit blossgelegt, den niedrigsten, 
zugleicli zur Anlage einer Hocb - Gebirgsstrasse am meisten geeigneten Punct 
darbot.

Von den b o h e r e n  • S c b i c b t e n  d e r  K o s s u t t a  ist nicht viel zii 
berichten. Ich babe weder im oberen Triaskalke, noch in dem (liypotbetiscben) 
Dacbsteinkalke Petrefacten geseben; in der wcstlicben Halfte liat uns die Dolo- 
mitis,ation auch die petrographiscben Kennzeicben entzogen. Die Verzeicbnung 
einer jedenfidls wenig macbtigen Kammscbichte voii Dacbsteinkalk grundet sicb 
theils auf die Analogic mit den wesflichen Abscbnitten des Gebirges, tbeils auf 
erne^Beobacbtung L i p o i d ’s ,  der an der Nordseite an entsprecbender Stelle 
deutlicbe Spuren von Megalodus-Scliaien bemerkf hat i).

Der untere Theil der drei zusammenmundenden Thaler entbalt ausgiebige 
S c h o t t e r a b l a g e r u n g e n ,  die insbesondere im Katbarinatbale deutlicbe 
Reste einer ehemaligen Tbalausfullung sind. Die Kircbe St. Katharina stebt in 
einer Meeresbobe von 2128 Fuss auf solcbem Scbotter, aucb die boberen 
.Gebangestufen zeigen Spuren davon,

Im Feistritz- und Leobitbale aber bildet er mSssige Terrassen zu beiden 
Seiten, welche erst bei Neumarktl das Binnsal um 140 bis ISO Fuss iiberragen. 
Jedenfalls correspondirt dieser Scbotter mit den boberen Gebangeablagerungen 
des Sbdrandes und der Vorhiigel, nicht mit dem ebenen Diluvium, das gleicb 
unter der Enge von Neumarktl als 40 bis 60 Fuss bobe Terrasse beginnt und 
unmiltelbar ins freie Feld hinaus fortsetzt.

Nacb den Schwierigkeiten des Reviers von Neumarktl, dessen geologische 
Verhaltnisse ich so eben fliichtig skfzzirt babe, bietet uns das einfach gebaute 
S e e l a n d e r  B e c k e n  einen angenebmen Erholungspnnct (Profil IX und X). 
Es ist auch in landscbaftlicher Beziehung eine der schonsten Partien unserer

’)  Boue  erwShnt eines Fiindesvon Ammoniten, den Herr von R o s t h o r n  im Kordagraken 
an der Kossutta gemaeht liab.:n soil. leh habe mich vergeblich nacb einem Graben dieses 

. Namens erkiindigt.
K. It. geologische ReichsanslaU. 7< Jahrgang 1SS6. IV,
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Alpen. In keinein anderen vereinigen sich ahniiche Zustande zu einem gleich 
lieblichen und doch so grossartigen Bilde.
, Im Norden ein enger Haibkreis von bewaldeteirv Gebirge aus den milden 
Schiefern der Steinkohlenformation, denen zwei Gipfelpyramiden des oberen' 
Kohlenkalkes aufgesetzt sind, der Seeberg und der Virneg Grintouc, und deren 
Anmuth es wesentlich zu Staften konimt, dass sie selbst einzelne Kalklager Ont- 
halten, die ibre rundlichen Formen coupiren. Siidlich eine, nur auf der Karte 
geradlinig scheinende reiche Scbichtenreibe von oberen Koblenkalk bis ein- 
schliesslieh des unteren (vielleicht oberen?) Lias, die zu einem machtigen Kalk- 
alpetrstock — SeelKnder Kocna — staffelfdrmig aiifgetbunnt ist. Dazu einen freund- 
lichen, anbaufahigen Alluvialboden, dessen vollig ebener Theil bei 300 Joch 
Flacbe ausmacht, ein langst vorhistoriscbes Seebecken, in das der Strom der 
Friihlingswasser von der Kocna zweiarmig sich ergossen bat und dessen Ausgang 
im Siidwesten sich eng und im jahen Falle durcb die alteren Scbichten zu.r tiefen 
Querspalte des Kankerthales hindurehwindet.

Die gewaltigen Wasserfalle ober- und unterhalb muss man sich nun freilicb 
hinzudenken, doch hat auch beziiglich des Wassers die Natur hier mehr gethan 
als in anderen Theiien der Sitdalpen. Der Sernicabach bricht in dem bstlichen 
Arm von Seeland, . langst bevor er das eigentliche Becken erreicht, aus dem 
Schutte heraus und eilt rminter im Bogen durch das Wiesenland, das ihm von 
den nbrdUchen Bergen allenthalben kleine Wasserchen zufuhrt.

It) der AusmQndung des Kessels, deren Binnsal bis zur Vereinigung mit '  
dem Rekagraben (2161 Fuss) durchschnittlich ein Gefalle von hat, macht 
er schon ein vernehmiiches Gebrause, und die Blbcke, die er mit sich gefuhrt 
hat, zeigen dass er bei Hochvvasser noeh was Tiichtiges vermag.

Lage unser Seeland in der Schweiz oder auch nur im Salzburgischen, so 
stiinde da langst ein behagliches Gasthaus; in dem einsamen sudostlichen Winkel 
von Kiirnten ist daran nicht zu denken. Wir kiinnen dem Reisenden, der auf 
einer Rundfahrt durch das so scbone und wenig gekannte Oberkrain und Karnten 
hier verweilen mochte, nur ein ziemlich unbequemes Unterkoramen versprechen. 
Doch den Geologen wird die Einsicht in die besonders instructiven Lagerungs- 
verhaltnisse, den Touristen der Anblick der Kocna in der Abend- oder Mond- 
beleucBtung fur das bischen Ungemach gewiss entschadigen.

Da eine Uebersicht der geologischen Verhaltnisse vom Thalboden aus 
(2746 Fuss bei St. Andreas) nicht wohl moglich is!, empfehle ich zu diesem 
Ende die Ersteigung des Seeberggipfels (5446 Fuss A) oder des Virneg Grintouc 
(5215 Fuss A, 5204 Ps.), die beide nicht sehr beschwerlich sind. Vomletzteren 
iiberbiickt man auch einen grossen Theil desNeumarktlerGebietes und die gegen 
Norden vorliegenden Karntner Gebirge.

Die Scbichten der Kocna (ibr hbchster Gipfel, der Grintouc — zu deutsch 
der Grantige, Miirrische — bat die Meereshbhe 8086 Fuss /^ )J re te rt so 
deutlicb hervor, dass der mit unserer Schichtenfolge Vertraute sie schon aus 
der Feme mit ziemlicher Siclierheit zu bestimmen vermag. Der Kalk zu unterst,
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dessen Bsinke wir steil in Siiden und Siidosten einschiessen sehen, ziemlich 
sclirofT, docli meist hewafdet, kann nicht leiclit ein anderer sein als unser soge- 
nannter oberer Koblenkalk, derselbe, aus dem der Virneg Grintouc besteht, 
denn nordlich vomGolen vrh amOstrande baben wir ja das Continuum derKohlen- 
schiefer als rutidliches Waldgebirge, von dem digser Kalk in Siiden ahfAllt.
" Die Einsattlung, die darauf im ganzen Nordumfange der Koena foigt, unge- 
fahr 1400 bis 1500 Fuss iiber der Beckensohle (gemessen in dem mittleren 
Abschnitte 4184 Fuss) darf man oline Gefahr zu irren den Werfener Schichten 
zuSchreiben und den Kalk oder Dolomit, der sich dariiber strebepfeilerartig 
erhebt um die in steilen Wanden aufgebrocbenen Gipfelmassen zu tragen, gehort 
den Guttensteiner Schichten an. An Ort und Stelle kann man sich uberzeugen, 
dass'er audi die fur diese Schichten beinahe charakteristischen grosszelligen 

‘ Rauchwacken enthalt, so wie die Werfener Schichten von rothen und braunen 
Porphyren durchschwarmt sind, deren Bruchstiicke allenthalben umherliegen. 

. Gegcn Westen sinken die altereu Schichten in die Tiefe und setzen iiber das 
Kankerthal fort, wo man die rothen Schiefer oberhalb der „sieben Briinnen" 
ziemlich hoch am wesUichen Gehange (in einer Meereshohe von 2749 Fuss) 

■ wieder antrilFt und his in den Rekagraben verfolgen kann. Sie verschmalern 
sich hier bedeutend, um nordlich davon wieder an Macbtigkeit gewinnend die

• Tialbinselformig sich abzweigende Partie von unterem Triaskalke undKalkschiefer 
zu umsaumen, welche der Rekagraben mitten durchschneidet. Diese Schiefer,

. allenthalben petrographisch charakterisirt und normal gelagert, trennen den 
oberen Kohlenkalk des Stegunekberges von den minder schroflfen ond hohen 
Gipfein des unteren Triaskalkes, unter welchen nordlich von der Reka der 
Medvedniak (Barenberg) und siidlich der Kosi vrh und der Stare zu nennen sind. 
Zwischen deri bciden ersteren sind die Guttensteiner Schichten, troizdem dass 
sie beiderseits vom Rekabach abfallen, auffallend tief versenkt (Profil IX). Erst 
nachst der friiher erwahnten Porphyrmasse untcrhalb der Podstorsicalpe kommen 
die Werfener Schichten in einer Meeresholie von ungefahr 2600 Fuss am Reka- 
bache wieder zu Tage.

Diese letztbeschriebenen Verhaltnisse kann man freilich vom Verneg Grin
touc aus nicht deutlich genug erkennen, dazu bedarf es eine ziemlich sorgfiil-

• tigere Begehung der Gehange und Graben, doch dass die Triasschichten um die 
schroflfen Kohlenkalkmassen des Storsic und seiner Fortsetzung in den Maly 
Grintouc gegeti Siidosten umbeugen, das zeigt sich in der Oberflachengesfaltung 
schon von weitem.

Eben so klar ubersieht man die nordliclie Umgebung bis an den . steilen 
. Kamm der.Ko.ssutta und uberzeugt sich, dass die ganze weite Thalung ostlich 

von derselben „in den Trbgern“ aus Kohlenschiefer besteht, die am Fusse der 
Kossutta gegeu Westen in Nordwesten einfallen unter den aus Kohlenkalk gebil- 
deten westlishen Felsrand des Beckens, den wir schon friiher besprocheri haben.

Der Nordabsturz der Seelander Koena ist nicht leicht zu ersteigen. Um 
" ihre Gipfel zu erreichen, muss man sich an die mildere Sudseite halten, wo die

86*
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unter 20 bis 36 Graden in Siiden g«nei'gten Schiebten ziemlich weit aufwarts 
init Vegetation bedeckt sind. Instructiv hinsichtlich der Untersebeidung dei  ̂
jiingei en Etagen ist aber keiner von beiden Wegen. Das Gebirge ist von oberst 
zu unterst ungemein stark doloinitisch. Selbst in den Guttensteiner Schiebten 
siebt man sicb vergeblicb nacb einem dunkelfarbigen Gesteine urn, das seinen 
Ursprung aus dem diinngesebiebteten unteren Triaskalk verrietbe. Der Dolomil 
derselben ist zumeist licbtbrfiunlicb gran in machtig« Banke gesebieden, die ira 
Ganzen etwa 800 bis 1000 Fuss ausmacben durften. Darfiber folgt in einer 
Meeresbobe von mebr als dOOOFuss ein zumeist ganz ungesebiebteter geibgrauer 
stark dolomitiscber Kalk, der wold Spuren von Versteinerungen, aber sebr 
wenig gut erbaltene Reste entbalt. ‘

Ich bemerkte darin eine ziemlicb grosse Chemnitua, wobi eine derselben 
Arten, die Li poi d  an der Petzen in Karnten entdeckte, und durch einen 
besonderen Glucksfall das vortrelTiicb erbaltene Exemplar, das Hb r b e s  als 
Chemnitzia Petersi Hornes besebreiben wird.

Die Macbtigkeit dieser Etage, in so feme man In Ermangelung ebarakte- 
ristischer Sebiebten — wie der von Raibl in manchen Tbeilen der sfidlicbeii 
Kalkalpenkette — ibre Hangeudgranze beiliiulig zieben kann, betragt etwas fiber 
1200 Fuss. Unserer Scbiehtenfolge nacb miissen wir sie als oberen Triaskalk 
verzeichneii. Sie bildet die boben Stufen und kleinen, zum Tbeile von ewigera 
Schnee erfiillten Muldeii des Nordabbanges, deren eine, nordostlicb von Grintouc, 
nordwestlich vom Skuta vrb icb 5673 Fuss fiber dem Meere land. Aucb gehfireti 
ibr die fiir Bergsteiger gaiigbaren Einschuitte an , durch die man ins Vellach- 
gebiet hinuber gelangen kann. An dieser Wasserscheide heben sicb alfe Sebiebten 
des Gebirges, so dass der am besten prakticable Einriss nahe der Hairgendgranze 
na Kri^ich sebon die Meeresbobe von 6399 Fuss hat. Nocb 900 bis 1000 Fuss 
holler, aber im ostiicheii Tbeile vollig unersteig/idi, zieht der Hauptkamm des 
Gebirges von der Mrslabora (kalter Berg): fiber die Skuta zu den GipfelnGrinlouC 
und Kocna. Diese Kainmmasse bestebt iwieder aus einem ausgezeichneten, dock 
ziemlich deutlich geschicbteten(Verflachen in Suden unter 30 bis 40 Grad)beinahe 
weissen Dolomit. Man erkennt darin die von feinen Kiesellagen gebanderten 
Banke, die im Triglavstocke den Dacbstein-Schicbten eigentbfimlieh sind, iindet 
aucb wohl stellenweise Spuren von kleinen Schnecken und Bivalveii. Die Dach- 
steinmuschel zu enldecken, war ich nicht so glficklich.

Nichts desto weniger ist es kaum zu bezvveifeln, dass die ganze Kamrnmasse 
den Dacbstein-Scliicbten angehort. Ob vom oberen Lias etwas bier .vorkoinmt, 
bleibt in Frage, denn bei der boebgradigen Dolomitisation durften' orgtinische 
Reste zu oberst wohl scbwerlicb erhalten sein.

Wie schon fruher bemerkt, stimmt die Seelander Kocna (Steineralpen) in 
alien ihren Verhaltnissen mit der sudlicben Kalkalpenkette (urn den Triglav; 
Manhart u. s.iV.) fiberein, ist ein von ibr losgerissener und ausnanisweise mit dem 
fiUeren Gebirge in Veidiindung gebliebener Theil. Viel weniger innig ist ibre 
petrographisclie Verwandtschaft mit den gleich alten Schiebten des Kamines der
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Hauptwasserscheide, mil der Kossutta zum Beispiel. Hier' die Guttensteiner 
Schichten, ein machtig geschichteter, braunlicli graiier Doiomit, dort ein diinii- 
geschicliteter Kalk uad Kalkschiefer, die, obere Trias hier eitje kolossale Kalk- 
bank ohne die Spur von kieselfiihrenden Gesteinen, dort ein viel weniger mach- 
tiger Complex von grauen und braunen Kalkschichten mit ausgezeichneten Horn- 

, steihmassen. , '
-So gewaltige Unterschiede zwischen so nahe benachbarten und auf vollig 

gleicher Unterlage —  den Werfener Schichten — ruhenden,. Gebilden sind in 
der.That hSchst inerkvviirdig und ein neuer Grund dafiir, dass wir auf die- 
bedeutenden Unebenheiten ihres Grundgebirges, ja wohl auch auf die. 
Bodenschwankungen wahrend ihrer Ablagerung e i n . hohes Gewicht legen 
miissetif ■ . -

. Bevor ich das Seelander Becken vei-lasse, muss ich noch eines Erzyorr 
kommens in den Kohlenschiefern gedenken, das seiner Zeit kiihne HoiTnungen 
erregte, worauf auch jetzt noch mit Eifer betriebene Hoffnungsbaue umgehen^ 
Durch den letztwestlichen Graben des Seelander Gebietes gelangt man 
zyvischen • den theils sudlich, theils nordlich verflachenden Kohlenschiefern 
und Sandsteinen an e iner. machtigen Kalktuffbildung voriiber zu einigen Ein- 
schichten und Fruhalpen, von denen eine die Commendaalpe. Hier ha.t ein 
unermudlieher Schurfer der k. k. Major Herr G. L o s c h a n  im Jahre 1852 die 

’ Spuren eines alien Bergbaues und in demselben Erze entdeckt, welche vom 
. k. k. Landesmunzprohiramte in Klagenfurt untersucht, sich als eiti Gemenge 

Toh silberhaltigem Bleiglanze, Antimonverbindungen und Zinkblende enfviesen 
und einen betrachtlichen Gehalt an Silber nebst etwas Gold ergaben »). 
Gewohnt, alle metallischen Mineralvorkommen der Gegend als Gangbildungen 

• aufzufas$en, hat man auch dieses Erz fiir einen Gang angesehen jind mit 
ziemlich weit entlegenen Ausbissen in Verbindung bringen wollen; Diess ist 
irrig. Das Erz tritt lagerfdrmig auf in dem Stunde 5 bis 6. streichenden und 

- nbrdliefa unter 60 bis 80 Grad verflachenden scliwarzgraueri sehr fetinp 
Schiefer und halt sich vorzuglich an gewisse gelbgraue, talkartig anzu- 
fflWende ScBiefermassen, die als Lagerbander oder auch nur als Mugein 
in ersterem liegen. Stellenweise herrscht der Bleiglanz, stellenweise die 
Blende vor,  an anderen Orten Eisenkies und Kupferkies, samintlich sehr 
kfeinkornig. ' _ .

Die Quantitht, in der das Erz auf diesen Schichten einbrechen durfle, Ias.st 
sich nach der gegenwartigen Sacblage (25. September 1855) nicbt im entfern- 
testen beurtheilen. Man hat Massen von ‘/a bis 1 Schuh Machtigkeit, zu Tage 
gefordert, die vorhandenen Anbruche sind sehr uribedeutend, konnen sich aberi 
da von einem yegelmassigen Eager eben so wenig als von einem Gange die Rede 
ist, bald wieder bessern. kurz es bleibt den Holfiiungen hier ein sehr weiter 
Spielraum. ” ,

’’J ‘Vei-gl.’die Zeitsciirifl Carintliia 18S4. Nr. SI.
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In deraselben schwarzgrauen Sclriefer, eben so nabe der HangendgrStnze 
— am oberen KoIilenkaHce — ist nordwestlich vom Stegunekberge (an der 
Neumarktler Seite) ein Vorkommen von Kupferkies erschurlt worden. Ich babe 
den Seburf nicht zuganglich gefunden und mich nur anf der Halde nberzeugt, 
dass das Erz rait Quarz, derbem weissem Baryt und einem von Kupfersalzen 
schon blaulichgrun gefarbten diinnfaserigen Aragonit einbricht.

Durch das K a n k e r t b a l  gelangen wir nun wieder in die Oberkrainer 
Niederung. Dieses Thai ist in seinem oberen und unteren Drittheile eine 
vollkommene Querspalte, nur in der M itte, wo es die jflngsten Schichten 
seiner nachsten Umgebung — den Guttensteiner Kalk — durebsebneidet, fallen 
dieseiben beiderseijs ins Gebirge. Aber auch diess findet nur an einigen 
wenigen Orten S ta tt, entsprechend der Wendung, welche diese Schichten 
machen mQssen um ihren Platz am sudwestlichen Gehange der Kocna zu 
behaupten. . .

Die frlschen Enthlossungen, welche die durch das Kankertbal liber Seeland 
und in die Vellacb nach Volkermarkt gefuhrte Strasse hervorgebracht bat, 
zeigen, dass die Dolomitisation bier niclit uberall bis in die tiefsten , Schichten 
des Guttensteiner Kalkes gedrungen ist.

Auch im oberen Koblcnkalke gibt es am oberen Ende des Thalei einzelne 
Schichten von dunkelgrauem bis schwarzem Kalke, der Spuren von nrganischen 
Resten (Korallen und Bivalven) enthalt. Im unteren Tbeile aber, um die Ortschaft 
(Mauth) Ranker, herrscht allenthalben derselbe weisse und lichtgraue Dolomit 
aus dem die Kokaunica und der Storsic bestehen. Die Schichten dcsselben 
streichen nach Stunde S, zum Theile senkrecht, zum Theile nordlich eirifallend 
unter die Etage der unteren Triasschifefer, welche flbrigens hier dureh eine 
machtige Porphyrmasse beinahe ganz verdrangt sind. — Im Saplotnikgrabeh und 
dem gegenuberliegenden bstlichen Gehange des Kankertbales, ungefhbr in der 
Mitte seiner Lange, kommen die rothen und griinen Schiefer, so wie die grauen 
Kalkschiefer der Werfener Schichten unter dem Guttensteiner Kalke zum Vor- 
sebeine, werden aber alsbald durch braune und gi-iinlichgraue, meist ausge- 
zeichnet geplattete Porphyre ersetzt, die wieder in ein halb sandi^es, halh 
porphyrartiges gelblichbraunes Gestein (ibergehen, welches scharfkantig'dfirocken 
von Kalk und Kalkschiefer enthalt. Dasselbe, nur mit einer mehr dichte?, feld- 
sfeinartigen Grundmasse, steht am Eingange in den -weiter siidlich einmfindendeh 
Suchadomiggraben in Wechsellagerung mit gfauem und hrannem, mergeligem 
Schiefer und kleinen Kalklagern an. Siidlich davon herrschen diese Schiefer noch 
eine Strecke weit, worauf eine bei 600 Klafter machtige Masse von grungraueih 
Porphyr foigt, die bis an die Granze des oberen Kohlenkalkes anbbit. Ob sie ihm 
unmittelbar aufliegt, konnte ich vom Thale pus nicht ermitteln. Es ist diess der
selbe Porphyr, der an der Podstorsicaipe mitten in den Werfener Schiefern steckt. 
Seine Flatten fallen wie der Kohlenkalk nach Stunde 23 unter 80 bis 60 Grad. 
Leider konnte ich der vorgeschrittenen Jahreszeit und der herrschenden Nebel 
wegen diese Gebilde nicht weiter nach Osten auf den SOdabhang der Steiner
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AFpen- Terfolgen. Die Untersucliung desselben wird ^rst im nachsten Sommer 
vbrgenoramen werden uiid es wird sicli zeigen, ob sich diePorphyrmasse in einer 
ihrer Machtigkeit entsprechenden Ausdehnung nach Osten erstreckt *).

Audi uber die muthmasslicli neogenen Sand- Und Sandsteinschiditen 
zwisehen Vigaun, Ottok und Hoflein wird die Umgegend von Stein, welehe 

'..entschiedene Neogenschichten enthalt, Aufscbluss geben, vermuthlich aucb fiber 
das rathselhafte Grundgebirge derselben, v. Mo r io t ’s metamorphosirte Eocen- 
schichten,

Ueberreste der vermuthlich t e r t i a r e n  T h a l a u s f i i l l u n g ,  zum Theile 
Schotter, zum Theile eine fest verkittete Kalkbreccie, gibt es nur im untersten 
Theile des Kankerthales, wo sie das enge Rinnsal um mehrere hundert Fuss 
uberragen. Minder hoch als deutliche Stufenablagerungen begleiten sie den 
Kankerbacli in seinem schwach abfallenden Langenstiick zwisehen Kanker 
(1628 Fuss?) und Hoflein (am Bache 1617 Fuss).

 ̂ N en e  l lo lie n b e s t im m iin g e n  z w ise h e n  G ail, D ran  n n d  S a v e ,
nadi barometrischen Messungen von K. P e t e r s  in Correspondenz mit den meteorologischeu 
Stationen Klagehfurt (1387'3) und Laibach (867 Fuss) berechnet von Herrn Heinrich Wol f .

0  r l Formation
Scehtfhe in Wiener Fuss

Peters Andere

Arnoldstein, Klosterhof.

Huchste SchoUerablagerung, SW. vom Na Pe£,
i S. von Arnoldstein................................................
Schotterbarre zwisehen Weissenfels und dem

Ursprung der Save ..........................................:.
Wurzener Sattet, Poststrasse . ; ......... ; ..................

Isolirter Kohlenkalk- 
F elsen ....................

Auf Kohlensehiefer . .

Tertiarer (?) Sehotter

Ober-Worzan, Posfhaus (1. S tock )........................
Sattel, 80 . vom Kamen vrh, N. von Kronau...........
Kronau, nach$t dem BeZirksamte.............................
Wald (Rtiefe), 0 . von Kronau (nm ungefahr

SO Fuss zu piedrig). •. ...........................................
Mitterberg, Geliiingestufe nSrdlich von Wald . . . .  
Afiindimg des Beleabaehes in die Saye, 0 . v. Wald
Graisca .Sattel'. ...........................................................
Fclsen v-on St.Canzian (Kapelle), S. von Mallestig 
Bilullnem, Gewerkschafl am Seebach, W. von Faak 
Dobravaholie, S. von Tschinomitsch, S. v. Villach

Schi^tt....................
Oberer Kohlenkalk 
Alluvium................

Dobrava, zwisehen Faak und Maria Gail

Tertiarer Schotter.
Alluvium...............
Oberer Triaskalk.. 
Unterer Kohlenkalk
Alluvium...............
Terl. Schotter unter 

dem Dilirvialniveau

K. 
IK.
L.
K.
L. 
K.
K.
L.

L.
L.
L.
K.
K.
K.

K.
K.

1867

4147
2672
2730
3304
2778
2 6 9 9
4805
2515

2347
2 91 9
2150
5284
2441
1666

1S69
1925

2610
Mrl.*)

*) Herr Lipoi d hat gefunden, dass das von mir imGanzen als oberer Kohlenkalk verzeichneteGebirge 
' um Kanker, westlich davon aucb Dachsteinkalk enthalte, es miissen demnach zwisehen Neumarktl und 

. Kanker sich zu deln dolomitischen Kalk, weicher dem Kohlensehiefer auflicgt, Kalke der jSogerenFor- 
mationen,. ohne Zwischeblager der Werfener Schichten gesellen. (November 1856.)

*) Mrl.,»= V. Mortot; hr. =  Prettner; A Messungen des k. k. Katasters.
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. . •' 0  r f Formatioa S-s-J •2 » “
Seeholî in Wten̂ r Fetst

* ^ Peters- Andere

■
■Dorf Faak. Braniiaus (1. Stock.)........... ...................
Uebergang zwisclien Ledeni.tzen und St. Martin,

K. 1717

•0. von Faak ............... ................... ....................... Tertiiires Conglomerat K. 1880
Udine Finkenstein, S. ron Faak ............. Unterer Kohlenkalk.. K. 2B92 ^ 2612 Pr.
Geliiingestufe nSchst dem -Kropinagraben, S.

von Faak............................................. .'................. Tertiarer Schotter. . . K. 2920 ’
jepea Sattel, S. von Faak . . ' . . .  1............. ; .......... Guttenstein. Schiebt. *

auf oher.Kohlenkalk K. 4S.78 ■
Die kicine Jepa,.0. von diesem Sattel.................... Oberer Triaskalk.. . . K. S712 ,
Die groase Jepa (Mitfagskofel)......................; . . . * » • • • ? K. 6818 6692 Pr.
Formationsgriinze am siidwcstlicben Abhange 

dea&elben............................................................... Oberer Triaskalk auf
‘

' den Guttensteiner
Schichten.. ........... K. 4221

Kamm der Redesca, SO. von der Jepa.................... Oberer Triaskalk.. . . K. 6103 •
Formationsgriinze am sfidl; Abhange desselben . . . Guttenstein. JSebicht. * *

auf dem Dolomit des

Liingenfeld, Gastliaus von Zelcsnik, Hof.................
, ober. Kohlenkalkes 
Gehiingeschutt auf

K. 4005 ' ■ ■

. . Diluvium............... L. 2045
Miindung des’PresmkbacHes in die S a v e ...............
Assling, Posthaus (1. S to e k )...................................

Alluvium....................
99 • • * * ...........

L.
L.

1934
1734 . /

Sattel zwiscli. der Plevdunea u. Rosea (Roschizza) Guttenstein. Schiebt. 5088
4917
5918Oberer Triaskalk.. . . L.

*

Sattel zwischen, der Rosea and denrHabnenkamm. Guttenstein. Sehicht. S; 4949
4960Sattel zwischen dem Hahnenkamm and der Goliea 99 Lv 4694 . '

.Gipfel der Goliea............. .................................. .. Oberer Triaskalk. . . . IL., 5766 6009 Tr.
)K. 5802 5782 A

Kamm; dsllicb davon............. ............................. .. 99 • K. 5438. . 5116 Pr.j
Rosenbaeh, Gewerksehaft am Rosenbacb............... Alluvium auf tertiaren

K.
Diluvinlierrasse zwischen Lesehach and Feistritz

. am Rosenbacb........................................................
Tcrtiare Terrassc zwischen Rosenbacb (SO.) and

Diluviaier Schotter . . K. 1629 •

■ 'dem GradiscU-Graben................................... Tertiarer Schotter . . K. 2347Hochster Tertiarschotter e.benda,.wei<cr stidlich.. T ert. Schotter auf dem ■* ’
’ - , oberen Kohlenkalke K. 346D ) ■ *
Formationsgriinze am westl.ichen Fiisse der Jepa'

.im Resenbachgraben ........................................... Hangcnd der Gutten-
• ' Steiner Schichten.. K. 416R. 

4.5.30 ’ ’ifodnalattcl, N. von Jauerburg......... •................ Oberer Triaskalk; . . . K .;
Hochster Punct der Kocna, NNO. von .laaerburg . Dachsteinkalk........... K. 5986

r
St. Annastollen, N. von Planin'a (Alpen) .̂............ Oberer Triaskalk.. . . U aigg * /
Berghans der Gruben von Sava, S. von den Kocna L. 3702.'

3347'Berghaas in der Lepeina, N. von Jauerburg......... 99 99 . • W . L.
Dorghaus am Sfidabhange der Beusca....................
Rristava-Meierci im {.epeinathale, N. v. Jauerburg TertiSreThalstufe auf

L. . R598

.* * . •
H5here Gehangcstofen,.W. davon..........................

Steinkbhinnschiefec im dnteren Lepeinathale, N.

oberen Kohlenkalk.. 
Tertiarer Schotter auf

L. 3019 . k44M rl.

Steinkohlenscbief. L. 3513 ‘

■ niichst Jauerburg..'....................................... .. I**ltrefactenfundort. . L. 2125 ' '
Nordrand der grossen Oberkrainer Diluviaicbene eie ,

biichst Sabresnie ................................................ ..RiJlivialschotter......... L. 1652
^vefluss.an der Brdcke'zwis.chen Lees a. Veldes. AJj^ium.................... < 1332
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0  r t Form ation

1
« 4» -
B.’S . I

fa CO
o

Seehohe in W ienor F uss

P eters Andcre

Savefiuss an d. Einmundung d. Sarica (Wocheiner (L. 1276
IK.

VergK'4che: Lees, Kirchtliurmspitze ( — SO Fuss) auf Diluvium............. I860 A
Radmannsdorf, Kirchenpflaster........ »  99 . . . . . . . ........ ........... 1889 A

Hohere Terrasse, S. von Ottok gegen ’Bressiach
Diluvium . . . .  ........... L. 1839

Steinbruch im Graben, OSO. von Ottok................. Alluvium auf griinem
Sehiefer (Stein-
kohlenformation ? ) . L. 1382

Steinmetzhaus bei Ottok (SSO .)........................... Hochstes Diluvium.. . L. 1838
Kuppe in Hugelland, OSO. von Vigaun .......................... TertiSr-Schotter auf

• Steinkohlenschiefer L. 1930
FormationsgrSnze am Siidabhange des Stou........ Hangend d. Werfener

Schichten....................... L. 3848
Untere Selenica-AIpe am Selenieabache....................... Geneigtes Alluvium. . L. 2847
Oberc Selenica-AIpe, NO. von der vorigen................. Schutt auf den oberen

Triasschiehten. . . . L. 4111
Einsattelung zwischen' dem Selenicakamm und

dem Sredne vrch, N. von der Letzteren........... Obere Triasschiehten L. 8290
Ferdinand -Unterbaustollen,  Jauerburger -Eisen-

spaihgruben am Sudjibhange der Begunsca . . . 99 99 L. 3878
Berghaus am Floriani-Unterbau; Jauerburger

Manganerzgruben, ebenda................................. 99 99 L. 4191
ZunSchst unterhalb der Prevole-AIpe, NNO. von

Vigaun................................. ^ ............................ Werfener Schichten . L. 2939
Sattel zwischen dem Begunsca- und Leobelthal,

NO. von Vigaun, W. von Na plasu................... 9* 99 L. 4041 rSuppan
Leobelpass, Posistrasse............................................ Oberer Kohlenkalk (L. 4278 4361

(nach Lipoid) . . . . I K . 4286 4286 Pr.
Kirche St. Anna am Sudabhango des Leobel......... Sehutt auf Werfener [u. A.

• Sehiefer................. L. 3214
Ortschaft Na plasu im Leobelthale......................... Oberes Alluvium . . . . L. 2074
Neumarktl, Posthaus, 1. Stock (auf den Bacb

Diluvialniveau........... L. 1861
Diluvialebene............. L. 1438

Hugel ONO. von Ober-Duptach............................. Steinkohlenschiefer ?
Eocen?................. L. 1618

Huge! nSher ge^en Gorice........................................ Steinkohlenschiefer ?
Eocen?................. L. 1868

L. 1473
Gehangestofe zwischen Pristava und Goisd, SO.

von Neumarktl................................................ Tcrtiar. Schotter auf
oberen Kohlenkalk. L. 2411

Tcufelsbriicke, NO. von Neumarktl....................... Kohlenkalk und Con-
* glomerat............... L. 1969

l: 2366„ Thalgnind  ̂M ftiArAi ............ L. 2630
Bauernhof Kauer, 0 . von Feistritzbach, N. von

Neumarktl........................................................... Werfener Schichten.. L. 3438
^iafca-AIpe, nordlich davon am Siidabhange der

Kossutta.............................................................. Formationsgr3nze vom
untcren u. oberen
Triaskalke........... L. 4749

Tiefster Punct im Kossuttakamme, NNO. von der
Kofca-AIpe........................................................ Dachsteinkalk (?) . . . L. 6178

Kirche St. Katharina, <0N0. von Neumarktl........... Tertiarer Schotter.. . L. 2128
Uskova-Alpe, NO. von St. Katharina, W. nachst

der Koinsca.................................... .................... Oberer Kohlenkalk . . L. 4896

k. geologische Reichtanstalt, 7. Jahrgang 1856. IV. 8 7
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O r t
9 « a Seehdbe in Wiener Pass

Formation 2 2 « 
© -c w u Peters Andere '

Werfener Sebiebten . L. 4536
Porpbyr dersciben . . L. 2979

Steinkohlenscbiefer.. L. 4648

Sebntt auf Stein-
kohlenschiefer. . . L. 4729

Steinkohlenscbiefer. . L. 2975
Oberer Roblenkalk . .

\ t
5204
5221

5215 A

Steinkohlenscbiefer .
t

L. 3793
(L. 3759

i> * | r . 3812-8 3812Pr.
Ebenes Alluvium. . . . , L. 2746

Werfener Sebiebten . L. ' 4184

Oberer Triaskalk.. . . L. 5473

Grfinze des vorigen am •

Dacbst.-Dolomit . 
Steiler Schott und

L. 6399

Kohlenkalk*. • • , , L.

L.

2161

2749Werfener Sebiebten . 
Beginn des oberen

AMiiviiimf;........... L. 1628
Der Austritt in die

Diluvialebene.. . . L. 1617
Randterrasse Diluvium L. 1645

t . 1740
Schutt neben (unter)

Tertiar -  Schotter 
und diluvial. Lehm L. 1947 ■

Satfe] N. von Storsic..................................................
Rekabach, unterhalb der Podstorsicalpe................
Sattel, ONO. vom Stegunekberge, SO. von dcr

Feuda-AIpe...........................................................
Schenk-AIpe am sudostlichen Abhange d. Kossutta- 

Kammes.................................................................

Commenda-AIpe, Unterbausohle, W. von Seeland 
Virneg Grintonc, NW. von Seeland........................
Kuppe zwiseben Unter-Seeland und dem Virneg 

Grintonc, N. von der Pfarrkirche......................
Seebergsattel. Strasse zwisch. Seeland u. Vellacb
Seeland, Kircbe St. Andreas.....................................
Stufe am ndrdlicben GebSnge der Seelander

Kodna, S. von St. Andreas...................................
Mulden mit ausdauerndem Sebnee am Nordabhange 

der Seelander Kodna, NO. von Grintonc, NNW.
vom Skntagipfel....................................................

Einsattlung Na Krisich zwischen dem Seelander 
und Vellacber Absiurz.........................................

Ginmundung des Reccabaches in die Ranker.........

Gehangestufe, W. vop den „Sieben Briinnen" im
Kankcrthal.............................................................

Mauth im Kankerthale (Ortschaft R anker)...........

Rankerbacb bei Hoflein * ) .........................................

Ebene N. von Hoflein..................................................
Htigelzug zwiseben Hoflein nnd Ober -  Vellacb

(Strasse nach Goride).........................................
GebSnge von B ase l....................................................

3. Die Ealkalpea sAdlieh Ton der SaTe.

Ich habe zu wiederholten Malen in diesem Berichte angedeutet, dass die 
eigcntlicbe Kalkalpenkette in Krain erst an dem Hauptzweige der Save beginnt, 
wenn gleich die Karavanken als Stellvertreter des Uebergangsgebirges der 
Nordalpen — im Gegensatze zu demselben — maebtige Bruqbstiicke der jiin- 
geren Sebiebten (der Kalkalpenformationen) tragen.

Das alteste Gebilde in dem der Karavankenkette zugekebrten Tbeile der 
sudlicben Kalkaipen sind wie in den Nordalpen die unteren Triasschiefer oder 
Werfener Sebiebten; doeb weil die mittleren und jungeren Formationen bier 
niebt wie im Norden von dem alterenGebirge dureb einen einfaebe^o Brueb sebarf

*) Die Differenz zwiseben dieser und der vorigen Bestimmung ist um etwa 30 Foss zn gering.
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geschieden sind, die Werfener Schichten aiich keineswegs regelmassig am 
Fusse der Kalkalpen anstehen, ist die AufFassung der einzelnen Schichten, so 
wie des Gehirgsbaues im Grossen hier ungleich schwieriger.

Die genannten Triasschiefer, die am Sudgehange der Karavanken der 
oberen Kalkschichte der Steinkohlenformation (unserem sogenannten oberen 
Kohlenkalke) in einzelnen Parfien aufsitzen, taucben im Kalkgebirge sudlich 
Ton der Save hie und da mitten aus den zur Save miindenden Quertbalern auf, 
auch der sie begleitende — stellenweise, wie es scheint sie vertretende — 
Muschelkalk ist an einzelnen Orten durch uberraschend jahe Aufbruche in das 
Niveau und die Nachbarschaft der Liasschichten gebraeht.

Zu diesen Schwierigkeiten gesellt sich noch eine tiberaus starke und durch- 
greifeAide Dolomitisation, und mit ihr eine Armuth an Versteinerungen, eine 
Schroffheit und Zerrissenheit des Gebirges, wie wir sie in den Nordalpen kaum 
irgendwo antreffen. Anderseits bieten die weitausgedehnten Plattformen mit 
ihren zahllosen, von Krummholz oder Wald bedeckten Kesseln so wenig Auf- 
schliisse, dass der Geologe Tage lang wandern kann ohne flber die Lage und den 
Wechsel der Schichten ins Klare zu kommen.

Der Mangel an leicht verwitterbaren Gesteinen in grosserer Ausdehnung 
wie die Mergel und Sandsteine der unteren und oberen Kreide es sind, die im’ 
Schoosse der nordlichen Kalkalpen zahlreiche scbone Almen bilden, bedingt hier 
eine eigenthumlich kargeAlpenwirthschaft die den geologischen Aufnabmsarbeiten 
a^sserst ungttnstig ist. In den winzigen flatten der Schaf- undZiegenhirtenfindet 
der wandernde Geologe, der drei bis vier Tage im Hocbgebirge verweiien muss, 
ein so flbles Nachtlager, dass er die gute Stimmung leicht verliert, weiin nicht 
gluckliche Funde, ein gUnstiger Fortgang der Arbeit sie aufrecht erbalten.

Meine diessjahrige Untersuchung der Siidalpen, die einen der machtigsten 
Abscbnitte, den Stock des Triglav (sic) mit seiner Fortsetzung bis zum Mangert 
einerseits, bis in die Oberkrainer Ebene andererseits zum Gegenstand hatte, 
mSge df^ssbalb nur als eine Voruntersuchung angesehen werden und die Durf- 
tigkeit ihrer Ergebnisse Entschuldigung finden. Ein besonderer Uebelstand, der 
die Vernachlassigung einiger bedeutungsvoller Puncte zur Folge hatte, lag darin 
dass ich die dem Laibacher Landesmuseum einverleibte geologiscbe Sammlung 
des weiland Baron Sig. v. Zois,  des wiirdigen Arbeitsgenossen f l a c q u e t ’s erst 
nacb Beendigung der Wanderungen kennen lernte, auch dann erst den Rath 
kundiger Manner, insbesondere des Gustos Herrn D es c h ma n n  einbolen konnte.

Wahrend ich diess niederschreibe, ist mein geehrter Freund S t u r  mit der 
Fortsetzung meiner Arbeit beschaftigt und wird auf meine Wege zuruckkoramend 
manches von mir Uebersehene nachholen.

Ich will es hier nicht versuchen, den landschaftlichen Charakter dieser 
Alpen zu schildern. Man muss ihre Wande von dem Kamme der Karavanken aus 
sehen, muss vpn der schwindelndenflohe ihrer Gipfel in dieThMer und Schluchten 
blicken und iiber sie bin das Auge schweifen lassen bis an den fernsten florizont 
im Suden, den das adriatische Meer und die Ebene der Kiistenflusse abschliesst,

87*
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«m sich von der Grossartigkeit dieser Gebirge einen Begriff zu macben. Eine 
kurze Beschreibung vermag ihn nicht zu geben.

Ich will desshalb nur einige ihrer Eigenthiimlichkeiten, die sie von den 
noi'dlichen Kalkalpen unterscheiden, kurz andeuten.

W er gewohnt an die lieblichen Seen, an die grossartigen WassePfalle von 
Oberosterreich und Salzburg, an die schSnen Gipfelprofile des Dachsteinstockes 
Oder des bayrischen Hochlandes plotzlich in die Siidalpen versetzt wflrde und 
meinte im Gebiete der Save Aehniiches zu finden, der wurde sich unangenehm 
enttauscbt sehen. Hier gibt es wenig oder nichts von all dem. Die Gebirgsmasse 
ist kolossal, sebroff, voll von barocken, arm an schonen Formen. Das belebende 
Element, das fliessende Wasser feblt den meisten ihrer Querthiiler, deren Bache 
erst tief, manche gar erst an der Mundung ins - Hauptthal aus breitei*, mit 
blendend weissem Kalkschutte erfiillter Thaisohle hervorbrechen. Selbst die 
wenigen Seen, von denen der Wocheiner einige Aehnlichkeit mit dem See von 
Hallstatt hat, sind nicht glOcklich gelegen, d^nn malerische GewUnde, aufge- 
thiirmte Massen und Gletscher im Hintergrunde fehlen ihnen ganziich. Nirgends 
findet man See und Gebirge zu einem schOnen Bilde vereinigt. Die nachste 
Umgebung der Becken ist, wie z. B. an dem sonst recht anmuthigen See von 
‘Veldes geradezu hasslich, indem die kleinen Dolomitberge in den wunderlichsten 
Formen wie abgeschlagene Riesennasen umherliegen.

Nichts desto weniger mochte ich die des bayerischen Hochlandes flbersatten 
Landschaftsmaler und einen guten Theil der dort sich drangenden Touristen 
nach Oberkrain fOhren, damit sie eine fiir sie neue Kalkalpenwelt kennen lernen. 
Wer Lust an mQhsamen und ein bischen geiahrlichen Gipfelbesteigungen hat, der 
muss unbedingt hieher kommen. Spitze Nadeln und scheinbar haarscharfe Grate 
gibt es in Menge, die den Muth und,die Zahigkeit des Wanderers herausfordern.

Ich habe deren vier bestiegen, die Ponza und den Prisnig (Prisang 
8100 Fuss), siidwestlich und sudlich von Kronau, einen Gipfel in der Nahe des 
Zemir sudlich von Langenfeld und den dreikdpligen Riesen der Julischen'' Alpen, 
den Triglav, dessen mittlerer Kopf 8S0S Fuss, der Gipfel aber 9037 Fuss hoch 
fiber der Meeresllache emporragt,, der geringeren nicht zu gedenken. In'geolo- 
gischer Beziehung fand ich keinen dieser, Gipfel sonderlich interessant und es 
scheint, dass ich meine Wahl unglucklich getrolfen hatte, denn der Spick und die 
Kukova Spitza sudostlich von Kronau dfirften wohl aus petrefactenfuhrenden 
Kalken bestehen, wie herabgefallene Blocke.^andeuten. Der Fernsicht wegen 
hraucht man nicht die hochsten Puncte aufzusuchen; selbst den Triglav, der den 
ganzen Sfiden beherrscbt, ersetzt der leicht zu ersteigende nur S826 Fuss bobe 
Schwarzenberg (Cerna prst) sfidlich von Feistritz in der Wochein. Derselbe 
bietet sogar den Vortheil einer prachtigen Ansicht des schonsten Gebirgskessels 
der sudostlichen Alpen, des viel beruhmten Wocheiner Thales.

Mit den Hohenbestimmungen steht es hier noch ziemlich scl^lecht, indem 
' bei den trigonometrischen Arbeiten bei weitem nicht alle orographiseh interes- 

santen Puncte vorgenommen wurden. Man wahlte eben G i^el, auf die sich
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einiges Hoizwerk zur Errichtung der Pyramide schaffen Hess und vernaclilassigte 
andere, die mil einem Fehler um wenigeFuss sich oline Pyramide batten messen 
lassen. Uebrigens liesse sich das Relief ohne weitere Messungen an Ort und 
Stelle recht genau plastisch darstellen, da die meisten Gipfel nur zwischen 7600 
und 8300 Fuss schwanken und ihre Hohenditferenzen sich von geeigneten 
|*uncten aus leicbt abschatzen lassen.

Eine merkwiirdige Erscheinung sind die weitlaufigen Plateaus mit ihren 
zahllosen kleinen Kesseln sttdiich und westlich vom Triglav. Sie batten auf den 
Namen „steinernes Meer“ einen richtigeren Anspruch als jene bekannte Alpen- 
partie zwischen Berchtesgaden und Saalfelden in den Nordalpen.

Das eine dieser Plateaus zwischen derWocheinund dem oberen Isonzogebiet 
hat sich in seiner gunzen Masse durch Briiche mit ansehnlichen Yerwerfungen 
von dem umrandenden Gebirgsgrat losgelost, das pndere, die Pokluka zwischen 
der vorderen Wochein und der Raduna (Rothwein), welches nur 4300 Fuss 
miftlere Meereshohe hat (Profil IV), scheint gleichfalls vom letzten hohen 
Gebirgsgrat an der Krma mit einem Bruche abgesunken zu sein. Die Pokluka *) 
ist durch ihreBohnerze'und die, wie ich glaube, mit derAblagerung der letzteren 
gleichzeitige Schotterbedeckung interessant. (Bohnerze haben sich auch in den 
Kesseln des ersteren Plateaus blickcn lassen.) Siidlich von der Savica reiht sich 
daran noch die der Pokluka in jeder Bezichung entsprechende Jelouca. Diese 
beiden miissen ehemals herrlich bewaldet gewesen sein. Jetzt ist der grbsste Theil 
des Waldes verwilstet, woran nicht, wie in anderen Gegenden die Industrie, viel- 
mehr eine sonderbare Anarchic in den Besitzverhaltnissen und Nutzungsrechten 
die Schuld tragt. Ueber diese Zustande ausfuhrlicher zu sprechen, haben wir 
vielleicht an einem anderen Orfe Gelegenheit.

Ueberschauen wir nun die geologischen Verhaltnisse.
Ein Blick auf die Profile I bis IV zeigt, dass die Schichten — abgesehen 

von einzelnen Storungen —  im Allgemeinen von Norden nach Suden einfallen 
und da-̂ s zugleich langs der Save das ganze Gebirge von Westen gegen Osten in 
die Tiefe gesunken ist, ausgenommen einen Theil des sQdostlichen Bandes, wo 
die altesten Gebilde nachst dem Veldeser See wieder auftauchen. So ist das 
innere Wocheiner Becken und das obere Isonzothal (so wie die oberen Thaler 
von Flitsch im Gebiete der Koritnica — irrig Coritenza —)  ganz und gar in 
JOachsteinkalk eingeschnitten, wahrend Kalke, welche ich ihrer Stellung und 
relativen Machtigkeit nach fur obere Trias nehme, den grossten Theil des 
Gebirges zwiselien der Krma, Gave und ausseren Wochein bilden, somit auch 
die vorerwahnten Plateaus Pokluka und Jelouca.

Die W e r f e n e r  S c h i c h t e n  —  um mit den altesten zu beginnen ■— habe 
ich gegenuber von Ratschach am Fusse der Ponza, — hier zum Theile von 
Schotter und Schutt bedeckt (Profil I) — am westlichen Gehange des Pisenca- 
thales (ProH ni), am Eingange des Martulkagrabens niichst Wald (Buete) an der

%*) Ich gebrauche dep Namen eines Theiles fur das Ganze.
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Save und westlich vom Veldeser See (in der Schlucht gegen Vellach) ange- 
troffen. An den ersten drei Puncten sind es rothe und griinlichgraue Schiefer, 
welche namentiich im Pisencathale die gewohnlichen Versteinerungen — auch 

' die in anderen Gegenden der Alpen vorkommende Myophoria enthalten, Eben da 
stecken auch kleine Stocke von rothbraunem Porphyr in ihnen. Am See von 
Veldes dagegen tauchen die rothen Breccien von Assling (vergl. Profil IV d), 
wieder auf, unter dunkelgrauem Kalkschiefer und diinngeschichtetem Kalk mit 
den , eigenthiimlichen Wiilsten und Buckeln, welche die Guttensteiner Schichten 
der Sudalpen mit dem deutschen Muschelkalke gemein haben.

Bei Ratschach fallen die Schichten mnfach gegen Suden ein und erreichen 
eine geringe Hohe fiber der Thalsohle; im nachstbenachbarten Pisencathale 
aber sind sie in grSsserer Ausdehnung durch eine locale Erhebung domartig 
aufgewblbt (Profil II) und ringsum von dunngeschichtetem dunkelgrauem Kalke 
uberlagert. Diese Erhebung trifft sonderbarer V/eise diejttitte des Querthales, 
wahrend am Eingange desselben bei Kronau von den Werfener Schichten keine 
Spur zu linden 1st. Erst welter einwarts in der Pisenca zeigen sie sich auch 
am bstlichen Gehange unter dem machtigen Geli5nges(ihutt. Die besproehene 
ungewbhnliche Erscheinung gibt sich schon an den Gehangen des Planicatbales 
sfidlich von Ratschach kund, wo die den Werfener Schichten zunfichst aufge- 
lagerten Kalke bald mit sudlichem, bald mit nbrdlichem Verflachen bin und her- 
schwanken, und correspondirt vollkommen mit ahnlichen Erhebungen in den 
benachbarten Querthalern, welche Herr F o e t t e r l e  untersucht hat.

Bei Wald sind sie am Eingange des vorgenannten Grabens, durch den eine 
kleine Mulde am Fusse des Spik und der Kukova Spitza ausmfindet, entblbsst und 
schiessen wieder regelmassig in Sfiden ein.

Weit entfernt von diesen Puncten glaubte ich die Werfener Schichten auch 
in der Wochein wieder gefunden zu haben, ostlich von Feisfritz unter dem Hugel 
Na Sel, wo die Graben von Deutschgereuth einmiinden. Wenigstens nahm ich 
einige schlecht entblbsste rnergelige Schichten von rother Farbe daffir.' Herr 
S t u r  ist seither fiber diese Stelle zu einer anderen Ansicht gelangt, die er uns 
nebst vielen interessanten Beobachtungen fiber die WocheinerGebilde demnfichst 
mlttheilen wird. Der Kalk, der am Na Sel von den rothen ^Schichten abfalit 
(Stunde 4 bis 5, 40 bis 60 Grad), ist allefdings weiss oderlichtgrau und einiger- 
massen oolitisch, hat mit den gewohnlichen Guttensteiner Schichten nicht die 
mindeste Aehnlichkeit, wurde desshalfi auch von mir als oberer Triaskalk 
betrachtet, doch nahm ich um so weniger Anstoss daran, als ostlich von Jauer- 
burg (am Haiduckfelsen) derselbeKalk den ausgezeichnetsten Werfener Schiefern 
mit Gypslagern unmittelbar aufliegt. *

Mit der Unterscheidungder Gu t t e n s t e i n e r  S c h i c h t e n  hat man in diesen 
, Gebirgen fiberhaupt seine besonderen Scbwierigkeiten. .4usser den vorerwalmten 

Orten babe ich nur am Fusse des Vitramc bei Unter-Wurzen und am Fusse des Vrtac- 
‘ kern vrh, )vestlich von Moistrana, einen dunngeschichteten schwarzen Kalk an der 

Stelle bemerkt, welche die unteren Trlasschichten nothwendig,^^nnehmen mfissen.
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Im Uebrigen fand ich nur einen mehroder weniger dolomitischen, zumeist 
sehr licht gefarblen Kalk.

Vornehmiich sind da zwei Varietaten zu unterscheiden, die unbestandig mit 
einander wechseln.

Die eine ist ein dichter, weisser Dolomit, die andere ein breccienartiges, 
aus weissen und grauen Dolomittriimmern zusammengesetztes Gestein, dessen 
feinkorniges Bindemittel gleichfalls im hohen Grade dolomitisch ist. An verwit- 
terten Stiicken uberzeugt man sich, dass unter den Trflmmercben auch wirkliche 
Geschiebe darin vorkommen.

Diese beiden Dolomitabanderungen stehen allenthalben an der Save und im 
unteren Theile der Querthaler an und sind, wo der schwarze l^alk vorkommt, 
mit ihm in der innigsten Verbindung, in der Regel ohne deutliche Schichtung 
ihm aufgelagert.

Die Formen des Dolomits sind plump, bilden, wo sie fiber die Waldregion 
eroporragen, strebepfeilerartige Felsen, welche zunachst einen etwas deutlicher 
geschichteten, zumeist dolomitischen Kalk tragen, fiber welchem sich die ausge- 
zeichnet geschichteten Gipfel erheben.

Ich will gleich hier bemerken, dass wir diesen letzteren an mehreren 
Puncten als Dachsteinkalk erkannt, die mittleren Schichten aber zur oberen 
Trias gezogen haben.

Eine Abgrfinzung der unteren von der o b e r e n  T r i a s  ist in diesem 
Gebirge ganz unmoglich.

Nach vielen vergeblichen Versuchen musste ich mich mit einer nach der 
relativen Machtigkeit beider Etagen beilaufig —  vielleicht etwas zu hoch — 
angenommenen GrSnze begnfigen. Verhaltnisse, wie wir sie an der Drau und in 
der Umgebung von Bleiberg kennen gelernt haben, fand ich nur an einer Stelle, 
dem vorerwahnten Martulkagraben, wieder.

Hier liegt auf den Werfener Schichten ein wohlgeschichteter dunkelgrauer 
. Oder sihwarzer Kalk, im Ganzen etwa 800 Fuss machtig, der einzelne Lager 
von gleicbgefarbtem Mergelschiefer enthalt. Einzelne Blocke davon auf den 
hoheren Stufen der Mulde enthielten zahlreiche kleine Schnecken, welche ich 
trotz ihres schlechten Erhaltungszustandes fiir sichere St. Cassianer Species 
halte. Darfiber erst liegt der machtig geschichtete dolomitische Kalk, den ich 
in der Pisenca, Planica u. s, w. als oberen Triaskalk verzeichnet habe. Der- 
selbe hat uns bisher leider gar keineVersteinerungen geliefert, einige Encriniten 
ausgenommen, die stellenweise, z. B. sudostlich von Assling, dem Gesteine ein 
snathiges Ansehen geben.

Ich mfisste mich da in weitlaufigen petrographischen Einzelheiten ergehen, 
wollte ich alles hieruber Beobaehtete mittheilen. Das brachte wenig Nutzen. 
Erwahnenswerth ist nur, dass in dem durch die Raduna von der Pokluka 
getrennten I^lkmassiv zwischen Assling und Ober-Goriach der lichte, unvoll- 
kommen geschichtete KaHc einzelne Lager von dunkelgrauem oder braunlichem 
Kalkschiefer e n t h ^  die ich bisher ausser der Trias- in keiner alpinen Formation
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angetroifen habe. Sie stehen auf derHohe des Gebirges siidlicbYonder 4093 Fuss 
holienMesakla, viel ausgezeichneter aber am Radunabache bei Grabze undKernica 
nachst Ober-Goriach an. Hier lagert ein diinngeschichteter, stellenweise bunt 
gefarbter Kalk, der nordlich (nordwestlich) einfallt und einzelne Lager ent- 
halt von jenem aus den Stidalpen vielbekannten griinpn oder griingrauen kiesel- 
erdereichen Gesteine mit muschlig-splittrigem Bruche, welches — eine Vavietat" 
der p ie tra  verde*— wenn nicbt ausschliesslich, doch vorzugsweise der Trias 
eigen ist. Ganz ahnliche Yorkommnisse trifft man aueh am rechten Radunaufer 
am Fusse der Pokluka.

Am sudlichen Fusse des Plateaus, in derWochein pachst Mitterdorf, Jereka 
und Neuming Iwgen unter ahnlicbem, meist dunkelgrauem Kalk und Kalkscbiefer 
ansehnliche Partien von einem dunkelgrauen MergelscWefer, der mit grauem 
und brSunlichem Sandstein wechselt, wie diess schon v. Mo r l o t  beobachtet hat. 
Leider entlialten diese Gebilde keine organischen Reste, nur in dera Sandsteine 
nachst Brod, westlich von Feistritz, der, zwischen den Kalkmassen Rudenza undV •'
Saunica, sie unterteufend, einen niedrigen Sattel bildet, glaube' ich dieselben 
Bactrillien ahnliclien Mikroskopica wahrgenommen zu haben, die an der Drau bei 
Bleiberg vorkommen.

Der Kalk, der bei Mitterdorf fiber dem grauen Kalkscbiefer folgt und die 
ganze Hohe bis Rudnapole ausmacht, ist lichtgrau bis weiss, manchmal roth 
gezeichnet und voll von Hornsteinausscheidungen, ganz so wie der fiber den 
Raibler Schichten an der Beusca bei Jauerburg.

Dieserwegen habe ich das ganze Plateau fur obere Trias genommen 
(Profil IV), wenn gleich auf der Hohe, wo es sehr wenig AufschlOsse gibt, noch 
andere Schichten hinzutreten konnen.

Sehr merkwOrdige Verhaltnisse mfissen zwischen Jereka und Kopriunik 
berrschen, denn von da stammen Ammoniten, welche wahrscheinlich dem oberen 
Lias angehBren *). Und doch steht unweit davon, nordlich von der O r^ h a ft 
Goriuse wieder derselbe Hornsteinkalk an wie bei Mitterdorf, enthalf auch 
ganze Quarzitlager, wie am Gipfel Na cerne kremene. Wie dem auch se i,»ich 
kann jene Beobachtung mit der meinigen nur dadurch vereinbaren, dass ich 
annehme, der hier in noch unbekannterVerbreitung vorkommende obere Liaskalk 
sei ohne Dachsteinkalk unmittelbar auf Triasschichten gelagert.

,E in  hochst merkwfirdiges Vorkommen, welches ich erst im Laibacher 
Museum kennen lernte und welches seither S t u r  an Ort und Stelle untersucht 
hat, ist der Triaskalkschiefer zwischen der Konsica-AIpe und dem Toes, einem 
aus Dachsteinkalk bestehenden Gipfel sudbstlich vom Triglav. Er enthalt Ceratitar 
Cassianus, Naticclla costata, einen Turbo, vielleicht Turbo rectecostatus Hauer 
und andere unzweifelhafte Triasversteinerungen. Derselbe muss durch eine ganz 
spitz - konische Erhebung mit einigen Brflchen und Ueberstfirzungen empor-

*) Herr Stur hat scibst unweit Kopriunik in einem rotlilichen'Kalk den A. fimbriatus 
gefunden. 't'l#
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gekommen sein, denn seine natiirliche Stellung ist zum mindesfen nicht fiber dem 
vorbesagten Schiefer-Sandsteincomplex.

V

An der Cerna prst, sfidlich von Feistritz in der Wochein, gibt es mitten in 
einein liciitgraueri iiicbt vollkommen geschichteten Kalk, von dem ein an Korallen 
und undcutlichen Schneckenresten :^iemlich reicherKalk (Dachsteinkalk?) sfidlich 
abfallt, einige kleine Lager von schwarzem dfinnblatterigen Mergelschiefer. Eines 
derselben steckt ganz sfeil mitten im Gipfel des Berges. Da mir derglcichen 
Schiefer nur in der Trias bekannt waren, betrachtete ich auch diese Sehichten, 
welcbe nach Mo r i o t  •) unmittelbar auf dem bewussten Hornsteinkalke liegen, 
als obere Trias, Herr S t u r  aber zieht sie in Folge einesFundes yonMegalodus- 
Resten im Kalk zu den Dachsteinscbichten. ^

Die echten R a i b i e r  S e h i c h t e n  hahe ich in meinem Gebiete vergeblich 
gesueht. Ich verfolgte sie in der westlichen Nachbarschaft, im Weissenfelser 
Thale am Fusse des Manhart bis an den westlichen Abfall der Ponza. Dort hahe 
ich sie verloren und nur in der Mala Pisenca eine kleine Spur davon wieder 
gefunden. Jedenfalls sind sie dort in nur sehr geringer Miichtigkeit und Aus- 
dehnung vorhanden. Der Horizont aber, den sie im Weissenfelser Thale 
bezeichrien, wurde massgebend ffir die weitere Trennung der Trias- und Lias- 
(Dachstein-) Sehichten, welche letztere erst im Gehiete der Pisenca und in 
dem vom Uratathale durchschnittenen Gebirge durch Reste des 'Megalodus 
triqueter eharakterisirt sind.

Der D a c h s t e i n k a l k  ist allenthalben ausgezeichnet geschichtet. Zu 
Tausenden sieht man vom Savethale aus, oder besser von einem hoheren Puncte 
des nordlichen Gehangos die 1 his 3 Fuss machtigen Sehichten an den Gipfetn 
unter einem Winkel von 20 bis 25 Graden gegen Suden einfallen, und trilFt sie 
constant in derselben Lage im obersten Isnnzothale wieder (Profit I bis III). Nur 
im Triglavstocke haben olTenbar mehrere Verwerfungen eine Storung in diese 
Rcgelmas.sigkeif gebraclit.

ist hier wie in den Nordalpen sehr selten anders als lichtgrau oder 
weiss, nur etwas Eigenthfimliches hat er: in gewissen Sehichten aiisserst feine, 
papierdunne Kiesellagen von deren Anwesenheit man sieh durch einen Strich 
mit dem Hammer quer fiber die Schichte leicht iiberzengt, die auch an verwit- 
terten Stellen deutlich vorspringen. Ob ein Theil der also im Kalke ausgeschie- 
denen Kieselerde mit in Losung geht oder nicht, ist meines Wissens noch nicht 
untersuclrt worden. Diese Kieselheimengung hat das Gestein anch im dolomiti- 
schen Zustande, so dass der Hammer an manchem au.sgezeichneten Dolomit dieser 

^.^ghichten Funken gibt..
Ich habe, ausser kfimmerlichen Auswitterungen von Megalodus, kleinen 

Schnecken und Korallen, nur an einer Stelle besser erhaltene Versteinerungen 
gefunden, das ist an dem Steilabfalle des Zemir ins Uratathal. Eine der unfer

*) Ueber die geologidcheh VterhSltnisse von Oberkrain. Jatirbuch der k. k. geologischcn Reichs- 
anstalt, 1. Jahrgaiig, III. Heft, Seite389.

K. k. ^eologische Reichsanttalt. 7. Jahrg-ang 1836. 111. S 3
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20 bis 30 Grad in Siiden einfallendea ScMebten entlialt GervilUa inflata Schfh., * 
Cardium amtriacum Hauer nebst einer grossen schiefen Avicula mit coneeii- • 
trischen Streifen, einem Pecten und anderen nicht bestimmbaren‘Resten. Wir 
haben also bier eine unzweifelhafte Parallele uiiserer K o s s e n e r  S c b i c h t e n .
Das Gestein, welches dieMuscheln enthalt, ist ein ganz weisserKalk, sebr ahniich 
dem Aviculakalke von Unken im Salzburgischen. '

j Am Isonzo ' steht unter dem vorziiglich geschichleten Dachsteinkalk ein' 
mebr massiger, weisser, stellenweise hunter Kalk an, den ich vom Dachsteinkalke 
vorlaufig niebt getrennt babe, den aber Herr S t u r ,  weitl5ufigerenBeobachtungen 
zu Folge als Triasschichte ansprechen diirfte.

Sebr ausgigzeiclinet ist der Dachsteinkalk i nder  hinteren Wochein, wo er 
das ganze Seebecken umfasst. Die besten Megalodus-Reste fand ich da im Siicha- 
graben sudwestlich vom See (Profil III).

Was nun die Adn e t h e r  und H ierla tz-S ch ich ten  anbclangt, so muss ich 
gesteben, dass ich sie leider nirgends anstehend fand. Die Anwesenheit der 
ersteren an einem kleinen See, zwischen dem Ticercakamme und dem Uogn, 
sudwestlich vom Triglav, einer Stelle, von der ich kaum ‘/a Stunde entfernt 
vorbei kam, erfuhr ich erst in Laibach.

Seither hat Herr S t u r  dieLocalitat besuchtund wird dariiber Auskunflgeben.
Die H ierlatz-Schichten glaube ich am Gipfel des Spick und der Kukov* 

Spifza gefunden zu haben, wenigstens fraf ich in einem weissen Kalke, der von 
dort in die Martulkamulde herabgestiirzt sein muss, wohlerhaltene Terebrateln, 
die mit denen vom Hierlatz viele Aehnlichkeit haben. Herr S u e s s  getraute sich 
aber nicht sie ohne weiters mit Hierlafz-Species zu identificiren, so bleibt die 
Sache in suspense. '

Die Annahme, dass der Triglavgipfel oberer Liaskalk sei, ist nur darauf 
begriindet, dass die Gipfelpyramide selbst iiber dem Dachsteinkalke steht.i 
Gestein, ein grau und roth gezeichneter, zum Theile breccienartiger Kalk, gibt 
keinen Anhaltspunct, und von Versteinerungen babe ich trotz des ei#Pfgslen, 
Suchens keine Spur entdeckt. Da aber moglicherweise zwischen der Gipfel
pyramide und der Plattform des Xriglavstockes eine oder mehrere Verwerfungen 
durchsetzen, kann ich mir uber die Formation des Gipfels kein Urtheil briden.
Ich babe weder zwischen der Krmaalpe, deren Umgebung aus Dadisteinkalk 
besteht, und dem kleinen Triglav, noch zwischen Bel pole und den Gipfeln ein 
Petrefact bemerkt.

Siullich von Bel pole steht sicherer Dachsteinkalk a n , doch am nbrdlichen 
Bandc dieses oifenbar durch Einsturz entstandenen Kessels soli Herr S t u r  ^  
Triasschichtenvon derKonsica nachgewiesen haben. Ausser diesen gehort gewiss 
die ganze Umgebung, sowohl am Lukniasattel als in der Tiefe des Sadenza- 
gi^bens bei LoocK am Isonzo dem Dachsteinkalke an.

Andeutungen von o b e r e m J t i r a  hat Keiner von uns bemerkt*
^  Ich erwShne noch eines eigenthiimlichen, aus allcrki Kalken zusammen- 
gese t z t eh^Brecc i en^es t c ines ,  welches ich in einigeirganirisolirten Massen,
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augenseheinlich jungerer Entsteliung, beobachtete. Eine derselben bildet zwiscben 
der Ki’inaalpe und der nachBel pole uberfiihrenden'Scbarte (Siidost vomTriglav) 
gerade in dei* hochsten Mulde einige .Felsen, die wie Ueberreste eines Amphi
theaters dastehen; eine andere fand ich am sOdlichen Abhauge des Prisang 
nachst der Prisangalpe (nbrdlich von St. Maria in der Trenta); eine dritte ober- 
Aialb der Zapotokaipe gegen den Werewicasattel, wieder in der obersten Mulde 
der hinteren Trenta.

An alien dr's! Orten liegt dasGestein auf Dachsteinkalk.— Nunerkennt darin 
Herr S t u r  die Conglomerat--und Brecciengesteine der o b e r e n  K r e i d e ,  die 
er bei seinen letztjahrigen Arbeiten 1856 in weiter Ausdehnung studirt bat und 
ich freue mich sehr daritber, dass diese uber 5000 Fuss hoch liegenden ITeber- 
reste alter Ufergebilde nicht als Tertiarablagerungen fungiren miissen.

Unter den t e r t i a r e n  Scbichten sind die der Wochein gewiss die meist 
interessanfen.

Am stidlichen Gehange des Kessels nachst Feistritz zieht eine hei 
2300 Fuss (700 Fuss fiber der Thalsohle) hohe Terrasse hin, die von Mo r i o t  
viel besprochene Terrasse von Raune (Profil IV). Dieselbe besteht zu unterst aus 
Sandstein und sandigem Thone, die mit einander wechsellagernd allenthalben 
unter 30 bis 40 Grad nach Suden (gegen das Grundgebirge) einfallen, zu oberst 
aus einer machtigen Ahlagerung von Kalkschotter. Ein ahnlicher Sandstein, aus 
dem Pflanzenreste schon seit langerer Zeit bekannt sind (vergl. M or lo t  a. a. 0. 
Seite 396), steht siidbstlich von Althiimmer an. Kfirzlich hat Herr S t u r  dieselben 
Pflanzenreste auch sOdwestlich von Feistritz gefunden. Viel weiter westlich 
am Eingauge des sogenannten Suchagrabens (sfidlich von der Einschicbte, 
Bibtscheulas), brachte ein alter Schurf einen grauen Tegel mit Cerithium 
margaritaceum Lam. zu Tage, wie Herr v. Mo r i o t  dies sehr richtig angibt. 
Ringsum liegt auch an dieser Stelle Schotter, ja derselbe steigt freiiich nicht 
mehr als ausgiebige Bank, wohl aber zerstreut bis -zu einer Meereshohe von 

_ 3 2 9 0 > iiss  empor. •
Auf diese Terrassenbildung hat nun Herr v. Mo r i o t  ein holies Gewicht 

gelegt und Schlusse fiber das Alter der Schotterterrassen in den AlpenthSlern 
daraus gezogen, die raeiner Meinung nach irrig sind, vermuthlich desshalh, weil 
er fibersah, dass die tertiaren (oligocenen?) Scbichten gehohen sind. Der Schotter 
zwiscben dem Wocheiner See und Deutschgereuth (Terrasse von Raune) hat mit 
den ‘darunter anstehenden Tertiarschichten eben so wenig zu schaffen, als ob er 
auf Trias oder Steinkohlenscbiefern lage, und ich glaubc, die Ansicht, dass er 

.jy jp ra ll in unseren Alpen eine Ablagerung der jungsten Tertiarzeit sei, findet in 
der Wochein zum Mindesten keine Bestatigung.

Herr S t u r  wird uns fiber diese Tertiargebilde ein Naheres mittheilen.
Ein Sand, der muthmasslich tertiar ist, kommt auch bei Laase nachst 

Ober-Gbriach, nordwestlich von Veldes vor und an der Raduna weiter nbrdlich. 
Unterhalb ihres FallesJiat die Raduna auch einen mergeligen Then aufges^fil^ 
in dem man diirch Nachgraben vielleicht organische Reste finderi kbnnttS.̂ *,88*
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Alle diese Ablagerungen werdea bedeckt und bei weitem Qberragt von 
Schotter und stellenweise von lockeretn Conglomerate.

• Hire Verbreitung muss die Karte ^rsicbtlich machen, fiber die petro- 
grapbiseben Verbaltnisse und das Alter weiss icb nichts Merkwfirdiges zu 
beriebten. Am meisten Bedeutung erlangt der Schotter auf der Pokluka, d. li. auf 
dem ganzen fiber 4000 Fuss hoben Plateau zwischen der Wochein und denr . 
Radunathale, dessen Kesselmulden er ausffillt. >

Dieses Plateau, so wie die Jelouca ist seit alter Zeit bekaffiit als Fuiidstatte 
von Bohnerz .  Dasselbe versorgt nicht nur die HOtten von Feistritz und der 
Wochein sondern auch die bn Urzustande der Eisenindustrie verharrendenNagel- 
sehmieden von Steinbichl, Kropp u. s. w. '

Herr v. Mo r i o t  bat das Bobnerzvorkonimen in den zahllosen scblottartigen 
Kliiften des Kalkes vortreffiich beschrieben; ich babe nur weiiige Worte beizu- 
ffigen (vergl. v. M o r 1 o t im Jahrbuebe der k. k. geologischen Reichsanstalt I, 3, 
Seite 308 u. f.).

Die Entstehiing des Bohnerzes, dessen Gescbiebe bi maximo die Grfisse 
einer Faust erreichen, aus Markasit ist ausser Zweifel. Icb babe die schonsten 
Pseudomorphosen von Limonit nach Markasit gesammelt, sowobl aus den bobn- 
erzfuhrenden Kliiften als auch aus Gangklfiften in der Nachbarschaft, z. B. am 
Ozebnik, nordlich vom Ursprung der Savica, wo der Markasit sich urspriinglich 
gebildet und an Ort und Stelle in Limonit umgewandelt hat. Die Krystallform ist 
eine seltene Combination, in welcber eine rliombisctie Pyramide und die Basis- 
flacbe vorberrscht.

Abgesehen von diesen Gangklfiften ist die urspriingliche Hauptlagerstatte 
der zu Brauneisen umgewandelten und abgerollten Eisenkiesknolleii sehr wahr- 
scheinlich der Schiefer ineiner Triasscbichten, der bier in derseibcn Weise. wie . 
die $chiefer der Raibler Sehiclrten bei Jauerburg dergleichen Knollen enthalt. 
Freilich kiinnen nicht die heut zu Tage anstehenden, sondern nur vorlangst zer-
storte Lager die Bohnerze geliefert baben. / ,__

Als mineraliscbe Begleiter des Bohnerzes keime ich ausser Kalkschutt und 
Kalkgoschieben nur kleine Kieselgeschiebe. Diese aber sind, wie ich mich durch 
aufmerksame Untersuehung der Halden und in der Sammlung des Laibacher 
Museums fiberzeugt habe, nicht milchweisser Quarz, sondern zumeist Hornstein 
und dichter graulicher Quarz, wie er am Cerne kremene bei Goriuse als Lager 
im Kalk ansteht. Dieser Begleiter stammt also gewiss nicht von feme her.

Ein merkwfirdiges Vorkommen lernte ich zuerst im Laibacher Museum 
kennen. In der Grube Podrozoram fand Baron S. v. Zo i s  in der 12. L aebJ^ t,^  
des Scblottes mitten im Bohnerzschutte 2 Eckzahne von IJrms spelaens und 
Fragmente von UnterkieferzShnen eines Horner tragenden Thieres. Auch aus der 
Grube Pohauc bei Goriuse werden -dort einige Reste Von Bfirenzahnen aufbe- 
wahrt. — Alten Sammlungen nicht allzu viel vertrauend, hatte icli dieses Vor- 

■Jftommen nicht sonderlich beachtet, doch so eben .erlialte *ich vom Herrn Berg- 
verwalkiS^* S e n i t z a  aus Jauerburg einige ausgezeichnele Zaline von Ursus
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spelaeus und einen sehr starken Mittelfussknochen eines Rindes, welche samtnUich 
bei Goriuse in eines Tiefe von mehr als 40 Fuss im Bohnenerzlehm gefunden 
wurden.

Wollte man auch glauben, dass konische Zabne nach AusfuIIung der Kluft 
sich successive in den Lehm odes Schutt eingeseiikt. batten, so wird man dock 

.zugeben miissen, dass ein longer Rolirenknochen, dessen Apopbysen vollstandig 
'erhalten sind, nur gleichzeitig mit dem Bohnerze konnte abgelagert werden.

 ̂ Die Zeit, W.der die im Kalk bestebenden Kliifte und Schlauche mit Schutt, 
Bohnerz und anderen Dingen erfiillt wurden, fallt somit in die Di l uv i a l -  
p e r i o d e .

Damit will ich aber nicht geradezu behaupten, dass der Transport der 
Bohnerze und des Schotters, welcher die Plateaux bedeckt, kurz die Herbei- 
schatTung sammtiichen Materiales zu diesen Ausfiillungen iii derselben Zeit ^fatt 
gefunden babe. Die Frage dariiber kann nur mit der fiber die Ablagerungszeit 
des Hochgebirgsschotters fiberhaupt gelost werden, und ich glaube dieselbe trotz 
der trelTlichen Arbeiten meines geehrten Freundes S t u r  noch fur eine otfene 
erklaren zu miissen.

Was die von M o r l o t  hervorgehobene Ausschliesslichkeit jdes Bohnerz- 
vorkommens im nicht dolomitiselien Kalk anbelangt, so muss ich bestatigen, dass 
der Kalk am ganzen Plateau zu oberst von der Dolomitisation versehont geblieben 
ist, vermuthlich weil die eigenthumliche Lagerung der Schichte sehon vor der im 
benachbarten Hocbgebirge sehr weit gediehenen Umwandlung zu Stande kam, 
muss aber hiezu bemerken, dass Bohnerze in unseren Alpen auch im dolomi- 
tischen Gesteine vorkommen, z. B. am Dobrac bei Bleiberg.

Ausser den Plateaux sudostlich vom Triglav hat man Bohnerz auch bei St. 
Katharina nordlich von Veldes entdeckt, doch nur in geringer, nicht bauwfirdiger 
Menge.

Das T e r r a s s e n d i l u  vium ist im Innern der oberkrainerAlpen sehr wenig 
. entwi^ljelt. In der Enge des oberen Savethales konnten sich keine irgend bedcu- 
tenden Terrassen bilden; erst von Jauerburg an, wo die Save in das oberkrainer 
Becken austritt, beginnt die Diluvialablagerung, das gauze Becken erfullend 
(Profil V und VI).

Das Niveau derselben sinkt vom Nordrande gegen den Siidrand urn hnndert 
Und einige Fuss. Das anfangs bei Jauerburg einfache und kaum 100 Fuss tiefe 
Flussbett sinkt bei Radmannsdorf schon 280 Fuss unter das Diluvialniveau und 
fOnf bis sechs verschieden breite und hohe Terrassen bezeichnen den manm'gfach 

^ krfimmten Flusslauf frfiherer Zeiten.
Diese enorme Diluvialablagerung besteht fast ganz aus Schotter; nur an 

wenigen Stellen hat sich etwas Lehm daruber ausgebreitet.
An der Savica gibt es zwisehen dem Wocheiner See und Feistritz eine 

niedrige Terrasse. Ausserdem in den kleinen Erweiterungen des Engthalcs 
zwisehen der Wocheio und Veldes einige Ueberreste ehemaliger AusfuIIung mi|f 
Schotter. ^
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Von G l e t s c h e r b i l d u n g e n  ist nur die kleine Firnmasse zu erwahnen, 
welcbe nordlich unter der Gipfelpyramide des Triglav liegt und mit einem, mehrere 
Klafter machtigen Raiide fiber den schrofien Wantien ins Uratatbal absturzt.

So schliesse ich denn diesen Bericht, dessen dritte Abtheilung alizu fluclitig 
niedergeschrieben wurde, mit dern Wunspbe, dass recht viele Geologen und 
Naturfreunde die grossartigen Oberkrainer Alpen besuchen und in diesen Blattern- 
so wie in v. Mor l o t ’s Schriften eine Orientirung fiber die geologischen Ver- 
haltnisse tinden mogen, deren genauere Durchforschung wir von ihnen erwartey.

IVene llohenbestiinitiniigeii in den Kalkalpen siidlich von der Save,
nach barometriscben Messungen von HerrnDr. Karl P e t e r s  in Correspondenz mit 
den meteorologischen Stationen Klagenfiirt (1387'3Fuss) und Laibach (867 Fuss), 

berechnet von Herrn Heinrich Wol f .
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II.Ueber die g-eologisehe Besehaffenheit der Umgegend \1>n Edeleny bei Miskolcz in Ungarn, am Sudrande der Karpathen.
Yon Dr. Ferdinand H o c h s t e t t e r .

Herr Re i ch ,  Mitbesitzer der Zuckerfabrik'zu Edeleny (Firma: „Scboller 
und Reicb“), hatte mich im Friibjahre 18S5 freundlichst zii einem Besucbe ein- 
geladen, urn die geologischen Verhaltnisse der Umgegend von Edeleny, und 
besonders die dort vorkommenden Braunkohlen-Ablagerungen zu untersuchen. 
Icb unternabm die ReiSe Mitte April i 855, und konnte bei einem Aufenthalte von 
14 Tagen an meine Excursionen in die nachste Umgegend von Edeleny aucli 
nocb einen weiteren Ausflug in die siidlichsten Gebirgziige der Karpathen 
ankniipfen, nordlich fiber Torna zu der berfibmten Karpathenhoble bei Agtelek.

Zusammenbangendere Beobacbtungen waren mir freilich nur in der nachsfen 
Umgegend von Edeleny selbst 1 bis 2 Stunden im Urakreise moglicb. Bei den 
weiteren Ausflugen, die ich nur fbeilweise zuFusse macbte, sind es nur vereinzelle 
Pnncte, "fiber die ich einige Ndtizen geben kann. Yon so unbekannten Gegenden 
aber, glaube icb, mfissen aiich einzelne Notizen fur denjenigen von Interessp sein, 
der spater mit Musse diese Gegenden durchstreifen wild. Den Herren Re i ch  und 
S c h o l l e r  aber fuhle ich mich zura grossten Danke verpflichtet fur die fiberaiis 
freundliche Aufnahme, die ich bei ibnen fand und ffir* ihre kraftige Unterstfifzuiig 
bei meinen geognostischen Excursionen.

T o p o g r a p h i s c h e  Lage .

E d e l e n y ,  im Borsoder Comitate, %  Stunde sfidlich von Borsod, 3 deutsche 
Meiien nfirdlich von Miskolcz, liegt an der Boldva. Mit einem Laufe von Norden nach 
Sfidefi aus den Karpathen kommend, tritt die Boldva bei Edeleny etn in das breite 
Flussthal des Sajo und vereinigt sich mit diesem cine Stunde sfidlich von Edeleny 
bei St. Peter. Nur ganz niedrige Hfigelzfige trennen das Sajothal von dem ostlicher 
gelegenen Tbale des Flusses Nagy Hernad und nacbdem der Sajo auch diesen Fluss 
noch aufgenommen bei Onod, ergiesst sie sich bald darauf sfidlich vom Tokayer 
Berg in die Theiss. Edeldny liegt daher in einer Gegend, wo Gebirg und Ebene 
allmalig in einander verschmelzen. Die Theissebene einerseits zieht sicb in d'”’ 
flachen und breiten Thalmulderi der Saji? und der Boldva herein bis in diese 
Gegend, lyahrend andererseits die Karpathen ihre fiussersten sudlichen Auslaufer 
in niedrigen Hflgelketten in die Ebene entsenden. Von den hiiheren Puncten der 
Gegend geniesst man daher eine uberraschende .Aussicht, sfidlich in. die unab- 
sehbare Ebene, nordlich thurmen sich Bergketten fiber Bergketten mit weithin 
sichtbaren schroflen Felswanden terrassenformig immer hoher und hoher fiber
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etiiander bis zu den schneebedeckten Hauptern der Tatra im fernsten Hintergrunde.« 
Oestlich, bildet der Trachytzug der Hegyallya den Horizont mit dem Tokayerberg, 
al?dem am weiteSten in die Ebene vorgescbobenen Vorposten. Siidwestlich aber 
ragen aus niedrigem Hiigellande die einzelnen Bergrucken des Neograder Gebirges 
herVor, das Biikk-Gebirge" und die Matra.

Die anmuthige Gegeijd, ihre grossere Bevolkerung und bessere Cultur, als 
man sie in anderen ahnlichen Gegendeh Urigarns findet, erinnert ganz an lieimath- 
liche deutsche Gegenden. Die Weincuitiir begleitet die Hugel des Sajothales 
nnd des Boldvathales hinauf bis in die Gegend von Rima Szombath und Torna. 
Ueppige Wiesen begleiten den Lauf der Fliisse, und auf dem fruchtbaren Alluvial- 
Boden der weiten Thaler und der flachen Tertiar-Hiigel gedeiben vortrefflich 
Weizen, Korn, Hafer, Mais, tfanf und Runkelruben. In deh Waldern machen 
Zerreicheh (Quercus austriacaj, welche in Folge von Sticben der Cynips gallicis 
in die Eichelschale die „Knoppern“ liefern, und Buchen den Hauptbestand aus.

Der Stapelplatz aber fiir diese Producte des Gebirges und der Ebene, wo 
beide ausgetauscht werden, ist die Stadt Miskolcz, ein sehr wichtiger Handels- 
ort, dem, wenn ihm erst durch Eisenbahnen die rechten Communicationsmittel 
geboten sein werden, eine bluhende Zukunft bevorsteht.

fieognostische Beschaffenbcit.

Den topographischen und orographisclien Verbaltnissen entsprecben die 
geologischen. Iti der Ebene und in den Flussthalern Alluvionen, in dem Hiigellande 
zwisclien Ebene und Gebirg Diluvium und Tertiarbildungen, ip den Bergketten 
der Karpathen altere primare und secundare Formationen. Nur an wenigen 
Puncten tritt das altere Grundgebirge auch im tertiaren Hiigellande zu Tage.

Das A l l u v i a l g e b i e t  der Boldva ist bei Edeleny ziemlich ausgedehnt, 
da die Gegend haufigen Ueberschwemmungen ausgesetzt ist, jedoch mehr ,durch 
Riickstauung als durch Wildwasser, weil der Fall des Flusses gerade hier, an 
der GrSnze von Gebirge und Ebene, aufhbrt. Die Dammerde, ungefiilir 3—4 Fiiss 
machtig, ist ein humoser Lehmboden, nahe dem Flusslauf ein humoser Sandboden. 
Unter der Dammerde fand man bei der Zupkerfabrik zuerst 1 — 2 Klafter Lehm, 
dann 2— 3 Fuss Schotter und eiidlich einen blaulichen sehr festen Thon.

Das D i l u v i u m  "bildet zu beiden Seiten des Flussthales am Fusse der 
TertiSrhiigel" oft weit ausgedehnte, sehr deutlich ausgesprochene Terrassen, z. B. 
die breite Terrasse, auf der der obere Meierhof bei Edeldny steht; zu unterst 
liegen hier Schotterbanke und daruber ein eisenschussiger Lehm mit einzelnen 
SchotterstQcken. Diese Diluvial-Ablagerungeti ziehen sich von da bis tief in das 
Thai Nagy vogy hinein lind iiberdecken denTegel, dessenLignitflbtze hier abgebaut 
warden. Die Ziegelei bei der Kbhlengriibe beniitzt den Diluvial-Lehm. Gleich am 
erstenTage meines Aufenthalts in Edeleny ward mir auch ein ansehnliches Bruch- 
stuck eines ^tosszahnes von Elephas primigenim gebracht, das bei einem Ein- 
bruch im Kohlenbau, durch den der Diluvial-Lehm in die Strecke einbrach, zura 
Vorschein kam. Wie hier, so gehbren wohl allenthalben rings um Edeleny herum

K. k. geologisohc Reichsaostalt. 7. Jah rgai^  i8SG, IV< $ 9  t *
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• die eisenschussigen Lehmmassen und die Schotterbanke, welche am Fusse der 
liSheren Hugel ausgezeichnete Terrassen bilden und die niedrigeren Hiigel ganz 
uberdeeken, dem Diluvium an. • ’ *

N e o g e n e  T e r t i a r b i l d u n g e n .  Scbon aus der topograpbiscben Lage von 
Edeleny gebt bervor, dass man sicb bier in den niirdlicben Ufergegenden des Ter- 
tiarmeeres befindet, das gleicbzeitig mit dem neogenen Tertiai meere des Wiener- 
beckens und mit diesem in Zusammenhang das weite ungariscbe Becken iiberflutbete. 
Wo daber das Alluvium der Fiiisse so wie die macbtigen Scbotter- und Lelimab- 
lagerungen der Diluvialzeit nicbt die blteren Scbicbten bedecken, da treten allent- 
balben in der Umgegend von Edeleny neogene Bildungen zu Tage. Aus ihnen sind 
alle die niedrigen flachgerundeten Hiigelziige zusammengesetzt, welcbe zwiscben 
dem Sajo-, Boldva- und Hernadtbale, in der Gegend, wo diese Fiiisse sicb ver- 
einigen, die siidlicbsten Auslaufer der Karpatben in die Tbeissebene bilden, Hiigel- 
ziige von bocbsten 400— 600 Fuss Hobe iiber derTbalsoble, die sicb ganz unmerk- 
licb in die unabsebbare Ebene verlieren. Nordlicb von Edeleny lagern sicb die 
Tertiarbildungen an das altere Grundgebirge der Karpatben an, ostlicb jenseits 
des Tbales der grossen Hernad (Nagy Hernad) bildet der Tracbytzug der Hegyallya 
( =  unter den Bergen oder Bergniederung), der im Tokayerberg an der Tbeiss sein 
siidlicbes Ende erreicbt, einen weithin sicbtbaren Horizont, westlieb und siid- 
westlicb aber erbeben sicb aus dem weit ausgedebnten tertiaren Hugelland, insel- 
artig der altere Gebirgsstock des Bukkgebirges, zwiscben Dios Gyor und Apatb- 
falva (nordlicb Erlau), und weiter bin die Tracbytmassen der Matra. Nur an weni- 
gen Puiicten tritt ,aucb scbon unmittelbar bei Edeleny selbst das altere Grund
gebirge unter den Tertiarablagerungen zu Tage.

Die Nabe des einstigen Festlandes dei* Karpatben einerseits und die 
gewaltigen Tracbytmassen andererseits, die ostlicb und westlieb ganze Gebirgs- 
ziige bilden, und wenn man aus der ausseren Form einiger Bergkuppen am 
rechten Sajoufer westlieb von Edeleny einen Scbluss zieben darf, in einzelnen 
Partien selbst wenige Stunden entfernt von Edeleny auftreten miigen, bedingen den 
Cbarakter der Tertiarablagerungen.

Man bat es bei Edeleny, wenigstens so weit meine BeobachtUngen reicben, 
nirgends mit rein marinen Scbicbten des ofFenen Meeres zu thun, sondern mit 
Uferbildungen, ebarakterisirt durcb Austernbanket und mit Brackwassersebiebten. 
Die Siisswasserstrome, welche in der Vorzeit von den Karpatben berab in das 
Tertiiirmeer einflossen, brachten Massen von Treibholz mit, das sicb an den Ufern 
in ruhigen Mceresbuchten ablagerte und bier LignitflStze zwiscben den Brak- 
wasserschichten bildete’. AmScblusse der neogenen Tertiarperiode endlich bracken 
die Trachyte bervor, und ungeheure Scblammassen bedeckten in Folge dieser 
Eruption in Form von Bimssteintuffen und Conglomeraten weitbin am Siidran^Je 
der Karpatben alle tertiaren Ablagerungen.

Solche B i m s s t e i n - C o n g l o m e r a t e  Und Tuf f e ,  durcb deren lockere san- 
dige Massen sicb Flusse und Bache ihr Bett leicht bis auf den darunter liegenden 
Tegel einfressen konnen, bilden nun der Hauptmasse nacb rings urn Edeleny herum
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alle Hugel. Bei ^St. Peter erreichen die Tuffschichten eine Machtigkeit vo« 
120 Wiener Fuss. Ueber den TuiTschichteo. lagert gewohnlich noch Sand und 
dann M urial-Scbotter und Lehm, darunter aber die eigentlichen neogenen 
Schichten, ein blaulicher und grunlicber Tegel mit Lignitflotzen und Brackivasser- 
cOnchylien.

Die Tuffschichten geben daher den besten Horizent ab, urn so, mehr, als man 
' ihr Vorbandensein schon. in ziemticher Entfernnng erkennt, wnd sicb darnach 

orientiren kann. Da sie ngmiich auf Then lagern, so sind an den Gehangen der 
Hugel Abvutschungen und kleine Bergstiirze sehr hSufig, durch welche die Tuff
schichten in weithin sichtbaren weissen Felswanden entblSsst erscheinen, z. B. 
in den Borsoder Weinbergen, oder wo solche naturliche Entblossungen fehlen, 
da sind sie kunstlich entblosst, da sie sich ganz besonders zur Anlage von Wein- 
kellern eignen. Allenthalben an den Hiigeln bei St. Peter, bei Czdszta nordwestlich 
von Edeleny, im „Mogyoros“ bei Edeleny, zwischen Borsod und Szendro nSrdlich 
yon Edeleny sind die Weinkeller in Form von niederen stollenartigen Lochern im 
Bimssteintuff, der sich ausscrst leicht bearbeiten lasst und ohne Ausmauerung 
halt, ausgegraben. Da jedes Kellerloch bei seinem Eingange gewbhnlich ein kleines 
Kellerhaus vorgebaut hat, oder wenigstens ein kleines Dach, wenn anch nur aus 
Reisig geflocliten, so nehmen sich solche Weinkeller-Colonien von der Feme wie 
MiniaturdSrfer aus, die fiber den Dorfern im Thale an den Hugeln liegen. Auch 
ganze Wohnungen armer Familien findet man in dieser Art im Bimssteintuff aus- 
gehauen. Zu niedrigen Mauern, die keine grosse Last tragen mfissen, kann dieses 
Bimsstein-Conglomerat selbst alsBaustein verwendet werden. Man findet desshalb 
da und dort, z. B. bei St. Peter und beim Dorfe Boldva sfidlich von Edeleny, auch 
Steinbrfiche darin angelegt.

Am schonsten und grossartigsten durch Weinkeller-Colonien und Steinbrfiche 
aufgeschlossen sind die Bimsstein - Conglomerate und Tuffe bei St. Peter sfidlich 
Edeleny am rechten Sajoufer (Fig. 1). Zu unterst an dcm Hfigel durch Wasser- 
risse tie“f ausgerissen, liegt Sand mit einzclnen Lagen festeren Sandsteins und mit 
Mergelscliieferschich- pjg |
ten, die undeutliche Sicinbriiche W ciakeller St. P.eter

Muschelabdrficke zei- 
gen, darfiber dann mit 
einer Machtigkeit von 
ungefahr 20 Klaftern 
das Bimsstein-Conglo- 
hierat. Die einzelnen 
Bimssteinstucke, die in 
einen feinenQuarzund

1 . 'Sand and  SandstciQ. 2 . Mcrg^cUchicfer. 3 . S cho tie r. 4. Lohm. 9. B im sstein-
schwarzen glimmer- ceDgi«B.erat.
ffihrenden, gdlblichweissen Bimsstein und Staub eingebacken sind, erreichen hier 
eine Grosse von 1— 2 Fuss Durcbmesser und bildenam Bergabhange aus dem zu 
losem Sand und Staub leicht zerfallendon Gestein'knotige Heryorragungen. Der

89*
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Bimsstein selbst ist graulichweiss und theils ganis rein, schneeweiss, seidenglanzend, 
theils enthalt er viele schwarze Glimmerblattchen und Quarzkorner, bisweilpn 
auch in vollkommenen Dihexaedern ausgebildete Quarzkrystalle. Seltener findet. 
man neben Bimssteinstiicken in den Tuffen auch einzelne Trachytstiicke oder 
Bruchstucke anderer Gebirgsarten. Die Terrassen am Bergabhange sind bedeckt 
von grobem Schotter aus alleilei Karpathengestein, ans Kalken, Griinsteinen und 
hauptsachlich verscbiedenen Trachyten; zu oberst auf dem HOgel liegt Lehm. 
Sammtliche Scbichten liegen h o r i z o n t a l  iiber einander.

In den Steinbriichen beim Dorfe Boldva gegeniiber am Ijnken Stijo- und 
Boldvaufer hat man folgende Aufschliisse von oben hach unten:

1. L o s s a r t i g e r  Le h m,  2,Fuss.
2. G r o h e r  S c h o t t e r  mit viel QuarzgerSll, 2—3 Klafter.
3. L o s e r  Quarz  und Bi ms s t e i ns and ,  2.— 4 Klafter, zum Theile eisen- 

schiissig mit Brauneisenstein - Geoden, mit einzelnen festeren Sandstein- und 
Mergelbanken, welche Pflanzenreste und verkieselte Holzer fiihren. Charakteri- 
stiscli sind einzelne Schichten durch eigenthiimliche Mergelkugeln von Haselnuss- 
bis Wallnussgrosse, entschiedene Concretionsmassen. Schon in dieser Sandlage 
kommen aiich einzelne Schichten mit.kleinen abgerollten Bimssteinstiicken vor. 
Der eigentliche Bimssteinschutt liegt aber tiefer.

4. B i ms s t e i n t u f f  und Congl omera t  ist in den Steinbriichen 3— 4 Klffr. 
mSehtig aufgeschlossen, deutlich horizontal geschichtet in Banken von */* bis 
2— 3 Fuss Machtigkeit, abvvechselnd lichtjveiss und eisenschiissig-gelb, auch mit 
eipzelnen Brauneisenstein - Geoden. Schmale Adern eines kreideartigen Kalkes 
(weiss, erdig) durchziehen die Klufte des Gesteins.

Ganz ahniich sind die Verhiiltnisse bei den Weinbergen des Dorfes Czdszta 
nordwesBich vonEdeleny. Die Bimsstein-Conglomerate lagern hier iiber eineita 
lignitfuhrenden Tegel, der viel Gyps enthalt. Ueber dem Bimssteinschutte sind wie 
bei Boldva machtige Lager von losem Quarzsande und ganz feinem Bimssteinstaube 
mit einzelnen kleinen runden Bimssteinstiicken. In dem losen Sande aber finden 
sich wieder einzelne festere eisenschiissige Sandsfeinlagen mit den eigenthiimlichen 
Mergelkugeln. Also auch hier wieder iiber dem Bimssteinschutte eine Mergelkugel- 
bildung. In dem losen aber deutlich geschichteteh Sande beobachtet man ausserdem 
eine diinne Sehicht ganz reinen weissen Thons, und eine 2 Zoll macbtige, von 
Eisenoxyd intensiv roth gefarbte thonige Sandlage. Das Ganze ist auf der Kobe 
wieder bedeckt von Diluvial-Schotter und Lehm. Ebenso sind die Lagerungs- 
verhaltnisse am linken Gehange des Thales, in dem der Kohleribau von Edeleny 
liegt, bei Mogyoros, sowie an den HQgeln am linken Boldvaufer an der Sti-asse 
nach Szendro, aU^nthalben machtige Bimssteinschuttmassen, iiber Tegel, und 
selbst wieder iibprfagert von Sand- und Sandsteinschichten.

Fragt man noeh nach der Bildung dieses miichtigen und weit ausgebreiteten 
B i ms s t e i n s c h i i t t e s ,  bestehend. aus mehr dder weniger zermalmten und 
zerriebenen Brocken von Bimsstein, hauptsachlich dann von Trachyt und anderen 
Gebirgsarten (Kalken» Grhnsteinen u. s.^w.)|, gebunden durch fein^n weissen
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Bimssteinsand, so kann man sagen: es ist ein unter wesentlicher Mitwirkung des 
Wassers gebildetes Trumraergestein, dessen Material wohl grosstentheils durch 
lose Auswiirflinge geliefert wird , welche als Bimsstein-Lapilli, als Bimssteinsand 
und Staub auf dem Meeresgrunde zum Absatz gelangten.

Ueber die u o t e r  dem BimssteintulF liegenden tertiaren Schichten babe ich 
die einzigen sicheren Aufschlusse durch den in dem Thale Nagy vogy ( =  grosses 
Thai) nordliefa von Edeleny gelegenen, zur Zuckerfabrik gehorigen Kohlei ibau.  
Das Thai ist bis auf die unter den Tulfen liegenden Sande und Mergelschiefer 
ausgerissen und gum Theile mit Diluvium erfullt. Von der Thalsohle an erreichen 
die Schachte eine Tiefe von 7 Klaftern (Figur 2). Der Durchschnitt von oben 
nacb^unten ist folgender:

Fig. 2.
Scbacht

"A  ̂ '. 'V v

i .  fUlkstciD, atlercs Grandgebirge« 2. Anstcrnbaok. 3. Tcg:cl mit Brackwassor-Conchylien. 4. Tegel 
mit Lignitflotzetf. S. Sand. 6. BimsstcintulT. 7. Diluvialschotter und Lehm.

1. Zu oberst Diluvialschotter und Lehm.
V 2. Ein feiner Tertiarsand und ein grunlicher Letten ohne Muschejn.

3; Erstes L i gn i t f l o t z ,  1 Fuss machtig, ist zumTheil weggespfllt im Bach- 
einrisse.

4. Bituminiiser Tegel, schwarz, spiegelkluftig, 1 Fuss.
8. Zweites L i g n i t f l o t z ,  3 Fuss machtig.

- 6. Ein 2 Zoll machtiges Zwischenmittel von weissem, sandigem Mergel mit
Ptlanzenresten und Schvvefelkies, das, so weit die Kohlen bis jetzt aufg'eschlossen, 
ganz regelmassig anhalt.

7. Drittes L i g n i t f l o t z ,  2 Fuss machtig, sehr fest.
8. Bituminoser Tegel mit Pflanzenresten und einer Helix, wahrscheinlich 

Helix argillacea Fer., 1 Fuss.
9. Viertes L i g n i t f l o t z ,  1 Fuss machtig.

10. Bituminoser Tegel mit /fc/ia?-Resten.
11. Grunlicher Letten, der sieh in der Sohle stark aufblaht, ohne Muschein, 

spiegelkluftig. Darunter liegt bisweilen noch 3 Fuss unter dem 4. Flotz ein
12. Fiinftes L i g n i t f l o t z  von 3 —6 Zoll Machtigkeit.

Die Flotze II, III. und IV mit einer Gesamintmachtigkeit von 1 Bergklafter, 
werden abgebaut und daraus jahrlich 100— 180,000 Centner Braunkohlen 
gevvonnen. Die Kohle selbst ist eine Ligni tkohle von geringer Qualitat, mit 
deutlicher Holzstructur, stark‘verunreinigt durch Schwefelkies. Auf Kluftflachen 
wittert Gyps in kleiiifn Krystallen aus. Die Analyse des Herrn Dr. S o n n e n -  
s c h e i n  in Berlin ergab in 1000 Theilen:
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214 Wasser (entweicht bei 120'’), 
152 fixe Bestandtheile,
6^4 organische Bestandtheile.

T ogo

2-38  Kali, ,
O’38' Natron,

12’35 SehwefelsSure, 
1-5S Chlor.

10 1  18

Analyse der Asche:
36’01 Kieselsaure,
23-07 Thonerde,

, S ’OS Eisenoxyd,
IS ’62 Kalk,

3 ’64 Magnesia,
1 ’13 Manganoxydul,

Elementar-Analyse der organischen Bestandtheile: 
Kohlenstoff . . . .  53-83  
Wasserstoff. . . .  4-21
Sauerstoff.........  41-94
Stickstoff...........  Spuren

100-00
Analyse der Asche, welche beim Verbrennen der Kohle in den Ziegelofen 

auf dem Roste zuriickbleibt:
27 • 72 .Kieselsaure,
19’36 Thonerde,
IS -62 Eisenoxyd,
IS -63 Schwefelsuure, 
12-80 Kalk,
1-16 Magnesia,

0 -  29 Manganoxydul,
1 - 3S Kali;
0-43 Natron,
6-02 Wasser und verbrennbare Substanzen.

100-38

Analyse der Asche aus den Aschenfangen der Damplhessel in der Zucker- 
fabrik (eine feine rothliche Asche):

29-17 KicselsSure, 
17-78 Thonerde, 
16-09 Eisenoxyd, 
12-72 Kalkerde,

1-80 Magnesia',
0 ’4S Manganoxydul,

0-87 Kali,
0-48 Natron,

12-4S Schwefelsiiure,
Spuren Chlor,
O’Sl Wasser und brennbare Substanzen.

92-32

Die Flotze setzen rechts und links vom Bache mit fast horizontaler Lagerung 
(von beiden Seiten nur flach dem Bache zufallend) unter-den Bimssteintuffen, die 
mit einer Machtigkeit von 4—5 Klafter anstehen, fort, und sind am rechten Bachufer 
bis auf 50 Klafter Entfernung vom Bache aufgeschlossen. Nordlich setzen sie 
nach einer Vervverfung um 1 Klafter in die Tiefe wahrscheinlich weit fort, sudlich 
aber gegen Edeleny erreichen sie bald ein Ende und keilen sich aus. Beim 
Niedersenken eines Brunnens, etwa 20 Klafter sudlich vom Hauptschaebte, Iraf 
man die Lignitflotze nicht mebr an, sondern nur den grunlichen Letten in ibrem 
Liegenden und darunter in der Aten Klafter einen graulicbweissen festen Tegel 
mit sehr viel Conchylien, hauptsachlich Buebinum baccatum Bast., Cardium 
Vindobonense Partsch, Venus gregaria Purtscb,,- Phasianella, Trochus und 
andere kleine Gasteropoden, im Ganzen ungefahr 15 Species, alles Brack- 
wassermuscheln, charakteristisch fiir den oberen Tegel des Wiener Beckens und 
des polniscben Beckens, parallel den sogCnannten Cerithienschichten dieser 
Becken. Tiefere Schiebten sind nicht aufgeschlosSen, fehlen auch wahrscliein- 
lich gan'2, denn wenige Sebritte weiter siidlieb stebt im Bache sebon der Kalk des 
Grundgebirges an, und am linken Bachufer im Walde sind ganz in der Nahe die
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Kalksteinbriiche, die ich spater beschreiben werde. Ein kleiner Waldbach aber 
spttlt bier zahllose Bruchstiicke einer grossen Aiister, wahrscheinlich Ostrea lon- 
girostri» Lam., aus. Man ist also bier bereits an dem Uf e r  der Bucbt, in dem 
Meerwasser gemiscbt mit dem aus dem Gebirg einfliessenden Flusswasser ein 
Brackwasserbecken bildete, in weicbem von den Ufergegenden und aus dem 

• Gebirge zusammgescbwemmte Holzmassen die Lignitflotze bildeten.
Icb fiibre kurz nocb an, was icb sonst von tertiaren Ablagerungen kennen lernte.
Bei dem Dorf Mu c s o n y  am Hnken Sajoufer siidwestlicb von Edeleny tritt 

recbts an dem Wege, der nacb D i s z n o s d H o r v a t b  fuhrt, unter Diluvialschotter 
und Lebm an einer niedrigen Terrasse eine sandige Mergelbank zu Tage, ganz 
eiTullt von Steinkernen von Venus und Cardium (darunter Cardium ‘plicaium 
Eichw. deutlicb) und von riesigen Austern, Ostrea longirostris Lam. Die 
Austern sindjiier so zabllos und von soicben Dimensionen, dass sie in dem Dorfe 
als Nauerstein zu niedrigem Gemauer beniitzt werden. Die Austernbank lasst 
sicb verfolgen bis nacb Horvatb auf 1 Stunde Weges.

Bei H a n g a c z ,  ostlicb von Edeleny, liegen uber blauem Tegel macbtige 
Scbicbten losen Sandes mit einzelnen Lagen festeren Sandsteins, und in diesem 
Sande kalkige Knollen, oft von der bizarrsten Form, die aus lauter zusainmenge- 
backenen Muscbeln besteben. Aucb Scbicbten mit Paludina concinna Sow. und 
Paludina Sattleri Partsch kommen vor, letztere bezeicbnend fiir die oberen Con- 
gerienscbicbten (ubei; den Ceritbienscbicbten liegend), die beiTibany amPlattensee 
neben dieser Paludina die Congeria triangtdaris Partsch fiibren, von der dort 
die sogenannten „Ziegenklauen“, die Scblos§reste der Muscbel, abstammen,

Endlicb fand icb nordlicb von Szendro, da wo aus den Felsmassen am 
recbten Boldvaufer eine warme Quelle mit 14° R., constant im Sommer und Winter 
emporquillt, grosse Blocke eines gelblicben Susswasserkalkes mit Cyelostoma, 
Heliw, Planorbis und Clausilia.

Fassen wir das Bisherige zusammen, so ergibt sicb fur die neogenen Tertiiir- 
scbichte'n in der Umgegend von Edeleny folgendor allgemeine Durcbscbnitt von 
oben nacb unten:

Diluvial-Scbotter und Lebm:
. 1. Loser Quarzsand und einzehie Banke festeren Sandsteins, zum Tbeile 

glimmerig, mit Mergelkugeln und einzelnen abgerollten Bimssteinstiicken, aucb 
feiner Bimssteinsand.

2. Bimsstein-Tuff und Conglomerat, an einzelnen Puncten fiber 100 Fuss 
macbtig.

3. Loser Quarzsand mit Sandsteiu7 und Mergelscbiefer-Sebicbten.
4. Grfinlicb-blauer Tegel mit Ligniten, Helix-kvien sparsam.
5. Tegel mit Brackvvasser-Concbylien: Cardium plicatum, C. Vindobonense, 

Venus gregaria, Buccinum baccatum u- s. w .; Austernbanke. .Entsprechend dem 
oberen Tegel des Wiener Beckens, den Ceritbienscbicbten.

Darunter sollten nun, wenn die Scbicbtenfolge der des Wiener Beckens 
entspricht, Tegel- urid Sandschichten mit Meeres - Concbylien folgen, und unter
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diesen, wenn die Scbichtenfolge, wie sie ron Czjzek angegeben ist, die riebtige 
ist, ein zweites koblenfubrendes Schichtensystem mit einer alteren guten Braun- 
koble von dunkelbrauner, aucb ganz sebwarzer Farbe und gianzendem muscbligen 
Bruch. Die obere jungere Braunkohle, die Lignite von Edeleny, entsprechen den 
Ligniten des Wiener Beckens, wie sie bei Solenau in Niederosterreicb, bei Hart 
unweit Gloggnitz und vielleicht aucb den maehtigen Fliitzen, welche im Kainacb- 
thale in Steiermark (Voitsberg und Koflacb) abgebaut werden. Der alteren Braun- 
kobte gehoren die Fliitze an, die man im Wiener Becken an den Abbangen und 
Auslaufern des Rosaliengebirges aufgefunden, ebenso nach Czjzekdie  maehtigen 
Kohlenflotze von Leoben, Bruck an der Mur, Judenburg in Steiermark u. s. w. 
Dieser alteren Braunkohle wvirden aucb die Kohlen von Komorn und Gran in 
Ungarn und wahrscheinlich die meisten Kohlen, welche am Fusse des Bakonywaldes 
aufgedeckt sind, entsprechen, ebenso die Kohlen am nordlichen Fusse des Biikk- 
gebirges bei Varkony, Uppony u. s. w. Aucb in d e r  G e g e n d  von E d e l e n y  
und Mi s k o l c z  durften diese alteren Braunkohlen aufzufinden sein, vielleicht 
gebbrt das 4— 5 Fuss machtige Kohlenflotz bei Csenik unweit Miskolcz hierher.

Das ISsst sich jedenfalls mit Sicberbeit sagen, dass diese Gegend am Sudrande 
der Karpathen noch reich an unaufgedeckten Koblenscbiitzen ist, niebt bloss an Lig
niten, sondern wahrscheinlich aucb an tiefer liegenden guten Braunkohlen. Fiir die 
nachste Umgegend von Edeldny kann als Norm dienen: die Versuche da anzu- 
stellen, wo in flachen Bachthalern unter den Bimssteintiiffen ein blauer oder griin- 
licherTegel zum Vorschein kommt und in der Nahe des Grundgebirges hervortrUt.

P r i m a r e  und  s e c u n d a r e  F o r m a t i o n s g l i e d e r .  Der nachste Punct 
bei Edeleny, wo das Grundgebirge zu Tage tritt, ist am rechten Boldvaufer beim 
Schiittboden, und von da an der Boldva aufwarts bis nach Borsod , am Fusse der 
Diluvialterrasse, auf der der obere Meierhof steht. Es sind bier echte krysfal- 
linische T h o n s e h i e f e r  (Urthonschiefer), seidenglanzend, z. Th. graphitisch, 
wecbsellagernd mit cbloritischen und glimmerigen Schichten und besonders mit 
einem dilnnscbiefrigen, kleinkbrnigen, krystalliniscben Kalk, der durch Glimmer, 
Chlorit und Scbwefelkies sehr verunreinigt ist, daher zum Brennen wenig geeignet 
erscheint, dagegen einen brauebbaren Mauerstein liefert. Im sogenanntenKispinezer 
Steinbruche beim Schiittboden streichen die Schichten nach Stunde 11 bis 12 und 
fallen mit 55 Grad in Westen; weiter hinauf an der Boldva beobachtete ich Stunde 
3 — 4 mit einem Fallen in Nordwesten; an dem isolirten Hiigel in Borsod, auf dem 
ein Theil des Dorfes mit der Kirche steht, der ebenfalls aus Urthonschiefer, 
Graphitsehiefer und krystallinischera Kalk besteht, dasselbe Streichen und Fallen. 
Diess sind jedenfalls die altesten Schichten, die in der Gegend von Edeleny sich 
beobachten lassen, Schichten, welche entsebieden noch den k r y s t a l l i n i s c b e n  
S c h i e f e r n  zugezahlt werden miissen.

Ganz anderer. Art sind die Kalksteinbriiche sudwestlich bei dem Dorfe 
^zA szta,; so wie der Kalksteinbruch im Walde rechts vom AVege nach dem 
^offlenbau, und der nordlich vom Kohlenwerk gelegene sogenannte Szokombaer 
Kalkbruch.
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In dem kldinen Bachthale hinter dem Dorfe Czaszta, ijordwestlich von 
Edeleny, treten unter einem sehr diinnschiefrigen, glimraerreichen, feinkortiigen, 
tei'tiaren Sandsteine mit einzelnen Mergelschieferlagen, der seinerseits wieder 
von Diluvialschotter und Lehm bedeckt ist, lichte gelblicbweisse Kalke hervor, 
theils plumpe Felsenkalke (wohl dolomitisch), ohne Schiclitung, drusig aus- 
gewittei t, zum Theil roth gefarbt und von vielen Quarzadern durchzogen, theils 

•. gut geschicbtete, stenglich sich absondernde Kalkschiefer mit einem Strei- 
• chen nach Stunde 4 und einem Einfallen von 60 Grad in Nordwesten, welclie 

mit sehr diinnschiefrigen, asbestartig-fasrig und stenglieh verwitternden grauen 
Kalk - Thonschiefern wechsellagern. Diese Kalke sind feinkornig, fast dicht, 
und erinnern dureh ihren ganzen Habitus sehr auffallend an die halbkrystal- 
linischen dQnngeschichteten weissen Kalke, welche im G a i l t h a l e ,  in den 
Siidalp'en -den Glimmerschiefer und Urthonschiefer iiberlagernd, als unterstes 
Glied einem Lagercomplex von Kalken und Sehiefern angehoren, die nach den 
darin gefundenen V ersteinef ungen zu r Ko h l en k a l k f o r ma t i o n  gerechnet werden. 

Fur diese Paraflelisirung sprechen noch eine Reihe weiterer Beobachtungen. 
Ira Walde reehts vom Wege nach dem Kohlenbau, und ebenso nordlieh vora 

Kohlenwerke im sogenannten Szokombaer Steinbruch stehen dichte, grau-oder 
blauschwarze Kalke an, mit weissen Kalkspathadern und weissen, sehr fein- 
kornig-krystallinischen Flecken. Schwefelkies ist in kleinen Theilen eingesprengt. 
In Handstiicken sind diese Kalke nicht zu unterscheiden von siidalpinen echten 

' Kohlenkalken. Auch finden sich darin, wiewohl sparsam, die charakteristischen 
spiithigen Stielglieder von Encriniten. Die Kalke sind deutlich geschichtet und 
lagern mit einem Streichen nach Stunde 3— 4 und einem Einfallen von 4S Grad 
in N’ordwesten zwischen sehr verwitterten grauen, weissen. und rothen, eben- 
flachigen und dunngeschichteten Thonschiefern.

Die Kalke und Schiefer, welche liier nur stellenweise unter der Tertiar- 
bedeckung zu Tage treten, bilden in ihrem nordostlichen Fortstreichen nordlieh von 
Edeleny gauze Bergziige zu beiden Seiten der Boldva und deren felsige Gehange.

Verfolgen wir nun die Boldva von Edeleny aus nordlieh in die Karpathen. 
Der letzte aus Bimssteintutfen bestehende tertiare Hiigel am linken Boldvaufer 
ist der, auf welchem das Weinberghaus von Berzeviezy steht, mit einer herr- 
lichen Aussicht. Am nordlichen Fusse dieses HOgels in der Bachschlucht vor 
Szendro Ldd stehen bereits Kalkscbiefer -an (Stunde 4— 5 mit einem Fallen von 
60 Grad in Nordwesten). Von bier an verengt sich auch das Boldvathal plotzlich 
zwischeh steilen Felswanden. Die ndehst hohere Bergterrasse nordlieh. von 
jenem Weinberghause besteht sebon ganz aus Kalk. Gelblichweisse, dichte bis 
zuckerkornige, sehr kluftige plumpe Kalke wechsellagern mit grauen, Urthon
schiefer ahnliehen Sehiefern. Dieser Complex von Sehiefern und Kalken scheint 
mir identisch zu sein mit den Kalken bei Czdszta, in deren Streichen sie 
liegen. Nordlieh von Szendro Lad werden die Kalke graublau, wie im 
Szokombaer Steinbruche, das Streichen fortwahrend zwischen Stunde 3 und'4, das 
Fallen aber theils nordwestlich, theils sfldostlich, doch vorherrschend nordwestlich.

K. k. geologische Reichsanstalt. 7. Jahrgaag 1856. V. 0Q
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Unmittelbati v«r dem Markte Szendro ist am linken Boldvau^r an der Strasse 
ein Steinbrueh in dunkelbraunschwarzen Schiefern, die fast wie Dachschiefer 
aussehen; in Szendro selbst stehen aber wieder dichte, gelblicbweisse Kalke fast 
massig an.

Yom .Markte Szendro bis fiber Szalonna hinaus ervreifert sich das Boldratbal 
zu einer breiten sumpfigen Thalmulde; die niedrigen Hugel rechts und links 
scheinen wieder tertiar zu sein. Bei Szalonna fflhrt die Strasse vom linken Ufer 
ans rechte, und bald beginnen wieder Felsen von massigen, in grosse Blocke 
zerklfifteten lichten Kalken, die zwischen Szalonna und Perkupa mit grauen 
Thonschiefern wechsellagern.

Zwischen diesen Schiefern, eine kleine halbe Stunde vor Perkupa, da wo 
die Strasse unmittelbar ober der Boldva durch Felsen gehauen ist, kommt ein 
merkwiirdiges Gestein vor. Die Hauptmasse ist ein ganz dichter grauer Kalk, 
breccienartig wie aus lauter einzelnen StOcken zhsammfengesetzt; darin liegen 
sehr zablreich eckige Stucke eines gelbbraunen Kalkes, andere zahlreiche kleine 
Partien erscheinen als Kalkspath, ganz von der Art wie Encrinitenglieder, ohne 
dass ich mich jedoch von solchen wirklich hatte fiberzeugen kSnnen, Und in 
dieser Kalkbreccie ist ausserdem viel weisser Feldspath, dicht, mit erdigem Bruch, 
in unregelmassigen Kornern, grfinlicher Talk, wie Bruchstficke von Talkschiefer, 
und endlich rother Jaspis in einzelnen Bruchstucken eingewachsen. So hat das 
Gestein ein sehr huntscheckiges Ansehen; ist aher ausserordentlich zSh und 
fest, theils ganz massig und in scharfkantige rhomhoidische Blocke zerklfiftet, ' 
wie ein-Porphyr, theils mehr schiefrig. Es bildet dicke linsenfdrmige Lager- 
massen in grauen Thonschiefern, in welchen ich hier Fucoiden fand. Am 
meisten erinnert diese F e l d s p a t h - T a l k - K a l k b r e c c i e  von Perkupa an 
ein Gestein vom Toppenkar im Xiegenden des Radstfidter Tauernkalkes, das 
Herr Dr. P e t e r s  beschrieben (vergl. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichs- 
anstalt 18S4, IV, S. 814). Bei Perkupa sollen Baue auf Brauneisenstein bestehen.

Nordlich von Perkupa beginnt nun ein anderes Schichtensysfem. Gelbg, 
rothe und schwarze Kalke wechseln mit gelben, rofben und grunen glimmerigen 
Mergelschiefern, in denen man, wenn es mir auch nicht gelang auch nur e i n e  
bezeichnende Versteinerung aufzufinden, doch leicht die echten W e r f e n e r  
S c h i e f e r  der fisterreichischen Alpen erkennf, die dem deufschen b u n t e n  
S a n d s t e i n e  entsprechen. An den Hfigeln sQdlich bei S z i l a s  bedingt das 
leichf zerbrockelnde Gestein gegenfiber den steil aufsteigenden KalkwSmfen 
charakteristische rundere Formen und flachere Gehange. Tief durchfurcht von 
Wasserrissen, stehen hier die grOnen und rothen Mergelschiefer an. Bei Szilas 
fand ich auch Stiicke eines ganz schwarzen grossblSttrigen Kalkspathes mit 
krummschaligen Spaltungsflachen. Diese Werfener Schiefer scheinen einen von 
Sfldwesten nacli Nordosten streichenden Zug zu bilden, parallel mit dem Thale 
des Josvabaches und der Boldva, die bei Szilas in die nordostliclie Ricljtung 
umbiegt. Ndrdlich von diesen beiden Thalern, die gleiche Richtung hahen, 
erbehen sich schroffe, steile graue Kalkwande. Bei Szdh  im Josvathale sind
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es lichtgraue, dunngeschichtete, wellige Kalke, welehe vonWesten nach Osten' 
str^ichen und nbrdlich einfallen, und ganz an ecbten MuschelkaHc erinnern, wohl 
die G o t t e n s , t e i n e r  Ka l k e  der Alpen. Nbrdlich von Szen wechsellagern diese 
diinngeschichteten Kalke wieder mil rothen und grunen Mergelschiefern. Alte 
Gypsbrdche, eine Stunde nordwestlich von Szen am Jablonczaer Hotter, beweisen 
auch das Vorkomraen von Gypslagern in diesen Schiefern, vollkommen iiber- 

. einstimmend mit dem Gypsvorkommen in den Werfener Schiefern der Alpen.
Erst iiber diesen Complex yon Mergelschiefern und dunngeschichteten Kalken 

lagern, immer hbbere Gebirgsterrassen biidend, massigere Kalke, die eigent- 
lidien H b h l e n k a l k e  der Sudkarpathen. Es sind dichte, marmorartige Kalke 
von lichter Farbe, welehe vielleicht den H a l l s t a t t e r K a l k e n  der Alpen (oberer 
Musohelkalk) entsprechen. Diese Kalke bilden den schroflf abfallenden Gebirgs- 
zug, der sich nbrdlich von Torna langs der Tornavicza sbdwestlich bis nach 
Agtelek zieht und bier mit dem Kalk- und Schieferzuge zwischen dem Torna- 
vicza^ und Boldvatbale vereinigt. Beide Thaler sind ausgezeichnete Langsthaler. 
Charakteristisch ist, dass die Gehange gegen Suden steil und ganz kahl sind, nur 
sterile schroffe Fel^wande zeigen, wbhrend die Gehange gegen Norden weniger 
steil und mit lippiger Waldvegetation bedeckt sind. Tiefe Felsschluchten, auf 
den Plateaux unzahlige trichterfbrmige Einsenkungen, grossartige Hbhlenbildungen 
erinnern an die „Dollinen“ und Hbhlen des Karstes. Der ganze Kalkgebirgszug 
hat ein ausgezeichnet k a r s t a r t i g e s  Geprage i).

Weit und breit beriihmt als grossartigeNaturmerkwurdigkeit, als sogenannte 
„Ungarische Schweiz" ist die S z a d e l l o e r  S c h l u c h t  (auf den ungarischen 
Karten meist afs Hbhle bezeichnet), eine Stunde nordwestlich von Torna, eine 
tiefe enge Felsschlucht mit senkrechten Kalkwanden, durch die ein kleiner Bach 
sich stiirzt. Vor dem Eingange in die enge Schlucht liegt das kleine Dorf Szadello. 
Anfangs breiter, wird die Schlucht, je  weiter man auf der steil ansteigenden Bach- 
sohle hinaufsteigt, enger und enger. An einzelnen Puncten verengt sie sich bis 
auf 2— 3 Klafter und senkrecht wohl 4— 600 Fuss oder noch mehr steigen die 
Kalkfelsen auf, bald schroffe uberhiingende Wiinde, bald spitze Felszacken, immer 
neue und bizarrere Formen dem Anblicke darbietend, so oft man in den Kriim- 
ihungen des Baches urn die coulissenartig vorspringendenFelsmassen umbiegt. Die 
Schlucht soil eine Stunde tang sein, und an ihrem Ende eine Mulile stehen, in 
der man zur Sommerszeit Erfrischungen bekommt. Meinen Begteitern und mir 
machte ein eisigkalter Luftstrom, der von den Schnee- und Eismassen im Hinter- 
grjunde her durch die Schlucht zog, das Vordringen bis ans Ende unmbglich.

Einzelne isolirte. Hugel, welehe in der Thalsohle der Tornavicza liegen, 
bestehen aus Gebirgssehutt, der sich, in grossen Massen da angehauft, wo solche 
Schluchten aus dem Kalkgebirge in das Thai miinden. Bei Gbrgo zwischen Torna 
und Almas soil ein Kalktuff vorkommen, welcher als Baustein gewonnen wird.

*)- Der Karstkalk ist jedoch ein viel jungcrer Kalk, ein Kreidckalk.
90'
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In der siidwestlichen Fortsetzung des Kalkgebirgszuges bei Szegliget liegt 
eine beriibmte Do l l i ne ,  „Szorosko“ (enger Stein), ein tiefes Felslodh, in dem 
sich das ganze Jahr hindurcb Eis erhalten soli. Ich sab nur von der Fecne die 
scbrolF aufsteigenden Felsmassen, konnte aber den Puncf selbst nicht besueben; 
denn mein weiteres Ziel von Almas aus, wo wir am friil^en Morgen aufbracben, 
war die Agfeleker Hoble, die wir nach langer miihseliger Irrfabrt (iber den 
Gebirgszug zwiseben Jabloncza und Josafo endlicb gegen Abend erreichten.

D ie Hobl e  be i  Agt e l ek .  Agtelek ist ein kleine^ Dorf auf dem kalkigen 
Gebirgsplateau gelegen, das sicb von da haupfsaeblich mit seinem karstartigen 
Charakter weit ausbreitet, meist von Kalkbauern bewobnt, die ihren guten Kalk 
weithin verfuhren. Der Eingang zur Hoble liegt eine kleine Viertelstunde westlicb 
vom Orte unter einer 60 Fuss hohen senkrechten Kalkwand, der Kalk ist diebt, 
lichtgrau in dicke Banke zerkluftet, obne deutliche Scbichtung. Vor dem Eingange 
der Hoble liegt ein kleines Wasserbecken, das, wenn es im Frvibjahre sicb bis 
zu-einer gewissen Hbhe anfullt, dann, abnlich wie der beriibmte Zirknitzer See, 
plotzlich innerhalb 24 Stunden unterirdisch ganz ausfliessen soli. Der Eingang in 
die Hoble selbst ist sebr enge, erweitert sich aber bald. Rochts vom Eingange 
liegt neben einem kleinen diirch die Hoble fliessenden Wasser eine Lehmterrasse 
scbwacb iibersintert, so dass man die Sinterkruste leicbt durcbscblagen kann. 
Der Lehm ist wobl voller Knochen, dock sebeinen diese durebaus recent zu sein, 
Hirseben, Reben .und Fiicbsen anzugehbren. Die Hoble ziebt sicb in ibrer Haupt- 
riebtung nacb Nordosten gegen Josafo zii, und mag etwa eine Stnnde lang sein, 
hat aber viele und weit verzweigte Seitenarme, so dass man wobl Tage lang darin 
berum wandern kann, wenn man alle Loeber durebkriecben will. Das Wasser, 
welches durchfliesst, kommt bei Josafo wieder zum Vorsebein. Die einzelnen 
Tbeile haben, wie in den Karsthohlen, besondere Namen; als „Raucbfang“ ist 
gleich am Eingange eine grosse konisebe Erweiterung in der Hoblendecke 
bezeichnet; Links gelangt man dureb eine niedrige Oeffnung in einen Seitenarm, 
in die „Fledei*maushoble“. Millionen von Fledermausen 5c/ireibe»’stO
bedecken in diebten „Ketten“ die Decke und haben unter sicli .iiber dem Stein- 
gerolle dureb ihre Excremente klaftermachtige Schichten von guanoartigen Massen 
gebildet. Auf den Haupttbeil der Hoble folgen der „grosse und kleine Saal“, dann 
die nLandtafel*^, ein gi'osser ebenflachiger Felsblock, der von der Decke herab- 
gestiirzt ist. Erst Refer hinein beginnen die Tropfsteinbiltiungen als wcllenfdrmige 
Bildungen am Boden, als Stalagmiten und Stalaktiten: ;,Blumengarten“, „Konigs- 
qnelle“, „Nepomuk“, „Johannes“, „Altar“, „Brillantfels“, „Wollsack“, „Bienen- 
stock“j „Vorhang“, „Synagoge“, „Dianatempel“. Am schSnsten sind die Tropf- 

, steinbildungen in einer Seilenboble im „Paradies“. Ein niedriger Hoblenarm fiibrt 
links zuerst an einem kleinen Wasser bin, dann kommt man dureb ein sebr enges 
Loch in die „Vorballe“ mit biibseben Stalagmiten und dann in einen ziemlich 
grossen Raum, das „Paradies“, mit sebr sebbnen Stalaktiten und .Stalagmiten: 
„Adam“, „Eva* ,̂ „Baum der Erkenntniss", „ Adams Fusstritt“, ^Abels und Kains 
Altar", „Esaus Stab", „herabgestarzte Orgel"; dieses „Paradies“ erinnert sebr
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an den „Calvarienberg“ der Adelsberger Grotte im Karste. Dock steht die Agte- 
leker Hohle dieser beriilimten Karsthobie an Schonbeit der Tropfsteinbildungen 
weit nacb, namenflicb ist vieles abgescblagen und alles durcb Fackelraucb ange- 
scbwarzt,; dagegen kann sieb diese grosste Karpatbenboble an Ausdebnung wobl 
messen mit der Adelsljerger Grotte. , .

Auf der Riickfalirt von Agtelek nacb Edeleny konnte icb nicbts beobacbfen, 
da icb sie ber Nacbt macbte.

Wenn icb es gewagt babe, eine Ansicbt iiber die Formationen auszuspreehen, 
der die verscbiedenen Kalkzuge der Siidkarpatben angeboren diirften, trotz der 
wenigen Beobacbtungen, die icb machen konnte, und trotz des ganzlicben Mangels 
leitender Petrefaeten, so muss iCb es aucb nocb wagen folgendes Ideal-Profil zu 
geben (Fig. 3 ), welcbes die Lagerungsverbaltnisse aus der Tertiargegend von

F ig .-3 .
HW.

1. DiiaTinm uud T^rtrargr^bilde TNeogcn). 2 .  Urthons«l)iefer ([mit Itrystall. Kalk}. 3. StAiokohlenfonnationt 
(Kohleokalk, wic in d«n Siidalpt^aY i .  Huntor Sandstcin nnd Musclielkalk (W erfenerschiefer and Guttensteiaerkalk 

der Alpon^. 5. Obcrer Muschclkalk 7 (Hallstattcrkalk der Alpen) mit llohlcn.

Edeleny in SO. bis.zu den Hohlenkalken von Agtelek in NW. veranscbaulichen soli. 
Auf diesem Profile ist die Bestimmung von 3 und von 5 arn unsichersten. Sofern 
abcr 3 entscbieden auf Urtbonscbiefer auflagert, und von entscbiedenen Werfener 
Scbiefern iiberlagert wird, so bat die Deutiing des dazwiscben liegenden Scbicblen- 

' complexes 3 als Steinkoblenfprmation allerdings einigen Grand, urn so mebr, als 
man weiss, dass nordlich von der Agteleker Hoblenkalkformation in der Gegend 
von Bosenau undDobschau krystalHniscben Scbiefern auflagernd e c h t e r K o b l e n -  
ka l k  auftritt, mit zablreichen cliarakteristischen Versteinerungen, die erst 
icUrzlicb aus jener Gegend an die k. k. geologisebe Beicbsanstalt eingesendet 
wurden. K o b l e n k a l k  t r i t t  a l so e n t s c b i e d e n  in den S i i d k a r p a t b e n  auf, 
ebenso wie in den Siidalpen, und dann ist immerbin der muldenfdrmige Bau, wie' 
ibn das Profit zeigt, in den siidlicben Gebirgsketten moglicb, so dass jede For
mation ill einer ausseren und inneren Zone auftritt. Wo aber sudlich die 
Granze zwiscben Koblenkalk und buntem Sandsteine ist, das wage icb niebt zu 
bestimmen. Und besonders babe icb fiir die Scbiefer, Kalke und das eigentliiimlicbe 
Brecciengestein bei Perkupa keinerlei Grund, dieselben in die Steinkoblenforma- 
tion Oder in den bunten Sandstein zu setzen. Ebenso. entspreCben die Agteleker 
Kalke moglicbenveise den D a c b s t e i n k a l k e n  Her Al pen  und geboren zum 
Lias. AHes das miissen spatere umfassendere Beobacbtungen entscbeiden, die in 
diesen interessanten, bis jetzt ganz undurchforschten Gegenden die scbbnsten und 
Icbrreicbsten Besultate versprecben.

    
 



706

111.Hohenmessungen in der Gegend von ]\Iurau, Oberwolz und Neumarkt in Ober-Steiermark.
•  . •

Von Dr, F r ie d r i c h  R o l l e ,  *
(Mit einer lithographirten Tafel.)

Zur VerSlTentlichung m itgcthcilt von dor Direction dcs geognostisch-m ontanistischen- Vereincs fur
SteiermarK.

Die hier aufgefiihrten Hohenmessungen griinden sich auf eine Anzahl Ton 
etwa hundert wahrend der geoghostischen Aufnahme der Gegend im Sommer 
18S3 gemachter Barometer-Beobachtungen; sie betreffen grosstentheils Orle, 
welche auf der Section VIF der General-Quartiermeister-Stabs-Karte von Steier- . 
mark und Illyrien (Umgebungen von Mu r a u ,  O b e r w o l z  und N e u m a r k t )  
sich verzeichnet finden; einige wenige nur fallen auf die in Suden anstossenden 
Sectionen XI uud XII. Die meisten zahlen zum Flussgebiete der oberen Mur, der 
kleinere Theil ̂  zu dem der Drau, endlich eine einzige (St. N i k o l a i )  zu dem 
der Enns.

■ Es wurden diese Messungen mit einem Kapel l e r ' schen  Barometer ausge- 
.fuh rt; als correspondirende Beobadhtungen aber konnten die vom Herrn Joseph 

B u c h e r ,  besorgten Aufzeichnungen des meteorologischen Observatoriums der 
. Universitat zu Gra t z  benutzt werden. Die Meereshohe dieses Observatoriums 

wurde, wie schon friiher yon M or l o t ,  zu 1180 Wiener Fuss Ober dem Spiegel 
des adriatiseben Meeres angenommen. Die Berechnungen aber, und zwar unter 
Berucksichtigung des bleibenden Unterschieds im Gange der beiden Barometer, 
wurden in W i e n  von Herrn He i n r i c h  W o l f  ausgefiihrt.

Was nun den Grad der Genauigkeit der so gewonnenen Hohen-Angaben be- 
trifft, so ist er wenigstens im Allgemeinen ein befriedigender und zur Beurtbei- 
lung der Landesconfiguration und der geognostischen Verhaltnisse ausreichend. 
Am genauesten stimmen mit den trigonometrischen und den von andern Beobach- 
tern angestellten barometrisehen Hohenbestimmiingen die von Puncten in 4000 
bis SOOO und mehr Fuss Meereshohe; minder genau sind die in den Thalsohlen 
von nur 2000 bis 3000 Fuss angestellten ausgefallen.

Zur Erleichterung der Uebersicht sind in der hier folgenden Tabelle denn 
auch noch die in das betrelfende Gebiet gehorenden alteren Hohenmessungen aus 
dem S e n o n e r ’sehen Verz’eichniss (Jahrbuch der k. k. geologischen Reichs- 
Anstalt, II. Jahrgang 1881, S. 64) und aus S c h m i d i ’s „das Kaise.rthum 
Oesterreich, erster Band, dritter Theil, Herzogthum Steiermark," Stuttgart 1839, 
hier nochmals wiederholt, so wie auch einige inzwiscJidn noch durch die Herren 
L i p o i d ,  P r e t t n e r  und W e i d m a n n  ausgefuhrten Messungen beigefugt. Die 
von der trigonometrischen Katastral - Landesvermessung herriihrenden wurden, 
wie gewShnlich durch ein beigesetztes A bezeichnet.
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Ortsangabe
M ecreshvhe.m  W iener Fuss

n o lle  iS 5 3  a lte rs  M cssungeo
Geognostisciie B em crkuagcn

A. Hohentnedsttngen im Murthale.
1. Predlitz,'Wirthshaus-(FIur)

it. SpiegeT der Mur an d. steierisch- 
salzburgischen Granze zvviscben 
Kendcibruck und Predlitz.........

3. Murau>Posthaus (F lur)., 

, . Mittel .

3’. Unzmarkt, Posthaus (F lur).........

Mitttel...........

a . Spiegel der Mur bei Unzmarkt.

29SS-4

' 2526• 6^ 

i2560-0i 
(2384-4) 
2501-2 

^2434-4J 
2521-3

2356-1)
2299-5
2315-8)
2323-8

2197-6

2764 Lipoid. 

2632 Goth.

2299 Karsten. 
2281 -8 Kreil.

Thalsohle der Mur, einige Klafter 
uber dem Flussspiegel. 

Glimmerschiefer, dariiber Dilurial- 
schotter.

Thalsohle, einige Klafter uh. d. Mur. 
Graue undgriine semikrystallinische 

Uebcrgangsschicfer m. Kalkstein- 
lagern; dariiher Diluvial-Schotter.

Thalsohle; e(wa 16 Klafter lib. dem 
Flussspiegel.

Glimmerschiefer u. Diluvialschotter.

B. Gegend sudlich der Mur.

a . G egend  von T u rrach .

4. Turrach, Gisenhiitte (Flur).
M ittel...

5. Turrach-Sce, sudl. von Turrach 
an der steierisch-kSrntnerischen 
GrSnze............................................

6. Stangnoek (Stangaipe), siidwestl. 
von Turrach an der steierisch- 
karntnerischen Griinze ...............

7. Konigstuhl (Kahrlnock), hochst. 
Gipfel d. Stangalp-Gruppe siid- 
westlieh von Turrach an dem

'Zusammentreifen der karnt- 
ncrisclien, salzburgischen und 
steiermtirkischen Gr-anze.

8. Oberer Boden (Kahrflaehe) des
Werchzirmach-Thales zwischen 

' Stangnoek, Konigsstuhl und 
Wo’adlnoc^.....................................

9. Oberer.'Kfipferban, Tagbau auf
ein Rohwand- und Spatheisen- 
steinlager in d. Gegend „Winkel“ 
sudlich von Turrach....................

10. Eisenhut, siid6s(l. von Turrach .
11. Bcdner-Hutte(Perner-Hutte) im 

' Wildanger-Graben (Mini-Grab.)
am nordostl. Fusse d. Eisenhuts.

(4015-0
(.3952-2
3983-6

5584-2

7143-9

5203-4

4165 Vest.

5572 Prettner.

7140 Erzh. Rainer 
[u. Liechtenstern. 
7579 Vest.

7375 Schaubach.

7731-3 A

Granze der krystallinischen Sehiefcr 
gegen d. griinen u. grauen Ueber- 
gangsschiefer und die zur Stein- 
kohlenformation gehorigen Grau- 
vvacken-Oongloinerate.

Schiefer u. Conglomerat der Stein- 
kohlenformation.

Conglomerat d. Steinkohlenforniat. 
und Sehiefer mit Pflanzenresten.

Conglomerat und Schiefer.

Dossgleichen.

Dessgleiehen.
Thonscljiefer.

Thonschiefer.
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12.

13.

Wildangcr-Hottc (OHach-Hwttc) 
zwischen Bedner Hiitte und der 
oberen Paad-Gegend...................

Krautwald -  Hutte, am linken 
Gcltiinge des oberen Paal- 
grabens .........................................

3440-S

4794-4

Kalklagei- an der Granze von Thon- 
schiefer gegen GKminerscldefer 
und Gneiss.

Gliinmerschiefer.

b. G egend  von St. L am b rech t.

14.

15.

16.

t t .

17.

18.

19.

20.

St. Lambrecht, Stiff (Flur) . . . .
Mittcl.............

Lassnitz, west], v. St.Lambrecht,
V̂’irthsbaus (F lu r ) ......................

Grebenzen(Gr«weozen), siiddst- 
lich von St. Lambreeht (Gipfel).

Baumgranze an der Westseite
der Grebenzen............................
Auerling -  SeC, sQdlich von
SI. Lambrecht ........................ ..
Kubaipe an d. sieierisch-karnt-
nerischen Granze........................
Baumgr3nze an der Nordwest-
sclte der. Kubaipe........................
Oberberg,. sudlich von Murku
(G ip fel)........................................
Fraucnalpe, sudwestl. v. Murau, 
an d. steierisch-kSrntnerischen 
GrSnze............................................

(3231-2) 
)3226-3) 
3228-8

3183-0

3178Kreil.

3901-8 A

3731-3 ■

4157-0

3602-0 5624-0 A

3318-6

3689-3

6324-3 A

Graue u. grQne semikrystallinische 
Uebergangssebiefer.

Dessgleichen.

Korniger Kalkstein der grauen und 
griineii Schiefer. ,

Griine Schiefer. 

Dessgleichen.

Dessgleichen.

Dessgleichen. 

c. G e g e n d  von N eu m ark t und M iihlen.
St. Marein, gleich untcrhalb von 
Neumarkt*) und nur weniges 
tiefer; BrauhaUs (F lu r).............

Adendocf, bochste 'SteUe der 
Teufenbach-Neumarkter Land- 
strasse unweit von Adendorf . . .  
Steinscitloss (Ruine Stein), bei
Teufenbach . . . ' ............................
Furtner Teich, nordrvestlich von 
Neuniai-kt.......................................

Zeitschach, Wirthshaus (F lur)..

Mittcl.............
Auf d. Singer-Eck (beim Singer- 
Bauer), Anhohe'zwischen Paisch 
und^reuth...................................

Ruinezu See (am wcsll. Fusseder 
Seothalalpen) 5stl. von Neumarkt 

MHtel.............

2314-0

2920-6

3729- 0

2799-0
13267-3)
)3190-0f
3228-7

3730- 2

(3349-2)
)3632-6(

3390-9

Griiner Schiefer; daruber Diluvial- 
gchotter.

Dessgleichen. .

Griiner Schiefer.

Dessgleichen. -
Griiner Schiefer mit ansehnlicher 

Diluvialscbotter-Bedeckung.

Griiner Schiefer mit Lagern von 
schwarzgrauem Kari- t̂ein.

Griiner Schiefer u. Diluvialschotter.

*)J)ie Meereshohe von Neumankt nach K.reil 279-13 Toisen (1721 Wiener Fuss) ist vicl zu goring 
angegeben; Neumarkt hat sicher iiber 2300 Wien. Fuss (vielleicht 2330).
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28.

.29.

30.

31.

Judendorf, siiddstlich von Neu- 
markt.................... ..........................

Schloss Velden bei St. Veit-in- 
der-Gegend (F lur).....................

Pdllau an' der Grebenzen, sud- 
\vestlich von Neumarkt; Kirche
St. Leonhard (P lu r)....................
Altê  Eisensteingriibe am Feld- 
bflcbcl, sudwestlich von Poliau. 
Oberer StoMcn am alt. Knappen- 
hause ..............................................

32.

33.

34.

itiimra^, Mineralquelle in der 
Thalsohie des Olsa-Baches, sudl.
von Neumarkt...............................

Mittel.............
Steiermdrkisch -  karntnerische 
Granze unterhalb von Diimstein 
zwischen Einbdbad und Friesach

Miililen (Miilln), Wirtlishaus 
(F lu r)............................................

2849-

2834-7

3S74-4

4244*7

(2321 *7( 
|2192-8f 
2237*2

2183*0

2964*5 (3093 Lipoid. 
(3102 Prettner.

33. Steierm3rkisch -  karntnerische 
Gr-anze am Einflusse des Alpen- 
baches in die Gorischitz, sud licit
von Muhlen (im H drfelde).........

Mittel.............

(2977*3( 
|2876*S( 
2927*0

<2. S e e th a l-A lp e n .

36. "^enzelalpen-Kogel, sQddstlich
von Unzraarkt...............................

37. Zechner Kogel, siidostlich von
Unzmarkt, zwischen Weisseck 
und Schatkogel.............................

38. Oberberger Kogel; in Sudost
vom Wenzelalpen'Kogel.............

39. Eisensteingrube im Seethale,
etwas unterhalb von der Frauen- 
lacke; Soble desMutmannstollens 
an der rechten T halseite...........

3849-3

40. Seethal -  Schwaighiitte gleich*
unterhi^bo^on der Eisenstein- 
grubo'.”......................'....................

41. Winterlciten S ee ..........................
42. Zirbitz- od. Sirbitz-Kogel, nord-

ostlich von Muhlen ......................
43. Scharfeneck, zwischen Zirbitz-̂  ̂

tkogel und Wenzelalpen-Koge^

:  K. b. geologisobe ReiohsanstnU* 7. Jabrgang i856. IV.

3167*2

6770*0

5631*6

6772*0 A

5532 Weidmann

7581*9 Ale
7203 Weidmann

HochgelcgeneThalmolde im Ueber- 
gangsgebirge rnit Braunkohle, 
Tegel und Schotter. Torfmoor.

Gruncr und grauer Sehiefer mit 
Kalklagern; daruber Diluvial- 
schotter.

Gruncr Sehiefer.

KSrnigcr Kalkstein der grunen 
Sehiefer.

Grauer und gruner Sehiefer mit 
Kalksteinlagern.

Ebenc desFriesaeker Beckcns,Dilu- 
vialschotier.

Thalsohle des Gortschitz-Baches. 
Kalk- und Dolomitlage^ an der 
Granze vom Glimniersclnefer und 
Gneiss geg. die semikrystallinisch. 
grunen und grauen Sehiefer.

Thalsohle des GSrtschitz-Baches; 
Torfwicsen.

Glimmersehiefer und Gneiss.

Dessgleichen.

Dessgleichen.

Glimmersehiefer und korniger Kalk 
mit Gangen von«Eisenglanz.

Glimmersehiefer und Gneiss. 

Dessgleichen.

Dessgleichen.

91
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C. G«gend nSrdlich der Mur bis zw Wasserscheidkette.

a . Westlicber Theil mit den Umgebungen von Murau, Krakaudorf und Schoder.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

S3.

56.

57. 

38.

59.

60.

Preberspitz, nordwestlich von 
Krakaudorf an d. steiermarkisch-
salzburgischen Griinze...............
Ruprecbtseck, nSrdl. v. Krakau
dorf ................................................
Uebergang aus dem Ursprunge 
des Jetrichgrabens in den des 
Giinstergrabens am suddstlichen 
Abhange des Sauofens, ndrdlich
von Krakaudorf...........................
Karleck (Kahrleek), nordwestl.
von Seboder .................................
Jctrich-See *)im Jetrich-Graben, 
nordwestlich von Krakaudorf.. . 
Krakaudorf, Wirthshaus von 
Brandi (F lu r ) ..............................

Mittel...........
Unter-Etrach, westl. v. Krakau
dorf*................................................
Uebergang fiber die Krakau- 
schattener Kobe v. Ober-Etrach 
gegen das obere SeebachUial. . .  
Gsebtoder-Berg, ndrdlich von 
Stafll an der steicrmarkisch-
salzburgiscben GrSnze...............
Lusatzberg, zwiseb.d. Gsebtoder
und Stadel.....................................
Seebach, Dorf an dem Zusammen- 
flusse der Seebach mit d. Rauten.

Beim Achner Bauer, Gemeinde 
F reiberg.......................................

Beira Klasbauer, Sstlich vom 
Achner, Gemeinde Freiberg.. . .  
Anhohe zAvisclien Josl u. Monk,
Gemeinde Freiberg......................
Freieneck (oder Freudeneck?) 
Gipfel der nordostlichen Partie 
des Freibergs gegen Seboder zu

D8negg-Berg (Deneck), hordl.
von Krakaudorf............................
Solker Sebarte oder „auf der 
grossen S61k“ ; K apelle/ am 
Uebergange aus dem Katsch-
thale ins Gross-Solktbai........... t

Mittel.............

6844-8

4420-0 
3603-9 
3610-8 
3693-0 
3633-9

3S18-0

4668-0

3031-6

4302-6

3822-7

3532-2

4221-3

(5315-7)
|5607-0(
3361-3

8636-3 A 

8171-6 A

7423-3 A

2764Liechtenstern

6731-4 A 

6108 A

7274-5 A

Glimmerschiefer und Gneiss. 

Oessgleichen.

Dessgleichen.

Dessgleiehen.

Dessgleicl^en.

Dessgleiehen.

Dessgleichen.

Dessgleichen.

Dessgleichen.

Dessgleichen.

Dessgleichen; Kalksteinlager an der 
GrSnze derselben gegen die semi- 
krystallinisch.Uebergangsgebilde.

Semikrysiallinischer Uebergangs- 
schiefer mit Kalksteinlagern.

Dessgleicben.

Dessgleichen.

Semikrystallinischer Uebergangs-
schiefer, in Glimmerschiefer fiber-
gehend.

Glimmerschiefer und Gneiss. 

Dessgleichen.

*) Die Bezeichnung ,;Jefach73ec“ auf der General-Quartiermeistbr-Stabs-Karte ist falseh.
II-
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Geognostische Bemerkungen

64.

65.

66. 
a.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Schoberspitz (Schobcrberg),
nordostlich von Schoder^).........
Greiroberg, nordostl. v. Scluider. 
PoUau am Greim; KapeNe im 
Dorfe zwischen Greimbach und
Eselsberger B ach ........................
Kammersberg, hOchste Stelle dcs 
Fahrweges zwischen St. Peter u.
Oberwolz.'......................................
Beim Sollbauer auf d. Kammers- 
berge, nordlich von Petersdorf . 
St. Peter am Kammersberge,
Kirche (Flur) . ’. ..........................
Hsiuser im unteren Orte, in der 
Sohle des Katsch-Thales . . . . . .

Mittel.............
Stolzaipe, ndrdlich von Murau
(Gipfel)..........................................
Beim Ramm-Bauer, nordostlich 
von Murau, Gemeinde Stallbaum. 
Beim Perner Bauer ebendaselbst, 
oberhalb vom Ramm....................

3406-0

3293-5

3396-1

2749-0 
2613-7 
2567-2 
2607-7' 
2596-2

Kuppe oberhalb (nordlich) vom 
Perner, auf der Scheide gegcn 
den Mauthhof-Graben..................

SchSder, beim Hirschwirth niichst 
der Kirche (F lu r)........................

Rottcnmann, Dorf in der Thal- 
sohte zwischen Schdder und 
Tratten..........................................

Mosser Bauer (neben dem Scbit- 
ter), dstlich von Rottenipann;
Gemeinde-Rinegg........................

Mittel.............

Uebergang vom Karner Graben 
in den Oberbacher Graben, ostl. 
vom Frischer (Bauer), Gemeinde 
Rinegg...........................................

3414-0

3865-6

4422-8

2831-6

2811-7

(3433-0) 
(3459-6/  
3446-3

4264-5

7648 1 A 
7811-1 A

5734-2 A

&. Die dstliche Gegend mit den Umgebungen von OberwSlz,

7455-3 A 

7114-4 A

75. Hohenwartk'(Hochwarth), ndrdl^

76. Gastitfmer Alp, nordlich von

Dessgleichen.
Dessgleichen.

Oiluvialschotter.

Granatgliroinerschiefer.

Dessgleichen.

Dessgleichen.

Schotter der Katsch-Thalsohle.

Uebergangsschiefer. • 

Uebergangskalk.

Granze des Kalkstcins gegen die 
grunen UebergangsscWefer.

Griiner Scliiefer d«s Uebergangs- 
gebirges.

Griinze vom Glimmerschiefer und 
Gneiss gegen die grauen und 
griinen Uebergangsschiefer.

Uebergangsschiefer, dariiber fer- 
tiares Conglomerat.

Terrassen -  Oberflache des gtanz- 
kohlenfuhrenden TertiUr-Conglo- 
mcrats; Griinze gegen die Ueber
gangsschiefer und Kaiksteine.

Granze der semikrystallinischen 
Uebergangsschiefir gegen die 

, Granat-Glimiperschiefer.

St. Johann am Tauern und Unzmarkt.
% •

Glimmerschiefer- und Gneiss-Gebiet. 

Dessgleichen.

^ N ic h t zu verwechseln mit dem'!§choberspitz, siidwestlich von Donnersbachwald (6707-7 Fuss A), 
’ *  9 1 '
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77. Schottl -  Berg (SchottI -  Eck), 
nordwestl. v. Oberwolz (Gipfet)

78. OberwSIz, Eirche (F lu r )...........

Mittcl.............
79. Beim Leipold (Bauer) im Uri-

sprunge des Bromachgrabens, 
nqrdostlich von Oberwolr...........

80. Plcschaitz -  Berg (Plaischite-
Berg), nordwestllch von Niedcr- 
wblz (G ipfclJ...............................

(2i578-2)
(2:5S2-o(
2S6i5,-3

3864-4

81. Puxberg, Wetterkrcuz (Leon
hard! -  Kreuz) auf dem Gipfel, 
westlich von Niedenvdiz.............

82. Beim Walker (Bauer), zwischen
Puxberg und Niedenvolz.............

83. Weissenbaeh’s Zugericht (Koh-
lenbrennerei) *) , nordwestlieh 
von Niedenvolz............................

84. Sehieseck (odcr Scbiedeck?),
nordostlicb von Oberwdiz...........

83. Uebergang aus dem Mosbachcr- 
Graben in d. Lechtbal (Laehthal) 
zwischen Hirzeck und Schonberg 
(in Osisudost voin Sehieseck) ; .

86. In den Ackern, Soble. des west- 
lichen Schnnbcrger Grabens beim 
Thicrzcl und Thierccker, wo der 
Bach die Bicgung in West macht

87. Untcrcr (ostlicher) Brucker- 
Teich Oder Brandwald-Teich, 
zwischen Oberwolz und Zcyring.

88. BocksrQcken (Bosruck), nord
westlieh von Unzmarkt (Gipfel).

89. Ruine Frauenburg bei Unzmarkt;
Bergspitze am Fusse des westli- 
chen Tburmes ...............................

4364-5

3266-0

3368-4

7206-0

6310-4

(3827-1)
(3810-8)
3818-9

4106-7

90. Pusterwald, Kirche (Flur), Sohle 
des Pustcrwald-Tliales...............

Miltel.............
Ol.Kasofcn (Gipfel), nurdlich von 

Pusterwald...................................
92. Keckenfricdeck (Bretsteinberg),

im Ostnordosten von Bretstein
(Gipfel) ..................

93. St. Johann am Tanern; Sohle des 
Pdlsthales; Wirflishaus (Flur), 
gleich unterhalb von der Kirche.

29fe-0

(3407-3)
(3286-0)

3346-7

Mittcl.

)3291-S(
(3134-0)

3212-7

5029-2 A

5673-9 A

7177-2 A

3533-7 A

3972-1 A

3317-4 A

Glimmerschiefer- u. Gneiss-Gcbiet. [Jj 

Diluv)ales Kalkconglomerat.

Granat-Glimmerschiefer.

GrSnze d. Granat-Gliramerschiefers 
gegen semikrystallimschen Schie- 
fer und Kalkstein.

Kalkstein an eben derselbenA-.”.-"-:̂ :.?r' '
Granat-Glimmersehiefer.

Oessgleichen.

Glimmerschiefer und Gneiss.

Dessgleicfaen.

Granat-Gllimmerschiefer.

Glimmerschiefer mit Gneiss und 
Turinalinfels.

Glii^merschiefer und Gneiss.

Glimmerschiefer mit Kalkstein und 
Hornblendeschiefer.

Glimmerschiefer mit Gneiss, Horn- 
blendeschicfer u. s. w.

Korniger Kalk des Glimmcrschiefers- 

Dessgleiehen.

Gneiss; im Tliale m-3chtige Sehotter- 
ablagerungen.

’)  Auf der General-Quartiermeister-Stabs-Karte heisst es „Oede^.^
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Ortsangaben
Mccrcshohe in Wiener Fuss

Rolle 1S53 altcre Beobachtungco
Geognostische Bemerkungen

94. Kesseleck, sudostl. von St. Johann
(Gipfel).........................................

95. ltosenkogel,norddstllchvon Zey-
ring (G ipfel).................................

-06. Reschkopf, nordwestlich ron 
— Zeyring (Gipfel) * ) . . . . , ...........
97. Unter-Zeyring, Wirthshaus von

Sabin (F lu r )................................
Mittel .

98. Gnzersdorf im Polsthale..............
99. Pols, Wirthshaus von Setznagel

(F lu r ) ...........................................

100. Oberer Polshals (Sattel),Ueber- 
gang aus dem Pols- ins Murthal,

chen Enzersdorf und Einod .
101. hai)erey-Berg, nordostlich von 

St. Johann in §cheiben (Gipfel).
102. Eisensteingrube in den Gra-

bener Wiesen unter dem Nuss- 
ffiaier, zwischen Nussdorf und 
Ober -  Zeyring. Oberer nicht 
gemauerter Stollen......................

7301-1 A 

6053-S A 

5276-3 A
(2805-2) 
(2819-2f 
2812-2 
2484-6

2420-8

2383-6

2337 und 2531 
[Morlot®).

4714-7 A

3412-0

Gneiss.

Granit.

Glimmerschiefer und Gneiss. 
Diluvialscbotter der Pols.

Dessgleichen.

Dessgleichen.

Glimmerschiefer und korniger Kalk. 

KGrniger Kalk.

Eisenglanz -  Vorkommen an der 
Grknze von Glimmerschiefer und 
kornigem Kalk.

D. Hohenmessungen ira Flussgebiete der Enns.
103. St. Nikolai im Grosssolklhale; 

Wirthshaus (Flur)........................

Mittel..............
104. Knallstein(Hochknall), westlich

von St. Nikolai (G ipfel).............
105. Ahornkogel, nordostlich von

St. Nikolai (G ip fe l)....................

(3452 0
(3495 ■2}
3473-4

8206-5 A 

6311-9 A

Glimmerschiefer niit Gneiss, Horn- 
blendefels u. s. w.

Dessgleichen.

Dessgleichen.

Wie man aus den hier aufgefiihrten Hohenbestimmungen und aus der bei- 
gegebenen hypsometrischen Karte grsieht, istdas -ganze Gebiet dui-chaus Gebii-gs- 
land. Die Meereshohe betragt selbst an den tiefstenPuncten U n z m a r k t ,  Pols ,  
Mi ihlen und DOr n s t e i n  noch uber 2000 Wiener Fuss, und aus dieser Basis 
erheben sich dann noch die auf 6, 7 und 8000 Fuss Kobe ansteigenden Berg- 
massen. Zabli-eiche, meist sehr schmale und steil eingescblossene Thaler durch- 
brechen sie und steigen grossentlieils mil ihren Urspriingeii bis 4 und SOOO 
Puss, auch wohl noch hoher an.

Ebe^es Land ist nur in geringer Ausdehnung vorhanden. Es zeigen sich 
nur Litf^nd da in der Sohle des Haiiptthales der Mur und einiger Seitenthaler 
(der Pols, Wiilz, Katsch und Ranten) einigermassen breite ebensohlige Thal-

*) Es ist woH der „Rosenschopf“ der General-Quartiermeister-Stabs-Karte.
*) M or lo t  gibt die Meercshdhe von Pols im Texte der „Erlauteihingen zur YIII. Section* 

zu 2531 und auf der geologiscben Karte zu 2337 Fuss an.
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strecken. Schoti um einige hundert Fuss fiber den heutigen Flussthalern der / 
Gegend gelegen, erscheint noch eine ziemlich betrachtliche wellige Hocbflacbs 
bei Z e i t s c h a c h ,  G r a s l u p p  u. s. w., welche als Vorstufe des hbheren G«- 
birgsruckens der Grebenzen und des Kalkbergs sich darstellt.

Zum grossten Theile gehort die betreffende Gegend dem Flussgebiete .der 
oberen Mar an. Ein Theil derselben gegen Sfidosten zu ist indessen schon 
Draugebiet, und zwar gelangt man stellenweise aus dem einen Gebiet ziemliclr 
unvermerkt ins andere, obne dass ein als Wasserscheide cbarakterisirter Rficken 
an der Granze anzutreffen wfire. Die Orte P e r c h a u ,  A d e n d o r f  und Obe r -  
d o r f  liegen ungefahr an dieser Granze in nur etwa vierhundert Fuss Hohe fiber 
dem naben Murthale; N e u m a r k t ,  Z e i t s c h a c h  und Mfihlen aber gehoren 
schon durchaus dem Gebiete der Drau oder, genauer genommen, dem der zur 
Drau hinabfliessenden Bache Olsa und G b r t s c h i t z  an. Eine hohe und ununter- 
brochene Gebirgskette dagegen, dem Hauptzuge der norischen Alpen angehorm ^ 
von mehreren Geographen als „Tauernkette“ bezeichnet, trennt das G ebiftder 
Mur von dem der Enns und halt in unserer Gegend eine Meereshbhe Ton durch- 
schnittlich 6 —  7000 Fuss ein.

Was das Verhaltniss der geognostischen Zusammensetzung des Gebirges zu 
den Meereshbhen desselben betrifft, so ergibt sich fur das untersuchte Gebiet 
folgendes:

1. Die krystallinischen Schiefer — vorwiegend Glimmerschiefer mit mehr 
Oder minder betrachtlichen Gneiss-Partien —  bilden in der zwischen dem Mur- und 
Enns-Gebiete verlaufenden Hauptkette ein Gebirge mit einer Kammhohe von durch- 
schnittlich 6—7000 und einzelnen Gipfeln von 7—8000 und zum Theil noch mehr 
Fuss Meereshohe. Die hochsten Gi^fel liegen nicht in der Hauptkette selbst, 
sondern* in seitlichen Auslaufern derselben ( P r e b e r s p i t z  86S6 Fuss und 
R u p r e c h t s e c k  8171 Fuss). Von den Satteln dieser Hauptkette scheint keiner 
unter SOOO Fuss einzuscbneiden ( S o l k e r  S c h a r t e  5561 Fuss).

2. Die semikrystallinischen grauen und^ grunen Schiefer des UebergangS::., 
gebirges mit ihren Kalksteinlagern erzeugen minder hohe und mehr zu einzelnen 
Gruppen aufgeloste Gebirgspartien. Die GipfSlhohe betragt hier durchschnittlich 
zwischen 5 und 6000 Fuss ( S t o l z a l p e ,  P l e s e h a i t z ,  F r a u e n a l p e ,  Obe r -  
b e r g ,  K u h a l p e ,  Gr e b en ze n ) .  Von einer Kammhohe kann, da die Berg-, 
massen keine Ketten bilden, sondern durch Langs- und Querthaler oder durch 
niedere Sattel von einander getrennt liegen, nicht die Rede sein.

Die schon getfachte auffallende Erscheinung der ohne markirte orographische 
Abgrenzung verlaufenden Wasserscljelde zwischen Mur und Drau bei A d e n d o r f  
und P e r c h  au gehort diesera Gebiete an. Namentlich verlauft ein Thekldieser 
Wasserscheide fiber die flachwellige Terrassenfiache von Z e i t s c h a c h ,  w ^ h e  
in einer Meereshohe von 3000 bis hochstens 3300 Fuss an das hohere Gebirge 
der G r e b e n z e n  gegen Westen sich anlehnt, ihrerseits aber wieder um 400 bis 
600 Fuss von den tieferen — wahrscheinlich erst wShrend und nach der Diluvial- 
epoche ausgespulten — Thalsohlen der zur Mur einer-, zur Drau anderer Seits
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^ehenden Gewasser unterteuft erscheint. Griine und graue semikrystallinische 
Sfchiefer bilden diese wellige Hochflache, theils unmittelbar zu Tage austretend, 
tneils unfer einer Diluvialschotterdecke.

3. Die der Steinkohlenbildung angehorigen Conglomerate und Schiefer bei 
T u r r a  ch im siidwestlichsten Theile des Gebietes erzeugen wieder ein hoheres 
Gebirge mit Meereshohen vou 6 — 7000 und mehr Fuss ( E i s e n h u t ,  Koni g-  

’s t u h l ,  S t a n g n o c k  u. s. w.), welches um 2 —  3000 Fuss die benachbarten
Thalsohlen iiberragt.

4. Die TertiSr- (Molassen-) Schichten erscheinen bis zu einer Meereshbhe 
von 3446 Fuss beim Mo s s e r  und S c h i t t e r ,  Gemeinde R i n e g g ;  sie treten 
bier mit einer Thalbohe von etwa 600 Fuss entblosst auf, indem sie von da bis 
zur Soble des Rottenmanner Querthales, welches eine mittlere Kobe von ungefahr 
2822 Fuss einbalt, herabreichen.

- 5 . Die Diluvialschotter - Ablagerungen steigen bier, wie bberhaupt, mit den 
Tbal^hlen zugleich, an welche sie gebunden sind, bis zu ziemlich betrachtlichen 
Meereshohen an; bei T u r r a c h  hat man machtige Schotterterrassen bei mehr 
als 4000 Fuss Meereshohe. Hervorzuheben ist auch die grosse Ausbreitung der 
Schottermassen auf der flachwelligen Hochflache von Z e i t s c h a c h  (3228 Fuss).

Z u r E r l a u t e r u n g  d e r  Kar t e .  — Bereits in der Sitzung der k. k. geo- 
logischen Reichsanstalt vom 20. Miirz 1855 legte ich eine hypsometrische Karte 
ddr Gegend vor; die hier mitgetheilte ist eine Verkleinerung des mittleren und 
sQdlichen Theiles jener friiheren im Maasstabe von einer Linie auf 2000 Wiener 
Fuss. Der nordliche Theil wurde weggelassen, da hier fiir eine einigermassen 
naturgetreue Ausfiihrung die Zahl der Hohenbestimmungen doch viel zu gering 
war. — Die Hohen sind auf diesem Kartchen nach den vorhandenen trigonometrischen 
und barometrischen Messungen zonenweise von je  1000 zu 1000 Wiener Fuss 
unterschieden.

Die Eigenthumlichkeiten in der Berg- und Thalgestaltung des betreffenden 
-liandestheils lassen sich auf diese Weise sehr in die Augen springend darstellen.

Vor allem deutlich durch ihren breiten und ziemlich gleichfbrmigen Verlauf 
von Nordnordwest in Sudsiidost tritt denn jene ins Gebiet der grauen und griinen 
Schiefer fallende Bodeneinsenkung der Gegend von Ne u m a r k t  zwischen Gre- 
benzen und Seethalalpen hervor, welche mehrfach schon erortert wurde.

Deutlich priigen sich denn auch auf der Karte die Eigenthumlichkeiten des 
Thalverlaufes aus; Langen- und Querthaler treten zu einenj fdrmlichen Netze 
zusammen.

Am starksten tritt als Haupt- und LSngeifthal das Murfhal hervor. Man er- . 
kenn t^u tlich , dass es kein einfaches Langenthal ist, sondern dass auch hier 
miifilestens zwelThalrfchtungen zusammengetreten sind.

Die Hauptrichtung desMurthales ist in unsei-em Gebiete die von West in Ost. 
Diese Richtupg sprieht sich besonders in der Strecke von K a t s c h b i s T e u f e n -  
b a c h  und in jener von Un z ma r k t  anthalab zu aus. — Mif diesem vorwiegenden 
westostlichen Verlaufe des Murthales combinirt sich ein solcher von Siidwest in
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Nordost. Es ist diess die Richtung des Taya-Grabens von St. L a m b r e c h ^  
bis zur Miindung ins Murthal bei T en  fen bach .  An der Miindung der Taya veA 
lasst die Mur ihre vorherige Richtung, nimmt die der Taya an und halt dieselne 
bis Un z ma r k t  ein, wo der westostliche Lauf wieder sich geltend macht.

Dem vorherrschenden westostlichen Vei’laufe des Murthales correspondirt 
ganz deutlich zu beiden Seiten ein System ebenso verlaufender aber vereinzelter 
Einsenkungen. Auf der Sudseite der Mur spricht sich diess bloss durch die auf- , 
fallende westostliche Thalrichtung zwischen S t. L a m b r e c h t  und L a s s n i t z  
aus. Starker markirt ist es auf der Nordseite, wo namentlich in der Richtung 
von K r a k a u d o r f  auf St. P e t e r  eine westostliche Einsenkung zu bemerken ist; 
der Feisterbach, dann ein Theil der Ranten, demnachst der Scboderbach und 
der Verlauf des Katschbaches bis S t. P e t e r folgen dieser Einsenkung. Zwischen 
O b e r w b i z  und Z e y r i n g  sieht man ahnliche Thalrichtungen; es sind hier 
mehrere kleine westostlich ziehende Thaler, welche etwas oberhalb von nr** 
wolz beginnen und zusammen eine Art Langenthal darstellen. Es fiihrt dieser 
Einsenkung entlang ein Fahrweg von O b e r w b i z  naeh Zey r i n g .

Man kbnnte diess alles fiir etwas Unwesentliches, fur etwas mit dem inneren 
Gebirgsbau nicht in Beziehung stehendes erklaren. Indessen zeigen auch die ins 
Murthal einmundenden Querthaler yon der Salzburgischen Granze an bis zum 
Rande der Seckauer Alpen theilweise wieder so einfacbe und untereinander 
gleichbleibende Richtungen, dass man wobl im einen wie im andern eine Erschei- 
nung von allgemeinerer Bedeutung annehmen muss.

Auf den ersten Blick in die Augen fallend ist der parallele Verlauf von einer 
Reihe von Graben, die alle von der Hauptkette herab von Nordnordwest in Siid- 
siidost sich senken; so der Preber-, Gunster-, Feistritz-, Eselsberger-, Golling- 
und Schbttl-Graben, welche alle sehr geradlinig und auffallend parallel ver- 
laufen. Die oben erbrterte Lbngseinsenkung zwischen K r a k a u d o r f ,  S c h b d e r ,  
St .  P e t e r ,  Ob e r wb i z  und Z e y r i n g  macht dieser Thalrichtung ein Ende. 
Von da bis zum Murthale verlaufen alle grbsseren Querthaler deutlich \on d er ' 
vorigen Richtung abweichend, so der untere Verlauf vom Ranten-, Katsch- und 
W blz-Thale. Hier ist die Richtung Nordwest in Sudost. Man sieht deutlich wie 
sogar diese Richtung flber das Mur-Thal hinaus in Sudost sich fortsetzt; ich 
habe diese aulfallende Erscheinung in den fruheren Aufsatzen fiber die betrelfende 
Gegend schon erbrtert. Der Lauf des Hauptthales scheint durch die letztere 
Richtung der seitlichen Thaler gar nicht alterirt zu werden.

Auf die theoretische Seite des Gegenstandes weiter einzugehen, die durch 
blosse Erosion gebildeten Thaler von den bei der Erhebung^des Gebhjges ent- 
standenen unterscheiden zu wollen, wiirde zu weit ffihren. "Ich will ako nur 
noch auf die beiden ganz ohne hydraulische Beziehung vorhandenen, sicher nicht 
durch die blosse Erosion eingerisseneii Thaler, das zwischen S t. L a m b r e c h t  
und L a s s n i t z  und das zwischen S c h b d e r  und R o t t e n m a n n  hinweisen und 
damit abschliessen. •
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IV.Zur Geognosie der nordostliehen Kallialpen Tirols.
Von Dr. A d o lp h  P ic h le r ,

k. k. Professor in Innsbruck.

Mit einer Karte und funf Profilen.

M itgeiheilt in dcr Sitzung dcr k. k. g^eologischcn Reicbsanstalt am 25. Norcmbcr 1850.

Vo r w o r t .  Vom Beginne meines Leh'ramtes vielfaltig mit botanischen 
Studien beschiiftigt, wurde ich allmalig durch die Pflanze auf den Boden,"der sie 
trug, verwiesen und zu geognostischen Beobjichtungen veranlasst. Die beschei- 

Fruchte desselben ubergebe ich hierait den Mannern der Wissenscbaft, 
wohl zufriedeu damit, wenn es mir gelang fiir den Ban des grossartigen Tempels, 
den die neue Zeit begonnen hat und mit den gewaltigsten Kraften durchfuhrt, 
einige Sandkorner zu liefern. Das Terrain, Avelches ich untersuchte, beschrankt 
sich zumeist auf die Gegend von Innsbruck und Achenthal; die von mir beige- 
fiigte Karte konnte freilich nicht in alien Theilen gleich genau ausgefiihrt werden; 
jedoch schien es dringend gerathen, dessen ungeachtet diese Skizze anzufugen, 
urn wenigstens einigermassen ferneren Missdeutungen unserer Gebirgsverhaltnisse 
vorzubeu'gen, wie sie auf Grund der vom geogno’stisch-montanistischen Vereine 
verblTentlichten Karte von Tirol bereits mehrfach vorgekommen sind. Es kann 
mir naturlich nicht einfallen, das hohe Verdienst dieses patriotischen Werkes 
irgendwie zu schmalcrn,' jeder UnbefangeAie Avird aber zugeben, dass es bei den 
vielBiltigen Entdeckungen der jiingsteh Zeit manche'n Anforderungen der Wissen- 
schaft nicht mehr ganz entspreche. Zur Erlauterung mogen die Profile dienen, 
welche ich, so AVeit es in meinen Kraften stand,' mit grosster GcAvissenhafligkeit 
ausarfieitete. So Manches, Avas ich heuer unerledigt lassen musste, hoffe ich, Avenn 
eS die Gunst 3es Schicksals erlaubt, im Laufe des nachsten Sommers zu erganzen.

Al lg-emeines .  Schwer dilrfte es^ sein, im Aveiten Gebiete der Alpen ein 
Thai zu finden, Avelches sich mit demjenigen, das der Inn von seinem Ursprunge 
in Graubiindten bis Rosenheim in. Bajern diirchfliesst, an Schonheit und Mannig- 
faltigkeit der Bodenverhaltnisse vergleichen Hesse. Im Oberlande enge Schluch- 
ten, denen der fleissige Bauer mit Miihe den kargliclien .Unterhalt abringt; bei 
Innsbruck sudwarts sanfte Linien des Gebirges, Avahrend nordlieh Avilde Kalk- 
felsen zum Flusse abstiirzen; bei Wbrgl iippige Saatfelder und das Aveiche Griin 
der MpGi, auf denen der Senner das schbne braune Hornvieh unter lustigem 
Gesange Aveidet. Eipen eben so entschiedenen Gegensatz bietet der Charakter 
der Bevblkerung, fast an die alten Dorier und Jonier erinnernd, so dass hier dem 
Culturhistoriker eine schbne Gelegenheit geboten Avare, den Einfluss des Landes 
auf die Leutc‘ zii beobachten. Dieser Wechsel der Formen entspringt aus der 
Verschiedenheit der Formationen, Avelche das Terrain zusamipensetzen. Yon

K. k. geo^g ische Reichsanstalt. 7. Jahrgang 1856. IV. 9 2
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Martinsbruck bis Zams Thonglimmerschiefer, oft tief gespalten, dass kaura neben 
dem Wasser Platz fiir einen Durchgang bleibt, voo Zams bis zur Miindung d ^  
Oetz reehts und links unterer Alpenkalk, der am Guluck in der Nahe dieses Ortes 
unmittelbar dem Schiefer aufliegt, dann Gneiss am rechten Ufer, fast bis Silz. 
wUhrend nordlich der Kalk fortsetzt und, das linke Ufer des Stromes behauptcfnd, 
unter Schwatz auch am rechten machtig aufzutreten beginnt, so dass das Injithal 
nur von Silz bis Schwatz die Granze zwischen Schiefer und Kalk bildet.

M e t a m o r p h e  G u t t e n s t e i n e r  Ka l k e  an d e r  S e r i e s  u n d  Sei l e .

Jedoch darf man hlebei nicht vergessen, dass zwei weit ausgedehnte Kalk-' 
massen'sudlich des Inn links von der Sill dfem Glimmerscbiefer autliegend, sich 
zu den Spitzen der Series und Seile emporgipfeln. Es sind Gesteine derselben 
Formation, die nordlich des Inn ansteht, jedoch haten sich metamorphosirendc 
Einfliisse geltend gemacht, ohne dass gerade eine bedeutende Schichtens^rung 
eingetreten ware. Die Schichten des Ampfersteins fallen nordlich unter einem 
flachen Winkel nach Siiden, siidlich in gleicher Weise nach Norden, in der Mitte 
sind sie fast schwebend. Die schwarzen Mergel sind umgewandelt in dunkle 
Schiefer mit Seidenglanz, welche mit Salzsawre etwas aufbrausen. Nach aufwarts 
wechselfi sie mit dunklen Kalken, und gehen in diese iiber. Die Schiefer zeigen 
hie und da Blattchen von weissem Glimmer, auch die Knotchen finden sich, die an 
den spater zu erwahnenden Kalksandsteinen von Thauer vorkommen. > Ich war 
so glucklich, in der Niihe desPfrimes in diesen Schiefern Spuren von Petrefacten 
zu entdecken, welche, wenn auch nicht vollkominen bestiminbar, doch die ent- 
schiedenste Aehnlichkeit mit den Durchschnitten der Cardita zeigten, der man im 
nordlichen Kalkgebirge so hiiufig begegnet. Ueber den Schiefern liegen die 
regelmassig geschichteten Dolomite. Das Gestein verbreitet beim Anschlagen 
einen unangenehmen -Geruch nach Schwefelwasserstoffgas, 1st sehr feinkornig. 
schneeweiss, oder ins Lichtgraue ubergehend, und enthiilt bisweileh kleine 
Krystalle von Schwefelkies. Diese zwei Kalkmassen, autliegend deih Gneiss und 
Glimmerschiefer, versprechen die interessantesten Aufschliisse iiber die Geognosie 
der Alpen. Ich hoffe, ihnen im nachsten Sommer ein genaueres Studium widmen 
zu kSnnen.

T h o n g l i m m e r s c h i e f e r .  ( G r a u w a c k e n s c h i e f e r ? )

Ebe ich nun zu meiner eigentlichen Aufgabe ubergehe, sei es mir vergonnt 
fiber die Thonglimmerschiefer sudlich von Innsbruck Einiges mitzuthdien, um 
so mehr, da ich dieselben. in mein erstes Profil einbezieha Die Gehirge,WK^che 
diese Steinart zusammensetzt, sind meist Sanft gerundet, an den Abhangen mit 
Wiildern und syftigen quellenreicheii Alpen bedeckt, auf dem Grate jedoch, der 
sich lang in weichen Linien hinstreckt, liegen gewaltige Steinblocke, iiberzogen 
von bunten Flechten, und wiister Sebutt. Das Gestein selbst isf vom Ilusslhofe 
gegen Amras in vielen Briichen aufgeschlossen, und bewahrt durchschnittlicli
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einen ziemlich gleichfdrmigenCharakter. Es ist dunnschieferig^ der Glimmer ha t . 
auf den oft mannigfach verdriickten Zusammensetzungsflac'hen vvelche seideii- 
artigen Glanz zeigen mid nicht selteii mit Graphit iiberzogen sind, meist stahl- 
graue Farbe. Er schliesst grbssere odei; kleinere Quar'zlinsen ein. Oft erscheint der 
Quarz lagenweise; er ist milehweiss, graulicb oder gelblich, entbiilt dort, wo er 
in grBsseren Massen auftritt, dunkelgriinen, schuppigen Clilorit und eingesprengte 

• Partien von Spatbeispnstein, der gern zu Oker verwittert, so dass der Quarz dann 
ganz locberig und zerfressen aussieht. Selten traf icb Scbuppen spargelgriinen 
Talkes, wie er aus dem Zillertbale bekannt isti in diesemSchiefer. Andere zufallige 
Hestandtbeile sind kleine Krystalle von Eisenkies; auf den Wanden von Spalten 
auch etwas Kupfer- und Arsenkies. Von griisserer Bedeiitung ist das Vorkommen 
des Kalkes, der entweder lagenweise*, oft von Quarz durchzogen, oder in ziemlich 
machfigen Stocken, .wie bei Ampas, auftritt. Auf den Lanserkopfen stebt eine 
Art Kalkscbiefer an, in Tafeln von einem balben Zoll und darunter brecbend, die 
Flacferi von weissen Glimmerblattchen bedeckt. Der Kalk ist ziemlich fein- 
kornig, weiss, blaulich, graulicb. oder gelblich. Die eckigen Stucke desselben 
werden bei Ampas als Strassenscbotter verwendet. Eines untergeordneten Vor- 
komnaens in einem Wiltauer Steinbruche muss icb noch gedenken. Eine Linse 
eines sehr compacten gpiinen Scbiefer^, bei dem.die Schieferung fast verschwindet, 
tritt plotzlich auf und erreicbt eine Macbtigkeit von mebreren Fuss. Eingestreut 
sind viele kleine Schwefelkies-Krystalle. Dariiber beginnt in gleicher Maehtig- 
keit Scbiefer ahderer Art. Der Glimmer ist silberweiss, umscbliesst sebr flacbe, 
fast tafelartige Linsen milehweisseh Quarzes; eingestreut s ind— jedoch ziein- 
lich selten — .etwas zerdriickte Korner eines weissen, feldspathartigen Minerals. 
Das ostliche Auskeilen dieser Gesteine zu beobaebten verhindert die Vegetation. 
Der Scbiefer streicht bier in Stunde 19 '/a— 20*/* und verflacht gegen Siiden. 
Doch erscheint der ganze Scbicbtencomplex noeb in -der Art gehoben, dass er 
sich in der Riebtung des Streichen.s gegen Westen senkt, Aus der Gegend von 
^mi'tfs brachte mir einer meiner Scbiiler, Herr S t r a s s e r ,  grbssere Stuclte 
sebonen Magnetkieses mit Quarz; nach seiner Angabe lag im Walde, urtweit,eines 
.Steinbruebes ein ziemlich grosser Block. Als icb mich nacb einigen Ferialtagen 
dahin begab, war er bereits von den Studenten aufgeavbeitet, und icb erhielt nur 
mehr einzelne Handstucke. Am Brpckenh'of ober Sistrans findet roan einen meer- 
griinen, mattglan-zenden Scbiefer, mit zerstreuten Blattcben. tombackbraunen 
Glimmers. Setzt man von Wiltau den Weg sOdwarts uber das Mittelgebirge gegen 
Vill fort, so findet man links von der.Strasse einen Felsen mit einem Freischurf, 
wo freilich ymsonst auf den nesterweise im Quarz einbrechenden Spatbeisenstein 
gearbejtet wurde. Dariiber beginnt ein Plateau: nordlich von einem sanften 
Hiigelzuge, der in den Lanserkopfen seine grosste Hohe von 2989 Fuss L i p o i d  
erreicbt, begranzt, sildlich ziebt es sich an die Lebne des Patscherkofels bin. 
Einerseits erheben sick darauf niedere Kbpfe von grauem Thonglimmerscbiefer, 
andererseits vertieft es sich zu Mulden, welehe von Wassertiimpeln und Toff, 
den dje Innsbrucker Spinnfabrik ausbeutet, erfiillt sind. Auch ein kleirier See

‘ 92*
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befindet sich daselbst unter den Lansevkopfen. Dieses Mittelgebirge, dessen Hohe 
durchschnittlich bei 3000 Fuss angesetzt werden kann, schmiicken anmutbigeDSrfer 
und Villen in buntera VVechsel. Ein freundlicher Weg fiihrt von Igels durch 
Tarinenwalder in massigera Ansteigcn nacb dem beriibmten Wallfalirtsort Heiligen- 
wassei* (4020 Fuss Lipoid) .  Wjr belinden uns noch immer im gleichenGestpi^T 
Steigt man von bier bergan, so erreicht man baldeinenSchlag, wo ein kle.inerFels 
aus der Erde ragt. Es ist unser Schiefer, ganz wie bei Wiltau. Die Zusammen-- 
setzimgsflachen sind, wie man es aucb in den Steinbruehen bisweilen beobachtet,' 
fein gefiiltelt, jedocb braun, hie und da sogar regenbogenfarbig angelaufen. Auch 
den Quarz bat der Oxydationsprocess ergrilTen. Er ist nicht mebr milcbweiss, sou- 
dernlichteroder dunkler rotbbraun gefarbt. Setztman denW egweiterfort,'so trifft 
man bald aufWiesen- undWaldboden grosseve oder kleinereBlocke einesGesteines 
zerstreut, welches sich in seinem Aussehen entschieden dem Glimmerschiefer 
nabert; indem der Glimmer selbststiindiger hervortritt. Esenthalt in grosser Menge 
Krystalle von Staurolith, i/a bis selbst 3 Zoll lange Prismen, bfters schiefe Durch- 
kreuzimgszwillinge. Sie sind oftlm Glimmer ganz eingewickelt, erscheinen jedocb 
auf der Oberflache der Steine scharf hervorragend, weil sie der Verwitterung 
leicht widerstehen. Im Brucbe'sind sie gelbbr,aun oder bliiulichgrau und enthalten 
haufig silberweissen Glimmer; die chemisclie Zusammensetzung entspricbt nach 
Angabe des Herrn An t o n  v. Kr i pp ,  Hauptprobirers am Salinenamte zu Hall, 
nahezu' jener der Staurolithe des 'Gottbard. Bemerkt muss werden, dass im 
reinen Glimmerschiefer der Lizum sich neben schwarzem Turmalin und Anda- 
lusit braunrother Staurolith findet. Er unterscheidet sich von dem des Patscher- 
kofel durch geringere Dicke, dasVorhandenseinderQuerflachen der Prismen und 
eine viel glatfere Oberflache. Nebsfdem enthalt der Schiefer des Patscherkofels 
hie und da haufkorn- bis erbs'engrosse, auf frischem Bruche karmirirotbeGranaten- 
An der Holzgrtinze ersclieint an einer. Stelle, wo friiher Kalk gebrannt wurde, 
das bisher von der Humusdecke verborgene Gest.ein. Es zeigt vollkommen >den 
Cbarakter der Wiltauer Schiefer. Blocke des Staurolith fuhrenden Schiefers'finde) 
man iibrigens auch erratisch, selbst am linkeh Ufer des Inn bei Vomp. Unzwei- 
felhaft anstehend trifft man dieses Gestein auf der Kuppe des Patscherkofels 
(Fig. i ,  11 ), die es gan^ zusammensetzt. Es ist hier 9em Glimmerschiefer so 
entschieden. ahnlieh, dass ich Handstiibke nur durch, secundare Merkmale, etwa 
durch die Beschaffenheit des eingewachseneii Stauroliths, -zu unterscheiden 
wiisste. Der weisse oder auch brauhliche Glimmer erscheint lagenweise in Bliitt- 
chen, der Quarz beUauptet am ehesten den friiheren Charakter. Ich besitze 
Handstucke, wo auch nqch etwa eine Linie lapge, und in der hlitte ungefahr 
y% Linie dicke Linsen dunkelbraunen Glimmers eingewkehseti sind. l^*eber- das 
Alter dieser Gesteine Avage ich, da bis jetzt keine Spur von Petrefacten b ^ n n t  
ist, kein bestimmtes Urtheil auszusprechen. Die Schiefer von Wiltau gleichen 
denen von Dienten, die ich an Ort und Stelle sah. Es ist daher die Vermu- 
thung derjenigen, welche auch bier die Grauwacke voraussetzen, nicht ganz 
unbefechtigt.
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T r i a s :  h u n t e r  S a n d s t e i n .
Mehr Sieherheit bieten die Glieder der Trias, wenn. sie auch'bisweden 

durch gewaltige Scbichtenstorungen verdriickt und an einander geschoben sind. 
Der bunte Sandstein zieht sich von Schwatz auf der rechten Seite des Inn und 
dann sMlich des Kaisergebirges in machtiger Entwicklung gegen das Pinzgau; 
nbr^lich jenes Flusses tritt er nur in untergeordneten Partien zu Tage, wo 
*ntweder ein tiefer Einriss durch den Muschelkalk seine Schichten blosslegte, 
wie im Hottingergraben, oder wenn sie durch gewaltsanne Aufstauchung empor- 
gequetscht wurden, was bei der Vintlalm geschehen zu sein scheint. Sein Lie- 
gendes entzieht sich'hier uberall der genauen Untersuchung; GerSlle, Schutt 
und Conglomerate,, welche das Thai in seiner ganzen Breite und weit hinauf an 
den Berglehnen ausfullen, flberdecken dasselbe. Zweifelsohne bilden es wie 
anderswo die Thonglimmer- oder wenn man sie dafur anseheh darf, die' Grau- 
Wackensehiefer. Dass ubrigens- auf diese Schiefer nicht iib^i’aB der bunte Sand- 
stein' folg.e, ward schon angedeutet, als von Gulude bei Zams die Rede war, wo 
auf jene kryptogenen Gesteine unraittelbar der untefe Alpenkalk foigt. Im Bette, 
wefches sicli der Hottingerbach durch Gerolle und Conglomerate tief eingefurcht, 
kommt, der bunte Sandstein auf einer kurzen , vielleicht kaum S —  6 Schritte 
breiten Stella zu Tage, streichend nach Stunde 7 (Fig. 1, 9). Er liegt anfangs 
ziemlieh horizontal, geht man jedoch etwa 30 Schritte gegen Norden im Bette des 
Bitches aufwSrts, so Sndert sich das plotzlich (Fig. 1 ,9  a ) ;  man tritt mit einem

    
 



722 Dr. Adulph fic h le r .

Jim

Schrrtte yon den Flachen der Schichten auf Kbpfevon Schichten, welche unter .. 
einera Winkel von mehr als 70 Grad gegenNorden*fallen. ^ald verdeckt der Schuft 
des Baches Alles. Es steht zu beiden Seiten des Ufers Rauchwaeke (Fig. 1, 8 ), 
und dann schwarzer Mergel, der in griifelahnliche Stiicke zerfallt (Fig. 1, 
an. Darauf foigt gufgeschichteter Kalk von grauer Farbe (Ffg. 1 , 6) 
vielen und grpssen Knauern von raucbgraiiem Hornsfein. Er streiebt Stunde 6— 7 
Curd fallt unter 73 Grad in Norden. An dem kleinen Wasserfall, den der Bacb’ 
bildet, erblickt man die Mundlocher von Stollen; angeblich haute man bier 
auf Kupfer und Silber. Einige Scbiiler von mir fanden daselbst Malachit und 
Kupferlasur. ’

Ueber diesem Kalke, der eine Macbtigkeit von ehva 300 Fuss eiTeieht, tritt 
wieder der bunte Sandstein bervor. Er wird sodann von Raucbwacke und Conglo- 
merat (Fig. 1, 2) uberlagert. An der Vintlalpe,. etwa eine Slunde tbalabwarts, 
von der eben beschriebenen Stel.Ie, steht,er wieder an, und streiebt gegen das 
Tiurljocb. Das dritte Mai taucht er vor dem Haller Salzberge auf. Bei der Yintlalnv 
seheint er auf Raucbwacken und dunklen Kalken zu Jiegen und wird von einer 
groben Kalkbreccie uberlagert, welcbe jedocb eine. neue Bildung aus Gebiigsspuk 
ist^ wenig weiter gegen die Tbaureralpe deckt ibn Raucbwacke. Diese Verhalt- 
nisse lassen sicb nur aus den gewaltigsten Storungen und Verwerfungen erklaren. 
Das Gesteirt selbst erscheint in Sebiebten von y^Fuss Macbtigkeit; dariibeE und 
darunter. Zwiseben den Sebiebten findeii sicb theils festere, theils weicbere 
Zwisebenlagen von blaugrauem Letten, in dem einzelne Glimmerblattchen zer- 
streut sind. Das Gestein ist meist sehr fest, und dann von liebterer, • rotblicher 
Oder weisslicher Farbe; Ist es bereits dunkelrotb, so zerfallt es bei einemHammer- 
schlag Icicht in Splitter. Die Structur ist ziemlicb feinkornig. Von Versteinerungen 
wurde bis jetzt niebts gefunden, obwobl man an jener Stelle desHbttingergrabens, 
wo der Sandstein und die Raucbwacke partienweise wechsellagern und in einander 
tibergreifen, dergleicben batte erwarten diirfen. Im Kasbacb bei Jenbach findet 
man weit binauf gegen Achenthal Blocke des .bunten Sandsteines, jedocb stebt er 
nirgendsan'. • -

U i r t e r e r  Al p e n k a l k ,  zum T h e i l  G u t t e n s t e i n e r  S e b i e b t e n .

Auf den bunten Sandstein bis zum unternLias foigt eineReihe von Sediment- 
bildungen sebr mannigfaltiger Art, die man im G’anzen genommen als die zwei 
Gliedor einer'Formation betraebten kann, sei es nun, dass man sie mk den 
Schweizern als Keuper, oder mit den osterreiebiseben Geognosten, die- wohl am 
Ende Recht bebalten werden, als Muscbelkalk bezeiebne. Icb werde dafur vor- 
laufig den Namen Alpenkalk beibehalten und ibn in einen unteren und obesen ein- 
tbeilen, wobei die Carditasebiebten eine fast flberall aufzufindende Granze geben. 
Im Bergbau am Kogl foigt auf den bunten Sandstein eine Breccie von Kalk- 
trammer'n, verkittet durch die Masse des bunten Sandsteins, dariiber liegen feste 
graue Kalke, wo nesterweise im blatterigen weissen Baryt die altberubraten Pakl- 
erZe einbreeben. Neuerdings fund man in den Gruben das scbbne Knalfelerz —
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..Drusen von Falilerz, krystallisirt in Rliombendodekaedern mit dem Tetraeder^ — 
u*nd die sogenannten Barythauben. Von beiden Vorkommen zeigte mir der
k. k. Moiitanbeamte Herr Baron von S t e rnbacb . s cbone  Suiten. Ira Hottinger- 
^■aben liegt auf dem bunten Sandstein scbwarzer, dunnscbiefriger Mergel, mit 
R ^b w ack en ; docb von diesen beiden.Gesteinen wollenwir spater im Zusammen- 
bange reden'. Zuerst sei der zu dieser Gruppe gebbrigen Kalke gedacht. Sie 

’baben meist keinen oder nur einen sehr geringen Gebalt von Bittererdo; die Structur 
ist feinkbrnig, fast dicht. Sie sind’ meist nacb alien Richtungen von weispen 
Kalkspatbadern durcbzogen, oft zeigen sich grossere oder kleinereHohlen, deren 
Wandevon denweissen Skalenoedern und Rhomboedern des Minerals ausgekleidet 
sind. Am Gratenbergl bei WorgI erfullt diese Hob[en Asphalt, der bei warmem 
SonnenscTiein iiber die Wand der Steinbriicbe berabfliesst. Jhr Brucb ist 
muscbelig, oft sind sie durcbfloebten von einer gelbgrauen, mergeligen Masse, 
die nicbt selten so iiberband nimmt, dass der graue Kalk nur in dickeren oder 
diinneVen Wiilsten ausgescbieden ist, welcbe der Gestalt nacb an mancbe Spongien 
erinnern (Fig. 1 ,’7). Bisweilen erscbeint die unebene Oberfliicbe von fett- 
glanZendem duuklen Thone iiberzogen, der sicb aucb in das Innere der Scbicliten 
bineinziebt. Die Farbe des Gesteines ist in der Regel lichter oder dunkler gran, 
besonders dor(, wo es massig auftritt, wie zum Tbeil an der Martinswand und 
am Tbiergarten bei Rotbbolz, id welcbem die Eisenbabnbauten den Hiigel durcb- 
bracben. Die Maebtigkeit der Scbicbten ist verscbieden. Bei Tbauer> wo man 
nicbt selten im Steinhrucbe Bleiglanz, und im Hbttingergraben, wo friiber Stollen 
auf Kupfererze bestanden, belauft sie sich bis auf einen halben Fuss. An beiden 
Stellen linden sicb Zwischenlagen und Gange eines thonigquarzigen Gesteines 
von olgriiner Farbe, welches in flache, scbarfkantige Rliitter zerfallt. An der 
Martinswand siiid die fast fussdicken Scbicbten an einer Stelle der Strasse auf 
dem Anbrucb beinahe schwarz und von sehr wenig Kalkspatbadern durcbzogen. 
Das Gestein ist sehr fest und dicht. Dahinter erheben sich massige Felsen grauen 
Kalke*s._ Sehr.dunkie, alter wolll geschicbtete Kalke lindet man im Muhlauergraben; 
auf dem linken Ufer des Baches liegen grosse Bliicke, die sicb obne viele Miihe in 
Flatten spalten lassen. Auf den Kluftflachen sind inikroskopische Krystalle von 
Gyps nicbt selten, wold entstanden durch die Zersetzung von Sehwefelkiesen, 
Uebei' den schwarzen Kalken linden sich im Miihlauergraben leicbt zerbroselnde 
Dolomite, im Uebergang zu RaOcbwacken, an denen hie und da Bittersaiz efllo- 
rescirt, oder endlich die allbekannten dunklen Mergel. Zu diesen Kalken gehbrt 
aucb der Knollenkalk, der an mehreren Puncten stets wohlge-scbichtet vorkommt.. 
So an einpr Stelle der Mai'tinswand an der. Poststrasse, nicbt weit vom Martins- 
bubel. Die Scbicbten sind steil aufgerichtet, an ihrer Oberflache uneb'en von rund- 
lich'en Knauern und Knollen, welcbe die Grosse einer Nuss bis zu der einer Faust 
baben, jedocb parallel dcr Scbicbtllaebe zusainmengedruckt sind. Sie sind einge- 
bettet und ii|jerzogcn von einer tbonigen, bisweilen fast emailartigen Massd, welcbe 
leicbt in rboraboidale Stilcke zerfallt. Hire Farbe ist grau, griin oder aiicb ziegel- 
rothv von' mcbr' oder minderer Intensitat. Scblagt man einen Knollen aus einander.
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. so besteht er aus diehtem liclifgrauen odei* rotliliclien Kalk. Die Spuren von Petre- 
facten sind sohr kiimmerlich; flache, Undeutliche Bivalvensplitter, die man mit 
einiger Kiihnheit auf eine JIalobia oder Monotis beziehen konnte. Ein vollstandiger 
Umriss ist nirgends vorhanden. Dieselben Schichten findet man gegen den A c h s ^  
kopf und an manchen anderen Puncten. Interessant ist ihr Vorkommen in 
Steinbruchen am Kerschbuclihofe unweit der Kranawitterklamm. Sie baben eine 
dunkle Farbe; man bemerkt jedocb aucb Blattcben von weissera Glimmer auf den 
tbonigenLagen. Die Knollen und Knauer dieser Gesteine verdanken ibren Ursprung 
tbeihveise oft bis zurUnkenntlicbkeit verdriickfen Ammoniten, welcbe nacb Franz 
von Ha u e r  Aelmliehkeit mit dem A. binodosus aus den Venetianer Alpen baben. 
Man findet solcbe nebst Ortboceren und sparlicben Resten von Gasteropoden und 
Bracbiopoden in besagten Steinbriicben. Haufig beobachtet man die Durcb- 
scbnitte von Enkrinitenstielen. Die Scbicbten steben fast senkrecbt, und streichen 
wie fast iiberall in dem von mir began^enen Terrain gegen Stunde 7. Am Mar- 
tinsbiibel fallen sie bei gleicbem Streicben mit 65 Grad gegen Siiden. Steigt 
man zum Zirler Calvarienberg'e empor, so .gebt man iiber die ScbicbtenkSpfe 
des dicbten grauen Kalkes. Links vom Kalvarienberge und etwas riickwarts g^winnt 
man das Materiale zum Brennen bydrauliscben Kalkes. Die Scbicbten sind 
im Steinbrucbe sebr steil aufgericbtet, sie besteben bei einer durcbscbnitt- 
licben Macbtigkeit von ‘/j Fuss fast ganz aus einem kleinblatterigen, scbwar- 
zcn Mergel, untermischt mit dunkelgrauem oder braunem etwas glimmerigem 
Letten. Hire Oberflacbe ist von zablreicben Austern Ostrea montis caprilis? 
Klipst. bedeckt. Dazwiscben liegen mebrere Arten von Isocardien, ein Pecten 
und sebr vereinzelt bie und da eine Turebratula vulgaris Miinst. Napb diesen 
Kalken kommen—  etwa 10 Fuss macbtig —  in einer tief ausgewascbenen 
Runse sebr diiniigescbichtete, weicbe dunkle Mergel und Scbiefertbone 
mit Schniiren wasserbellen Gypses, etwa von einer Linie und darunter. Hier 
siebt- man Abdriicke kleiner Bivalven, die jedocb, weil das Gestein so leicbt 
zerbroselt, kaum zu erbalten sind. Aucb spiirlicbe Pflanzenre^e, welcbe aber 
keine Bestimmung zulassen, trifft man bisweilen. Diese Runse ist an der Ober- 
fl3che, wo das Regenwasser wie in einer Rinne abfliesst okergelb gefiirbt, 
was wolil von Zersetzung des Eisenkieses abzuleiten ist. Auf die, Mergel 
folgen wieder Scbicbten festen grauen Kalkes. Steigt man zum Scblosse 
Fragenstein, so bat man iingefabr diesselbe Fig. Am oberen Tburme wer- 

' den die Mergel wieder als Material zum bydrauliscben Kalk gebrocben. Hier 
finden sich Zwiscbenscbicbten eines grauen, etwas tbonigen Kalkes, die oft 
als formlicbe Muscbelbreccie erscbeinen. In der Scblucjit liinter, dem.Schlosse 
Fragenstein kann man ^en Wecbsel zwiscben grauen Kalken und dunj;lem 
Mergel sebr gut beobacbten, ebenso in der Schlucbt binter dem Scblosse 
Tbauer, und am Wege, der von Mauracb ober Jenbacb links zur Weisenbacbalm 
fiibrt. Die Bezeicbnung anderer Puncte kann icb mir wobl ersparen. Die 
Bcbauptung, dass es Guttensteiner Kalke seien,' wird wobl kaum eineri Wider- 
spruch linden.. ^  ’ s *
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Doromi t  ijnd C a r d i t e n - S c h i e h t e n .  . Aber auch die Dolomite der 
Atpen gehoren zum grossten Tlicile zur gleichen Formation, wie man sicli viel- 
leicht aus der nachfolgenden Darstellung iiberzeugen wird. Sie haben ein ziemlich 

^erscliiedenartiges petrographisches Ansehen, oft andert diess in kurzer Entfer- 
mhig. So Gijdet nian auf dem Wege zur Miihlauer Kettenbriicke einen Dolomit, 
sehr kurzkiuftig, oft fast breccienartig, grau von Farbe, etwas bituminos, ohne 
•Spur von Petrefacten. Diesen Dolomit begleitet gerne Rauchwacke, ja er gebt 
sogar allmalig in dieselbewOber, wie man diess unter andern im Miiblauergraben 
beobacl)ten kann. |Am Stanerjocbe ist der Dolomit stellenweise von Raucbwacke 
durchzogen, so dass man oft an einem Stiicke beide Gesteinsarten neben einander 

, findet. Die Raucbwacke ist im Allgemeinen graugelb, gebt jedocb einerseits ins 
intensiv Gelbe oder Braune, andererseits ins Graue uber. Sie ist sebr poros, die 
Zellen bei einigen Arten mit kleinen Krystallen ausgekleidet, bei anderen entbalten 
Sie Ascbe oder Stuckcben grauen Dolomites, durch deren Verwittcrung wolil die 
Ascbe»entstanden seinmag. Im Hottingergraben, unmittelbar an den dunklen Mer- 
geln, ist sie compacter jund iimscjiliesst Stuckcben dieses Mergels und des unteren 
Alpenkalkes. Bei der Rumermur hat die Erosion nur mebr einige 60— 70 Fuss 
hohe ^aulen dieses Gesteines iibrig gelassen, die phantastisch in die Luft ragen.

Auch im Hallthale^ bemerkt man Aehnliches, Im Gscbniirgraben gebt die 
Raucbwacke allmalig in den Carditensandstein fiber, indem sie Hire Porositat und 
die lichte Farbe verliert. Dariiber darf man sich nicht wundern, wenn man 
bedenkt, dass sie, wie eben auch manche dunkle Kalke, sehr viel Kieselerde ent- 
halt. Wir theilen die Analyse eines Stiickes aus dem Hottingergraben, welclie 
wir Hrn. Professor H i a s i w e t z  danken, bier mit.

KohlensSure.............................33*12
kieselsSure............................... 14*63
Eisenoxyd und Thonerde. . . .  3 * S3

Kalkerde........... ................... 39*44
Bittererde............................... 8*40

99*16
Das zellige Gestein von vollig krystallinischer Structur und rbthlicher Farbe 

unter .der Frauhutt (Fig. 1, 8) gehort wohl auch hieher. Die Rauchwacke und 
den Dolomit begleitet bisweilen Gyps, meist von grauer oder weisser Farbe. Er 
seheint aus dem Dolomite hervofgegangen zu sein, indem er grossere oder kleinere 
Stiicke desselben'einscbliesst; oder auch bei entstandener Zerkluftung die Risse 
ansfiillt,'wie dieses bereits Mo r l o t  bescbrieben. Man kann dieses Vorkommen 
beobacbteh am Kirchenjoch bei Eben, und im Barenbad unweit Pertisaui). Hier 
w5re auch der Salzlager zu gedenken. Was Hall betrifft, verweise ieh auf die 
scVjSne Arbeit meines verehrten Freundes des k. k. Schichtenmeisters Herrn 
P r ' i n z i n g e r ,  und fuge nur Einiges zur Erganzung fiber den wahrscbeinlich 
bis auf grosse Tiefen ausgelaugten Salzstock des Blupiserjoches bei. Der \^eg, 
welcher von Pertisau in die Riss fiihrf, windet sich an 'd e r Ostseite desselben, 
an den ziemlich steil aufgericbteten Schicbten eines weissgrauen, ins Gelbliche

*) Die Art .dee Vorkommens und die BeschalTenhcit dieser Raurhwacken und Gypse gemabnt 
vielfSItig ah die DarstelluBg , wefclie N aptnann in seiner Geognosie von denselben 
Gesteinen'^ freilipb aus der Permischen Formation —  in anschaulicber Weise gibt.

K. k. geolo^sehe Reicbsanstalt. 7. Jah r^^g  1850, lY. 0 ^
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fallenden Dolomites empor, der in Stunde 7—8 streicht. Auf dem Grate erblicht^ 
man plotzlich die schrattig ausgewaschenen Schichtenkopfe eines blaugrauen 
Kalkes, mit Zwischenlagen dunklen Schieferthones, GervilUa inflafa, die man 
bier findet, ISsst uber die Stellung desselben keinen Zweifel. Nach wenigm/' 
Sehritten erreicht man wieder die Dolomite; es mussen daher bei, der Hebtfng 
die Gervillien-Schicbten von denen des Dolomites eingeklemmt worden sein. Setzt 
man den Weg abwarts zur Runse des Blumserbacbes fort, so erreicht pian den 
Salzstock. Der Bach, in dessen Bett gewaltige Blocke dunklen Kalkes und 
Rauchwacke liegen, hat sich in den hlaugrauen, bisweilen' violett geflammten 
Thonen tief eingegraben. Gyps erscheint kbrnig, faserig, schuppig,- in grosseren 
und kleineren Stiicken, von alien Farben. Etwas Eisenglanz und Schwefelkiesi 
begleiten ihn. Sehr interessant sind die PseudomOrphosen von Gyps nach Stein- 
salz. Die Wiirfel haben verschiedene Grosse, von einer Linie bis zu einem ZoU, 
sind meist wenig zerdriickt,'fleischroth, wahrend die Kliitlte des Thones weisser 
Gyps ausfiillt. So hat sich nicht bloss die Gestalt, sondern auch die Fart)e des 
Salzes im Haselgebirge erhalten.’— Nicht selten hat der Dolomit, es moge nun die 
Schichtung wohl ausgesprochen sein, wie hei Buchau, oder mehr zurucl^reten, 
wre am Fallbach (Fig. 2, 7), grosse Neigung in rhomhoederahnliche Stiickp zu 
zerfallen, so dass man nur schwer ein taugliches Handstiick gewinnen kann. Die 
Oherflache dieser Bruchstiicke ist meist weisslich oder gelblich, der frische Bruch 
flachrauschelig, er zeigt feinkornige Structur, graue oder rbthlichbraune Farbe. 
Verfolgt man den Weg am Achensee, so wird das Gestein etwas schwerer jer- 
sprengbar, und' streicht an beiden Ufern — abweichend von der bisherigen

1. Nevere BiMang* Dilavium u, 8. vr. 2. Aptjfchen-Rftlk. 3. Plecken>Merg«l. 3 '. Bitumindse Merge). 4. AdnAher- 
Schichten. 4'. OerTiUia-Schiehten. ,5. Oberer Alpenkalk. 6. CardiU-Sciiichten. 7. Uoterer Alpeokalk'und Dolomit.

Richtuog nach Stunde 7,' —  in Stund^ 12. Das Fallen' ist his zum Ende des 
Sees ein mehr minder steiles westliches. Gegeniiber dem BaunznSr Sndei't das 
Gestein sein Aussehen’,' es tritt auch einige Verwirrung im Fallen ein. i Dei’ 
Dolomit, den man am Achensee''nach denAnalysen desHrn.PrOfessors'H ltisiwetZ
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•'als Normal-Dolomit bezeichnen kann, wird raucbgrau, iih Bruche uneben, kaum 
mehr schimmernd, sehr bituminos, so dass die Ablokungsflachen braun sind.- 
Gegenttber Aohenkirch (Fig. 3, 8) fallt er sehr steil ostlich, und ist wieder mehr

Fig. 3.

1̂ . N«ue BiUlung^. 2. Neoeomieo. 3. AptycheD>Kalk.. 4 . O berer 
Alpenkalk. 5 . D olom it. 6 . CardUa-Schiohten. 7 . Kalk mit 

P e trc fac ten .

Nplitterig. Diese ̂ voblgeschichfeten 
Dolomite, wie ich sie bier am 
Achensee beschrieben babe, sind 
•in den Von mir untersucbten Kalk
alpen weit aus am baufigsten. Fast 
iiberall wo die geognosfischeKarte 
von Tirol unteren Alpenkalk angibt, 
darf man sie erwarten, so in Bran- 
denberg, der Biss, dem Gleirscb- 
und Hinterautbale. Sie bilden das 
Liegende des obern Alpenkalkes, 
die Granze zwischen beiden Ge- 
steinen ist scbon von Weitem dnrcb 
die Parbe kennbar, wie man dieses 
sebrscbbn im Hinterautbale an den 
Gleirscbwsindeti auf dem W ege, 
nacb derScbarnitzbeobacbtenkann. ( 
rfacb Petrcfacten sucht jeder ver- 
geblieb, weleber nicbt gegen die 
obere GrSinze des Gesteines emporsteigt; dort wird er sie selten vermissen. 
Im Dolomite erscbeinen Scbicbten eines blaugrauen Kalkes, von der Macbtig- 

* keit von */* Fuss oder V* Fuss (Fig. 3 ,7). Sie sind an der Oberflacbe gelblichgrau, 
thonig, oft wie im Gleirscb- und Vomperthale mit Concretionen bedeckt, welcbe 
genau an die Bescbreibung der „Scblangenwulste“ erinnern, die anderwarts fiir 
den Mitscbelkalk so cbarakteristiscb sind. Die bis jetzt bestimmten Arten von 
P6trefacten entsprechen alle den in St. Cassian yorkommenden. Ueberall findet 
sich sebr. zahlreicb Ostrea mantis caprilis Klip., seltener Terebratula vulgaris 
Munst., Cidaris similis Des., Pentacrinus propinquus Miinst., Spondylus ohli- 
quus Miinst. Einen sebr schonen Stacbel von Cidaris alata Munst. besitze ich 
aus dem Gleirschthal. Sehr lange, glatte und diinne Cidariten-Staeheln, die 
jedobh mit keiner der abgebildeten Arten ganz stimmen, babe ich eben daselbst 
gefbnden. ^Aucb andere Arten von Bivalven kommen vor. Dessgleichen findet man 
ZShnchen vSn'*Sauriern und Schuppen. Auf diese Kalke folgen entweder wieder 
Dolomitschkhten, in geringer Machtigkeit, wie am UnnUtz (Fig. 3), oder,sandige 
Dolomite* und gelbe Rauchwacken, die in dunklen Sandstein ubergehen, wie 
bei Lafatsch," oder dunkle Mergel und Sehieferthone, mit denen die ganze Schich- 
tenbildung abschliesst.i Diese dunklen Mergel wecbseUagern oft mit Sandsteinen, 
Oolithen und*dichten dunkelgrauen, oft sehr ^ituminbsen Kalken,. die wahre 
Muscbelbreccien sind. Hierher gehort der bekannte Lumacbell mit Amm. Joannis 
Austriae \am  GscWurgcabeii., Eines oder das Andere der letztbezeichne(en

93*
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Glieder kann a«ch fehlen, flur der Sandstein scheint sich stets einzuilnden. '  
von dunkler Farbe, ail der OberflSche griinlichbraun,^ auf friscbem Bruche 

sehwarzgrau, feinkbrnig, in grosseren Stiicken schwer zersprengbar; wenn 
jedocb der Glimmer zunimmt, zerfallt er leicht in Flatten und Tafeln, und 
den Ablosungsflachen erscheinen bisweilen kleine Korner and Knoten. Er z'eigt 
im Allgemeinen Nergung, sich in rhomboidale Stucke zu zerkluftenenthalt_ 
viel Kalk, so dass er mit Salzsaure etwas braust, auch Kugetn und Nieren* 
von Graueisenkies, der jedoch meist in Eisenoxydhydrat verwandelt ist, schliesst 
er bisweilen ein. Spuren von Petrefacten sind, wenn er verwittert ist, nicht 
selten. Grossere und kleinere Bivalven, jedoch v.ollig unbestimmbar, fand ich 
ausgewittert im Achenthal, den Steinkern eines Gastropoden unweit Thaur 
bei Galzein. Auch Spuren von Pflanzenresten sieht man bisweilen; leider fand 
ich trotz vieler aufgewendeter Sorgfalt nichts, was nur von Feme eine Bestim- 
mung erlaubt hatte. Die Oolithe lassen ihre Sfructur nur dann gut erkennen, 
wenn sie der Verwitterung ausgesetzt sind., Sie zerfallen entweder sehr leicht 
in erbsengrosse braune Korner, die durch ein thoniges Cement verkittet waren, 
wie in der Zirlerklamm, oder sie sind an der Oberilache gelblich oder braunlicb 
angewittert, zeigen die Structur sehr deutlich, widerstehen jedoch jeder meeha- 

* nischen Gewalt eben so gut, wie der dichteste Kalkstein, auf frischem Bruche 
sind sie sehwarzgrau; natiirlich gibt es zwischen diesen beiden ExtremeU' auch 
Zwischenstufen. Bei den angewitterten Kornern kann man bisweilen beobachten, 
dass ein Muschelfragment zu ihrer Biidung Anlass gab. Die Lumachelle sind 
ohnehin jedem Geognosten bekannt. Nebst manchen der bereits erwahnten Petre- 
facten tritt hier sehr zahlreich Cdrdita crenata auf; am Fallbache fand ich 
auch den Stachel von Cidaris dorsata. Aus der Zirlerklamm brachte Student 
S e h mo t z e r  ein Stiick mit einer kleinen Turritclla cf. hybrida Miinsff

Zu erwahnen waren noch die bituminosen Sehiefer von Seefeld mit den 
Fischabdriicken. Ihre Schichten liegen zwischen denen des Dolomites, wechsel- 
lagern zum Theile mit ihnen und folgen ihrem Streichen, welches sich im Allge
meinen bei einem Siidfallen von verschiedenem Winkel in Stunde 6 bis 7 angeben 
lasst. Man kann diese Sehiefer durchaus nicht von den Doloimten trennen und es 
wird daher wohl noch einer Uatersuchung bediirfen, ob die aufgefundenen Fisch- 
reste unwidersprechlich dem Lias zuzutheilen sind oder nicht. Fiscliabdrueke 
sind iibrigens jetzt, wie mir der sehr gefallige Verwalter Herr S t e h l i n  ^ e r-  
sicherte, viel seltener zu erhalten als fruher, wo der Asphalt in otfenen Stein- 
bruchen gewonnen wurde. * * *

Kehren wir zu unseren Carditen-Schichten, denn so wollen wir den ganzen 
Complex der mit ei^nder verbundenen Petrefacten fiibrenden Gesteine bezeieijnen, 
wieder zuriick.)^ie geognostische Karte von Tirol bezeichnet sie mit dem Namen 
des mittleren, A1penkalkes« der dann freilich anderwarts auf die Aptyeben- 
Schiefer, ja, sogar auf die grapen Mergel des Neocom dbertrageifwird. In den 
von niir untersuchten Localitaten konnte man diesen Schichten^fast die Bedegtung 
eines geognostischen Horizontes geben. (Fig. l r - 3 .^ ;  '
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■ . O b e r e r  Al penk^l k .  Der obere Alpenkatk (Fig. i — 3) ,  dessen Lie- 
gendes ste bilden, hat ein ziemlich gleichfSrmiges Aussehen. Er ist meist s e b ^  
feinkornig,- ja fast dicht, van lichtgrauer Farbe wie am Solstein (9393 Fuss 
Fal.), der Arzlerscharte, oder schneeweiss wie bei Reischa an der Branden- 
berger Ache, oder mit einem Stich ins Rbthliche wie auf dem Unniitz 
(6669 Puss). An der* OberflSche ist er nicht selten rauh, was von den aus- 

. witternden kleinen Krystallchen herriihrt; meist ist er sehr gut geschichtet, 
wie man diess am Unnhtz, wo seine Schichten im Gegensatze. zu denen des 
unterliegenden unteren Aipcnkalkes westlich fallen (Fig. 3 ) , und an der Arzler
scharte beobachten kann.

Massiger erscheint er am Solstein imd dem Steinbergerjoch.
, Er tritt fiber diem unteren Alpenkalk oft in bedeutender Machtigkeit auf. 

*Im Achentbale, Steinberg, Brandenberg und Ellthale hat ihn die geognostische 
Karte von Tirol nicht angegeben. Ebenso durften die schwebenden Scbicbten 
links vom Blumserjoche vielleicbt hierber zu zahlen sein. Von Petrefacten 
findet sich' Mancberlei, insbesondere in den Gebirgeh von Innsbruck und 
Scbarnitz; Korallen. mehrere noch nicht bestimmte Arten am Brandjoche, auf 
der Arzlerscharte, hei Lafatsch eben nicht selten. Encrinus liliiformis und 
Cidaritenstachein brachte Student Bi 11a u d e t  aus der Gegend derHottingeralpe. 
Encrinus moniliformis? trifft man an der Arzlerscharte, eben daselbst auch neben 
Chemnitzia Rosthorni und einem schlecht erhaltenen Ortlioceras, die Ilalobia 
Lommeli die jedoch naeh P r i n z i n g e r  auch in den dunklen Kalken des Euben- 
thales vorkommt. Die Chemnitzicn findet man auch am Solstein, bei Lafatsch* 
im Gleirschthale, in der Riss; dessgleichen dfirfte ein Gasteropode, dessen Durch- 
sehnitt ich bei Steinberg fand, mit Sicberbeit hierber zu rechnen sein. Wohin 
die abgerollten Blocke gi-auen Kalkes bei Tratzberg zu stellen sind, kann ich bis 

. jetzt aus unmittelbarer Autopsie noch nicht angeben. Ho r n e s  bestimmt daraus 
vier Arten von Natica, welche mit denen von Esino stimmen. Ich fand daselbst 
4uch drei^Arten von Orthoceren un'd einige kleine Ammoniten, fiber welche sich 
Franz von H a u e r  folgendermassen aussert; „Die Ceplialopoden von Tratzberg 

•scheinen bereits der obern Trias anzugehoren, doch ist die genaue Bestimmung 
der Arten sehr schwierig, da es in dem gleichfBrmigen homogenen Gestein 
nicht gelingen will die' Lobenzeichnungen zu prapariren. Das Orthoceras mit 
elii^tisehem Querschnitt gehort vielleicbt zu meinem Orth, depressum. Von den 
Ammoniten ahnelt einer dem Amm. respondens Quenst.,< der gerippte ist viel- 
leicht jd. ^oii, dann ist vielleicbt noch A. Jarbas dabei, doch bitte ich alle diese 
Bestimmungen als sehr unsicher Zu betrachten."

; G e r v i l l i e n - S c h i e h t e n  u n d  L i t h o d e n d r o n k a l k e . ' Die Gervillien- 
Schichten traf ichdn dem von mir untersuchten Terrain dem Dolomite aufgelagert. 
Eine Beschreibung derselben ist wohl fiberflfissig, *<fla sie mit der von Andern 
gebrachten Cbarakteristik vfillig fibereinstimmcn. An einigen Puncten sind zwi- 
schen den Schichten des dunkelgrauenthonigen Kalkes dfinngeschichtete' schwarze  ̂
Mergel uiid Schieferthone abgelagert, welche sich leicht erweichen und dadurch
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Gelegenlieit geben zur BiMung humpfiger Mnlden und Rinnea. S(  ̂ im Aehenthale 
hm Pfonserjoch und am Klamm- und Ampelsbache (Fig. 4).

Fig. 4 ,

N.1. Keeê niea. Z. Aptychen^Kalk. S. A4nether*$chich(en. 4* Liith^don4roii*K^k. 
5. GervilUo4-Sehieht«tt< 6. Dolomit*

Ira Oberautbale foigt 
aul* die dunklen Mergcl- 
schiefer ein lichtgelber 
sebr fester Kail mit einer 
sebr .schSnen Astraea.

Die Lithodendron* 
kalke sind nicht uberall 
gleichmassig entwickelt.
Am Ampeisbach'e sind 
sie grau, etwas thonig; 
diezablreichenKorallen, 
zwischen deren Aest- 
cben die Brut von Bra- 
chiopoden, namentUch 
von Terebratula cor- 
nuta steckt, wittera 

*leicht aus. Bei der Ba- 
silialm stebt ein Fel- 
senkopt mit vielen 'ab- 
gestiirzten BlScken empor (Fig. 8, 3). Der Kalk ist hier reiner, feinkSrnig, oder 
auch etwas grSber krystaUiniscb. Die Farbe seltener grau., racist lichtweiss oder 
etwas rSthlich. - L i- .s .« Fig. 5.o o
tbodendren kommen T |  t  s» * 2  5 S
in mehreren Arten I “
zabireich vor. Aucb 
weisse Bl&cke fand 
ich angefiiUftnit.4i»- 
cula Eseheri.

Ein grosser Block 
war an seiner'Ober- 
flScbe mancbmal 2 
bis 3 Zotl tie f mit 
einer Kruste wei- 
cben, weissen, krei- 
deartigen Kalkes, der 
sicb leicbt schneidbn
und scbaben Hess, Gcrrillion-Sc'hiohteD. 5. Dolomit.
tiberzogen, Die Senner babeil vielfdltig ibre Namen und Zeicbnungeb darauf ein>- 
gidiratzt. Dass der Lithodendronkalk, der racist mehr minder massig auftritt, in 
die Adnetber-Scbicbten (ibergebe, wurde scbon ’von E s c b ^ r ,  P e t e r s  und 
6  dm b el  beobaobtet. Ein dhnliches Verbditoiss zeigt sicb-aucb im Acbentbale.

1. Aptychea-Kalk. Rother H«rnstein. 2 .  Adnether->S<!lii6hten^ 8. Lilho4endraii«Kalk.
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Verst’eincrungen siwd in -deii Kbssetter ScM eht^ nieht gepadp selten, ledoeh 
• hangt die»$es von der Localitat ab, so das%tnan> aft einem' Qrte leine Art hai^ger, 
am anderen .{seltonei  ̂ und um g^^hrt findet^̂  fch will die im Acbetitliale ̂ .efun- 
'denen,. so weit icfe sre zuverlS^sig bestimmen konrite, hier angebenV » •

'  S fiv if^ ' M€nst0 ri Dili}. »e»iltch s'elten.
TerSratula pyp'ipamis Suess. htiufig,
Terebratuta/^n^rniita Sow. b8u(ig,
Spirigera oxycolpos Emmr. ziemlich hbufig.
BJiynchonella fimjLCOstaia Suess seltener.
Rhynchonella.Mrimom Schafh. sehv bbufig.
Avtcula inacqimradiata Sdha0i. seHener-.
Avicula Esche^n Mer. hauffgcr.
Modiola SchafliduleU S M ‘ nicht sebr bSufig.
Ostrea HaiiUnpei'ima Etmm. nieht haufig.
Plicdtida iittuMridfu Enmr. nicbt haufig.
"14m<t'gig.mtea SoWi 4iichf haufig.
P im a  ni^rt haufig..
Gervillia inflata Schdfli. sehr hbufig;
Pdcfen'sp.ntti sehr selten nicht bestimmbare Bruchstucke von G astero-' 

poden. Am Schleinfserjoche traf, ieh einige Sehwanzwirhel eines Sauriers, den 
mir Hermann v. MCyer  als zur Gattnng JchthyOsawus gehbrig .bestimmte; 
sie batten die Breite titwa eines halben Zolles.' Zahnclten und Schuppeu von 

‘SaxlWetn tr'af ich au'ch im Oberauthale, wd sieh Uberdiesa in einem- Blocke gelb^ 
Hchgradfen Mergels mehrere Exemplar’e von Megalodan triqueter sp. Wvdf. 
'belanden.  ̂ . ' '

 ̂ Ueber die Verbreitung der Gecvillien-Schichten, welche unsere geognostiscbe
Karlttg^r iiichit-ausKeiChnet, genOge Polgendes: , ,

^ ^ie zieheiir'sieh an'dem nbrdlichen und siidlichen Rande des von der 
geognostis'cben Kante als piittlerer Alpenkalk bezeicbncten Aptycheimeluefersund 
^ed^oms mbhr minder deutlich entwickeft aus derThiersee in das Aelienthal und 
tdn'Jiier in dic.Bacben liinter dem ̂ em- und Plfonserjoehe. Im Inntbale trifttman 
sie ag eiiier- Stelle .nbrdlicli von Hall am Falibbche' (Fig. 2 ) , .freilich von 
igefinger jtb’chtigkeit in Stundc 7 gegen die Walderalpe streicbend. QberJagert

■rWheftAdrietherkaift. VnnPetcpfaeten ist hier ausser einigen kleinen Bivalyen 
i^ n ig  zu finden. •

' '  ’ Scbii'esslicB, sei fto.c  ̂benverkt, dass dieGervillien-Schichtenin jederBe.ziehung 
eihe e®hr •grdsse Aelinlichkeil init manchen Carditenkalken und Schieferthonen 
besltzen und 4vnhrbisweilen, wenn man auf.die Petrefacten oder'die bathrolo- 
gischd ■ Sfellung weniger"ge'nau Acbt hat; zii einer Verwechslung Aniass geben 
diirfteml
■■ A d n.e tb  ĉ h i ch  f en. DieAdnether-Schichten sipd auf unserer geognp-
stischen Karte verbbUnissmapsig am besten angedeutet^ Wgun auch gerade nicbt 
immer ganZvgeh'au...  ̂ i . . • ■
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So felilen gie Ampelsbache uiid zum Theile in Thiersee. Inrig einge- 
zeicbnet sind sie dm Nissihals tmd der Basilialm (Fig. wo sie in Stunde 24 
mit einem westHchen Einfallen von 70 bis 80 Grad streichen, sich sodaim fast 
in'* einem rechten Winkel nach Stunde 7 umbiegen mit sehr stcUem nbrdlichen 
Fallen. Auch iiber den KDssener Schichten am Fallbache (Fig. 2 )  stehen sie 
an, wenn auch nicht sehr machtig und arm an Petrefacten; ausser einem Exem- 
plare von Spirtfer Munsteri und Belemnites konnte ich nichts entdecken. Hier 
liegen anfangs undeutlich geschichtete graue Mergel dariiher, weiter aufwarts in 
die Schlucht wird die Schicbtung sehr deutlich. Die Mergel werden fleckig, 
rothlich und graulich-griin und dann ganz roth. In diesen Schichten sind Knauer 
dichten Kalkes ausgeschieden und mehr minder machtige Zwischenlagen eines 
bituminosen Gesteines mit braunem Striche. Diesen bitumindsen Mergein, deren 
Vorkommen Dbrigens nichts mit dem von Seefeld gemein hat, begegnet man^ 
noch weiter ostwarts in Runsen. Auch brauner Hornstein, Knollen von Grau- 
eisenkies und abgerollte Stttcke derben Pyrolusits sieht man hie und da in der 
Schlucht. Ueber diesen Mergein liegen die sehr verdrfickten und gewundenen 
Schichten des Aptychenkalkes. Die Schichten sind nicht sehr compact und z e r- , 
fallen in flacbe, scharflcantige Stiicke von verschiedener Grbsse. Die zuvor 
beschriebenen Mergel, wenn sie auch ausser einem Belemniten kein Petrefact 
boten, werden wohl mit den von anderen Geognosten mehrfach erwahnten 
Fleckenmergeln zu identificiren sein. Die Gervillienschichten bis zu den Aptychen- 
kalken auf der Terrasse des Fallbaches mdchten vielleicht den Schluss erlauben, 
dass 'das Inntiial in seiner Tiefe ebenfalls die hier entdeckten Schichten berge, 
wShrend nur ein Theil derselben, bei der Hebung der Gebirgskette zu betracht- 
licher Hbhe emporgerissen, dem Auge sichtbar wurde.

Eine nahere Beschreibung der Adnether-Schichten kann ich mir wohl 
erlassen. Am Juifen enthalten sie viel blutrothen Hornstein; darunter liegen 
ziemlich diinne Schichten eines grauen Kalkmergels mit gelblichem Hornstein, 
ja oft fts t ganz aus diesem bestehend. Sie sind das Dach der Gervillienschichten. 
In einem abgestiirzten Stiicke grauen Kalkes entdeckte ich Ammonites fimb^atus 
und Belemnites sp.; im rothen Adnethermarmor Ammoiiites fimbinatus, hetero- 
phyllus, tatriem; ausserdem nochje ein Bruchstuck von RhynchoneUa <-s^rir 
mosa und Terebratula pyriformis.

Enerinitenstiele sind sehr haufig; bisweilen ist das Gestein fast nur e in ^  
Breccie derselben. Mitunter ist der Adnethermarmor grau, nur mehr mit einem 
Stich inS Bothliche.— Eigenthiimliche Verhaltnisse bietet dasSonpenwendjoch. An 
der Kothaipe voruber gelangt man zu Blocken des Lithodendrpnkalkes, bisweilen 
mit Durchschnitteh der Dachsteinbivalve. Steigt man zum Grat des steinernen 
MandJs empor, so befindet man sich auf diinngeschicbteten Kalken, die ^ a n  wohl 

' zu 'den Aptychenschiefern rechnen muss. Vor sich in der Tiefe erblickt man ein 
langgedehntes Karrenfeld, durch welches sich eine etwa 10 Schritt breite mul- 
denformige Vertiefung hinzieht. Die Kalke, weldie *wild und fief durchfurcht 
sind, hoben eine lichtgrahe Oder intensiv rothe Farbung, beide Farben sind oft
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scharf von einander abgegranzt und die Flecken haben nicht «elten eibe Lange 
' von melireren Schritten und eben so viel Breite. Mechahiscbe Granze ist zwischen 

den farbigen Partien keine zu bemerken. Das Gestein ist sebr dicht, von musch-' 
ligera Bruche, sehwer zersprengbar, entbalt stellenweise krystallinischen Pyro- 
lusit. Petrefacten kommen„ wenn aucb seltener, darin vor. Ausser einem Gastero-. 
poden babe ich einen Ammonites gefunden, der nach Franz von H a u e r ,  wenn 
keine neue Art, eine Varietat yon A. eximius sein diirfte. Betritt man die Mulde, 
"so knirscht der Boden unter dem Ftisse, er besteht nur aus Stiickcben braunrothen 
Hornsteines. An der einen Seite der Mulde, ihre dstlicheWand bildend, streichen 
in Stunde 12 und 1 unter einem Ostfallen von 60 Grad die Adnetber-Schiebten. 
Weiter abwSrts liegen sie nach Stunde 2 und fallen sebr steil westlich. Ihre 
Oberflache ist uneben knollig; schalig zusammengesefzte Kugeln und Nieren von 
Brauneisenerz, welche bisweilen Petrefacten einschliessen, sind an mancben 
%tellen iso haudg neben einander, dass es aussiebt wie die Mauern einer 
eroberten §tadt. Den bekannten Ammoniten der Adnetber-Schicbten begegnet 
man bier oft in kolossalen Exemplaren. Leider sind sie durchschnittlich in 

.Brauneisenstein verwandelt oder dock wenigstens davon.Gberzogen. Hinter dea 
Adnetber-Schicbten liegen wieder die dichten Kalksteine, wie sie jenseits der 
Mulde anstehen.

Die von mir in den Adnetber-Schicbten des Achentbales entdeckten Petre-,r
facten sind folgende:

Ammon, fimfiriatus Sow. iiberall,
 ̂ die grSssten Exemplare jedocb von raehr als 1 Fuss Durchmesser am 

Ampelsb^che,
Ammon, heferophyllus Sow. uberall,
Ammon, tatricus Pusch. Amon. ceratUoides Quenst. Basilialm uberall,
Ammon, raricostatus Ziet. Ammon, sp. aus den Coronariern, am Sonnen- 

Wendjocb. Basilialm,
Nautilus intetmedius Sw. Oberall,

^^autilus sp. Ampelsbach ein Exemplar. Im Umrisse gleicht er am ehesten 
N. semistriatus d'Orb., von dem er sich jedocb durcb die Riclitungen und Weite 
der Kammerwandung unterscheidet; Franz von Hauer  halt ihn fiir eine neue Art.

, Melia sp. uberall, doch seltener,
. Belemnites sp. ziemlich haudg,

Inoceramus ventricosus Sow, Gberall, jedocb ziemlich selten,
Rhynchonella pedata Suess am. Ampelsbach* ein Exemplar.
Im Oberanthale auf dem Wege zur Basiliain fand ich aucb das btwa */aZoll 

limge Zahnchen eines Sauriers. Man sieht, die iusbeute an Arten war auf diesem 
Terrain nicht gross..

Die Hierlatz-Schichten stehen gegen0b*r von Brixlegg an der Ostseite des 
Sonnenwendjoches an. Sie sind charaktersirt durcb zalUreiche Brachiopoden, 
darunter besonders haufig^ Terebratula (pcia; seltener finden sich Acephalen, 
ein Pecten und Gasteropoden.,AmmoaVes cf. Conybeari erhielt ich durcb

K . k . ^eotoftU ebe E eick saasU lt. 7 . Jahrg«Dg- t8 S 6 . H 9 4 '
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die Gefalligkeit deSs Herrn Ingenieucs Merer .  Er hat fast 1 Fuss Purchmesser, 
seine Erhaltung gibt jedoch wenig Aussicht auf eine genaue Bestimmung. Meih'e 
Zeit war leider zu beschrankt, als dass icb die Lagerungsverhaltnisse diesfir 
Kalke genau hiitte unfersuchen konnen. Ich muss mir das sn wie eine eingehende 
Durchforschung des ganzen Sonnenwendjoches fur ein anderes Jahr verspareii.

Ap t y ch e n k a l k e .  Ueber die Aptychen-Schicbten kann ich wenig bei- 
I'ringen, was nicht bereits von Anderen auch anderwarts beobachtet worden w3re. 
Zunachst dem rotben Ammonitenmarmor besteben sie fast ganz aus dunkelrothem 
Hornstein (Fig. 4 ,5 ) und bilden dort wo sie .stark aufgerichtet sind, steile Grate, 
wie z. B. am Scbafkopf im Oberauthale. Dariiber folgen sehr dichte graue Kalke 
mit Au.sscheidungen von rauchgrauem Hornsteine. Diese Kaike liefern Flatten, 
welche fur Bauten gesucht werden. Haufig nehmen die Kalke einen bedeutenden 
Thongehalt auf, die Schicbten sind dann mannigfaltig im Zickzack gebogen^ 
gekriimmt und zerknittert. DasGestein setzt dann nicht gleichmassig fort, sondern 
zerfallt leicht in mehr minder scharfkanfige Stvicke von verschiedener Grosse.' Es 
ist durchzogen von weissem Kalkspathe, hat eine mehr lichtgraue Farbe und 
erscheint bfters in ziemlicher Ausdehnung mehr oder weniger intensiv roth. So 
zieht sich an der Piickseite des Juifen mitten in den Aptychen-Schicbten ein breiter 
rother Gurtel bin. In einer Runse des Oberauthales, wo sich von den Gervillien- 
kalken an, wahrscheinlich durch eine Zusammenbiegung vOranlasst, die Forma- 
tionsglieder fiber einander wiederholen, trifft man diese Kalkschiefer von einer 
fast zinnoberrothe n Farbe. Uebrigens sind diese Farbungen nur local, dieselbe 
^ehichte kann nach kurzem Verlaufe die Farbe wechsebu Auf der Hochplatte.und 
herder Zemmalm svnd in den Schicbten des Aptychenkalkes Biinke von .diehtem, 
grauem Kalke eingelagert, oft mehr als eine Klafter machtig. Wenn man von der 
AIpe Eng zur Binsalm aufsteigt, so sieht man fiber dem unteren Alpenkalke rechts 
und links ah den Wanden der Schlucht graue Aptychenkalke anstehen; an manehen 
Stellen sind die Schicbten dunkel, fast schwarz gefarbt. Petrefacteh sind ziemlieh 
selten, selbst die Aptyehen kommen nur sporadisch vor, Aptychus imbricatus 
im Achenthale und Thiersee. Vom Mamos und Klammbach besitze ich Aptyehen, 
in denen ich den rectecostatm von P e t e r s  mit Sicherheit zu erkennen giaube*. 
Yon Ampelsbach habe ich einen Chondrites mitgebracht. Diese Kalke find die 
darfiber liegenden Mergel des Neocom bezeichnet unsere geognostische Karte, 
ebenfalls als mittleren Alpenkalk, so z. B. von der Thiersee an bis in dasRissthaK 
Am machtigsten entwickelt sind sie im Klauswalde, nordlich von Unnfltz, wo der 
Ampelsbach durch eine tiefe Schlucht fliesst, am Mamos, Klainm und Blaserbach 
beim Calvarlenberge. Sie streichen in Stunde 6 mit ostlichem Einfallen durch 
die Ache, welche fiber ihre Schichtenkopfe, so wie fiber die der Gcrvillien- 
schichten wegfliesst, gegen den Juifen und setzen den ganzen schmalen Gebi'rgs- 
grat des Zemm- und Pfonserjoches zusammen.

Neocom.  Die Granze zwischen den Aptychenkalken und d^n ihnen con
cordant aufgelagerten Mergein des Neocom ist nicht immer leicht zu bestimmen, 
selbst dort nicht, wo sie blossliegen. •»
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Diese Mergel sind sehr thonig, weisslich oder grau, diinn und eben 
geschichiet, im Wasser erweichend, daheP gerne die Unterlage von Moor und 
Sumpf, wie hinter dem Manios, auf der Filzenwildalin und anderwarts, wo Sie 
eben vorkommen. Sie sitid zugleich sebr quell,enreicb. PeJrefacten kann man 
tagfclang sucben und wird kaum 3 bis 4 Aptychen finden. Ich besitze zwei Arten, 
jl. cf. Didayi d'Orb. und A. cf. undatocostatus Pet. Unweit der Kaiserklause von 
Brandenberg, wo sie mit den Mergelschicbten eines festeren grauenKalkes weeb- 
sellagern, findet man zabireicbe Ammoniten, darunter nebst sehr^aclien, stark 
involuten, Amm. Grasianus d'Orb; dessgleicben ein Crioceras, welches jedoch 
meist bei der leisesten Beruhrung in gelben Oker zerfallt. Alle diese Petrefaeten 
sind sehr schlecht erhalten. Auch in dem Hohlwege, der von Thiersee nacb Landl 
fiihrt, siehtman diese Ammoniten. Hier scblug ich auch zwei Arten von Belemniten 
^us dem Gestein. Die eine Belemnites dilatatus Blainv., die andere hat eine 
lang ausgezogene Spitze, gleicht jedoch im Uebrigen B. semicanaliculatus. Am 
Ampelsbache findet man — freilich selten — die Abdriicke eines Fucus, von dem 
mir bis.jetzt keine Abbildung vorkam. Diese Mergel erftillen dife Thalmulde der 
Thiersee und streichen von hier fiber Ackern, die Kaiserklause, Filzenwildalm 
(Fig. 4) bis in die Nahe des Schiltenstein. Insein davon findet man in der 
Einsattlung zwischen dem Juifen, Zemm- und dem Pfonserjocbe.. Am Ampels
bache (Fig. 4 )  sind die Scbichten vom unteren Alpenkalk bis zum Neocom 
zusammengebogen, so dass sieh bei einem Streichen in Stunde 7 und einem 
Fallen von 60 bis 70 Grad in Sfldwest die alteren Bildungen fiber die jungeren 
legen. Am Unnutz (Fig. 3) scbeint sich der untere Alpenkalk (Stunde 12 bis In 
mit steilem Ostfallen) fiber die Aptychen- und Neocomschichten (Stunde 7, 40 Grad 
in Suden) zu lagern.

G o s a u f o r  mat ion.  Den Gosaubildnngen begegnet man auf zwei Puncten 
der Brandenberger Ache. Ungefahr */* Stunden nordlich von Binneck fiihrt der 
Fusssteig durch den Wald. An einer Stelle steht grauer, ziemlich weicher sehr 
thdnig'er Mergel an, weicher in grosser Menge Chemnitzia Beyrichi Zk. m iM cla- 
nopsis Pichleri Horn, enthalt. Nei'inea Buchi Keferst. sp. und Actaeonella retiau- 
anana d'Orb. ist seltener. Gleich darauf erreicht man beim Stege das Gosau- 
Conglomerat mit braunrothem Cement. Die Schichten sind stark aufgerichtet. 
Setzt man den Weg eine halbe Stunde fort, so findet man ziemlich feinkbrnige 
Sandsfeine und bald darauf ist man im Gebiete des Dojomites, der bier in 
parallelepipede Stflcke zerfallt, wie wohl auch sonst haufig. — Am mach- 
tigsten ist jedoch die ganze Bildung in dem Kessel entwickelt, den das Dorf 
Brandenberg', welches in der Mitte sehr schbn auf einer Diluvialterrasse liegt, 
belierrscht. Die Ache fliesst hier durch ein enges Spaltenthal, welches durcli 
Erosion verfieft worden sein mag. Etwa eine Viertelstunde unter Binneck beginnt 
am linken Ufer der Ache grauer und dunkler, sehr thoniger Mergel, der sich 
leicbt erweicjit und in Letten zerfallt. Man siebt hier fiberadl Ausbisse von 
Kohle, die nacb den mitgetheilten Stucken von vortrefTlicher Qnalitat is t, jedoch 
wegen der geringen MSchtigkeit der Flbtze den Abbau nicbt lohnt. Auch hier

94 *

    
 



.736 Br. Adolph Piohlcr.

kommen Zahllose Chemnitzien xmi Melano^psis Pichleri Hotn. vor. Darauf folgt ein 
‘ dichter Kalk, erst von bunten Farben, dann grau, in machtigen Banken, selbst massig. 
Er streicbt in Stunde 4 und verflacht unter 3S bis 40 Grad in Sudost. Setzt man 
den Weg am Bache fort, so kommt man ttber saureWiesen, wo sichuberall aus den 
Quellen Kalktuff absetzt, und erreieht dann den tief eingerissenen Muhigraben, der 
sich auf das linke Ufer der Ache fast senkrecht stellt. Hier stehen sehr sandige, 
rotJie, dunngeschichtete Mergel an, in denen ich keine Petrefacten fand. Weiter 
abwSrts deckt das Diluvium Alles bis zur Schlucht, wo die Ache in das Innthal 
hinausbraUst, deren schauerliche Dolomitwande in Stunde 4 bis S .streichen, 
unter 44 Grad nach Sudosten einfallen. Geht man von der Brandenberger Kirche 
dstlich, so fOhrt ein angenehmer Weg von */» Stunden zu einem Bauernhofe, wo 
er sich theilt; rechts gelangt man sanft ansteigend zu einem Gebirgssattel, iiber 
welchen, an dem Weilerjoche vorbei, del* Uebergang nach Breitenbach ist. Hier 
sind die grauen, wohlgeschichteten Sandsteine, die letzten Auslaufer der For
mation, steil eingeklemmt zwischen den Dolomiten. Geht man dem Pfade links 
nach, so gelangt man quer uber mehrere Einrisse zum Anfange des Muhlgrabens. 
Dort fmdet man zunachst fiber dem Dolomite Bfinke eines grauen Kalkes mit zahl- 
losen Exemplaren von Hippurites mlcatm  und H. Cornu vaccimm. Sie streichen 
in Stunde 4 mit einem FaHwinkel von 40 bis 42 Grad sQdostlicb. Darfiber liegen 
im Sande eingebettef die knoUigen Stficke' einer Astraea, seltener sind Stfickchen 
von Cladocora tenuis R. lind Cidaritenstacheln cf. subvesiculosus d'Orb. Auch 
einen ganzen Cidariten besitze ich und zwei Caprinen. Weiter abwarts stehen 

'dunkleThone mit kleinen Gasteropoden und Tropfehen eines Harzes blaugraue 
Sandsteine mit Kohlenschn'iiren, welche zu vergeblichen Scfafirfen Aidass gaben, 
und dunkle bituminose Kalke, die an der Luft bleichen, an. Steigt man aus dem 
Graben zum Bauernhofe des Heiderer empor, so findet man darfiber hinaus wahre

*) Die mir fibergebene Menge eines fossilen Harzes war zu klein (etwa 200 Milligramm), um 
durch eine ausfuhrtiche Unters'uchung fiber seine Natur zweifellos entscheiden zu konnen, 
und man inusste sich dah.er begnfigen, die Muthmassung, dass'dasselbe Bernstein sei, 
durch einige Gegenrersucbe mit wahrem Bernstein, zu unterstfitzen. Vor Allem war das 
Aeusscre dem des Bernsteins am ahnlichsten. Honiggelbe Farbe, Wachsglauz,. die Hiirte, 
den Brucli hatte es mit diesem gemein. Die Loslichkeits-Verhaltnisse stimmten damit 
gleicbfalls. Alkohoi, damit in Berfihruiig, Birbte sich schwach gelb und binterliess beim 
Verdunstcn eine Spur eines harzahniichen Rfickstandes. BcrnsteinsSurc konnte in dem- 
selben nicht wahrgenommen werden. Auf Platinblech erhitzt, schmolz es eben nicht 
Icicht, entwickeite einen aromatiscben brenziichen Geruch, brannte dann mit Flarame, 
und binterliess eine Spur Asche. In eine? retortenffirmig gebogcncn Glasrohre erhitzt, 
zog sich von dem schmeizcndem Harze ein dickflfissiges getbes Destillat an den Wiinden 
hinan; dabci verflfichtigte sich ein einpyreumatisc^ies Ocl, welclies dem Bernstcinole 
dem Geruch0 nach hochst ahniich war, fast damit verwechselt werden konnte. Ein kry- 
stallinischer Anflug ron Berhsteinsaure wurde nicht erhalten. Die Menge dieser Sfiure, 
die man aus dem Bernsteine. eirhiiltj ist fibrigens zu gcring (1 — 2 Loth aus 1 Pfund 
Bernstein), s o dass bei Anwendung solcher kleinen Menge Harzes aus ibrer Nichtwabr- 
nehmbarkeit kein Schluss gczogen werden kann.

Dr. H, H las iw e iz , k. k. Professor der Chemie.
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Kalkconglomerate von Nerinea Buchi, auch Blocke des eigentlichen Gosaucon- 
glomerates, die man gerne zu Miihlsteinen verwendet, ragen w s dent Waldboden 
hervor. Die Gosaugebilde umfassen ringformig die Nordseite des Heuberges und 
kommen in der Mulde der Krummbachalpe und weiter ostwarts sehon zur Ent- 
wfckelung. Diese Stelle ist auf der geognostischen Karte von Tirol nicht ange- 
geben. Besonders sind es die dflnngeschichteten Mergel, die am Krummbache 

. in Stunde 6 bis 7, unter dem Falhvinkel 6S Grad sudwestlich, streichen. Kohlen- 
ausbisse sind ebenfalls nicht selten. Gegen den Heuberg bin lehnen sich mehr 
sandige Mergel mit einer Unzahl von Actaeonella Renauxidm.

Seltener sind:
Actaeonella conica Zk., A. obtusa Zk^, A. elliptica Zk., A. Lamarckii Zk., 

Omphalia conica Zk., Cerithium articulafum Zk., auch einige calcinirte Reste 
von Bivalven waren in den Mergeln befindlich.

T e r t i a r b i l d u n g e n .  Den Tertiarbildungen des Angerberges Aufmerk- 
samkdit zu widmen, verbot die Zeit. Nur am Kirehenjoche bei Eben, wo sie 
auch die geognostische Karte von Tirol andeutet, habe ich sie besncht: graue 
Sandsteine mit Kphlenschntirchen und kiimmerlichen Petrefactenresten steil aufge- 
richtet, und eingeklemmt zwischen Dolomit und bunten Schiefermergeln. — Zwei- 
felhaft bin ich, wohin ich das Conglomerat nbrdlich von Innsbruck stellen soil. Es 
ist in klaftermachtigen Banken, zwischen denen rother, gelber oder geflammter 
Letten liegt, mit sanfter Neigung gegen das Thai abgelagert. Die Beschaffenheit 
desselben hat bereits P r i n z i n g e r  beschrieben; die undeutlichen Abdriicke auf 
den Abibsungsflachen mochte ich jedoch eher fQr Algen als fiir Blattstiele halten. 
Bei Weierburg haben die Steinbrilche die ganze Bildung allseitig erschlossen. Auf 
dem Plateau der Hungerburg iindet man diesem Conglomerat (iberail das Diluvium 
mit seinen machtigen Blocken aufgelagert. Das Conglomerat ist eine reine Loeal- 
bildung von sehr beschranktem Umfange; es zieht sich vom Achselkopfe bis gegen 
Arzel  ̂und bildet eine schon bewaldete Terrasse, auf der einzelne Bauernhutten 
■zerstreut sind.

Di luvium.  Ungemein machtig sind die Diluvialmassen entwickelt. In breiten 
Terrassen ziehen sie sich links am Inn durch dasUnterinnthalund uberdecken rechts 
bis zu einer Kobe von 3000 Fuss die sanften Eehnen des Thonglimmerschiefers. 
Diese Ablagerungen sind durchschnitten von den aus Querthalern hervorbrechenden 
WildbUchen, und zum Theil durch den aufgehauften Schutt derselben uberlagert. 
Sie sind eine wabre Fundgrube von abgerundeten Geschieben allerArten Gebirgs- 
gesteine aus den Centralmassen der Alperi. Das Innthal selbst kann in Bezug auf 
sie als Erosionsthal bezeichnet werden. Der Inn wirkt noch immer, wie man 
diess mamentlich an der weissen Wand bei Schwatz sehen kann, an der Aus- 
bildung desselben. Die erratischen BlScke des Diluviums gehen am Solstein und 
den ZirlermSdern bis gegen 5000 Fuss; auch im Achenthale findet man sie 
mehrfach, 4. B. in der Nahe def Scholastika, deren trelflich eingerichtetes 
Gasthaus so recht im Mittelpuncte fiir geologische und botanische Excursionen 
J'egt; ebenso auf dem Wibnerjoche in Brandenberg.
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Man verwendet sie unter dem Namen Buchsteine zu Brunnentrogen, Saulen 
und Thiirpfosten. Sie bestehen aus Gneiss oder Gneissgranit. In Letzterem beob- 
achtet man nicht selten grossere und kleinere Massen von schwarzem Glimmer 
mit wenig Quarz dazwischen ausgeschieden. Interessant war mir ein zersprengter 
Block bei Hotting, wo sich im Gneiss Stiicke eines Gneisses fanden, der eine 
mehr schiefrige Sti uctur hatte. Diese Stiicke sind von ihrer Umgebung scharf 
abgegranzt, so dass man sie wohl fiir eingeschlossene Triimmer halten mochte.

N e u b i l d u n g e n .  Dass die Maehte des Wassers an der Umgestaltung des 
Terrains auch jetzt noch statig wirken, ist vorauszusetzen und am besten zu 
bemerken am Achensee, der durch die wachsenden Schutthalden im Laufe der- 
Zeit in zwei Becken getrennt werden wird. Er muss sich friiher bis gegen Achen- 
kirch in die Schluchten des Ober- und Unterauthales, bis zum Blumser- und 
Lampsenjoche erstreckt haben. Wahrscheinlich hatte er fruher durch die im 
Diluvium tief eingerissenen Schrunde einen Abfluss gegen Jenbach, bis ihm einer- 
seits die vom Kirchenjoche niedergehenden Muhren einen Damm setzten; oder 
anderseits die Ache ihr Bett in den Schichtenkopfen des Aptychen- und Ger- 
villienkalkes liefer grub.

V.Berieht iiber Sehiirfungen auf Braunkohle zwischen Priszlin und Krapina und einVorkonunen von Bergtheer zu Peklenicza an der Mur in Croatien.
Von V. Ritter von Z e p h a rp v i c h.

Mit^etheilt in der Sitzung der k. k. geologischen ReichsaostaU am 13. Janner 18S7.

I. Die SehOrfungen auf Braunkohle zwischen Priszlin und Erapina.

Am siidiichen Ufer des naehst dem Curorte Rohitsch die Granzc zwischen 
Steiermark und Croatien bildenden Szutia-Baches erhebt sich das niedere, sanft 
ansteigende Koszteier Gebirge, von dem Orte Tabor gegen Krapina nahe von 
Ost nach West streichend, welches wesentlich aus Sehichten von Thon, thonigem 
Sandstein und feinem Sande zusammengesctzt ist.

Diese, der jiingeren Tertiarformation angehorigen, in einer schmalen Bucht 
des grossen ungarischen Beckens abgelagerten Gebilde, enihalten Flotze von 
Braunkohle, deren Ausbisse an einer grossen Anzahl von Puncten in der 
Umgebung der Orte Tabor, Priszlin, Kosztel, Lupinyak und Krapina in jungster 
Zeit bekannt geworden sind. »

Ich besuchfe im Sommer 1856, von dem Freiherrn S. M. v. R o t h s c h i l d  
eingeladen, einige der wichtigsten Schurfpuncte und hatte bierbei Gelegcnbeit, 
die imFolgenden mitgetheillenDaten iiber dasYorkommen der Braunkohle daselbst 
zu sammeln.
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An mefareren Orten in einem Felde oberhalb des Gasthauses Erjavec an der 
Strasse’̂ vom Curorte nach Markt Robitscb, aiif croatiscber Seite unweit von 
Priszlin hatter man schon nach 3 Fuss Decke, aus Dammerde und an Verstei- 
nerungen reichen Tegel (dem Tegel des Leithakalkes bei Wien entsprechend) 
bestehend, ein 6raunkobIenfl5tz erreicht. Dasselbe streicht wie das Gebirge 
selbst von West nach Ost lind flilit auch nach Nord flach unter 2S bis 

, 30 Grad ein.
 ̂ Das Liegende bildet, nach der Beobachtung an einer anderen Stelle, ein 

thoniger Sandstein. Oestlicb von Priszlin ist bereits ein kleiner Abbau im Gange; 
die'gefSrderte Braunkohle wird in der Umgegend zum Ziegelbrennen beniitzt.

I Ganz gleiche Verhaltnisse zeigten sich auf dem Vucja Jama genannten 
Grunde uachst Kfendvecz. Auch bier fallt ein Brauiikohlenflotz wie der Gebirgs- 
abbang nach Norden flach ein und hat nur eine 3 Fuss machtige Decke von 
geschichtetem, Kohlenspuren enthaltenden Thone. Am Fusse des Abhanges 
zeigt Sich im Liegenden der Braunkohle ein feiner tertiSrer Sand. Siidlich von 
diesem Puncte wurde auf dem jenseitigen Gebirgsabhange in der Richtung von 
Druskovecz fiber Plemenschina, Putkovecz gegen Illevnicza ebenfalls Braunkohle 
erschfirft.

In der Gegend von Lupinyak wendet sich der Hauptzug des Koszteler 
Gebirges aus der westostlichen Richtung nach Sfidosten gegen Krapina zu und 
'setzt dann weifer siidlich fort. Das Braunkohlenflbtz oberhalb Dolchi nachst 
Krapina, auf welches von Seite des ararischen Schwefelwerkes zu Radoboj 
ein Abbau eingeleitet, seit der Aufschflrfung von Kohle bei Radoboj selbst 
aber wieder eingestellt wurde, folgt in seinem Streichen d*®ser Gebirgs- 
wendung und fallt wie frfiher dem' Abhange entsprechend, bier nach Osten 
sehr flach ein.

Die Machtigkeit des Flbtzes auf einer Kuppe, etwa 100 Fuss ober Dolchi 
lagernd, betragt 3 Fuss; das Hangende ist wie an den vorigen Puncten ein' 
geschichteter Thon,  das Liegende Sand. Nachst iden einzelnen Hausern von 
Dolchi streicht fiber den von der Fahrstrasse aufwarts ffihrenden Fusssteig ein 
starker Kohlenausbiss; es sind daher bier an demselben Gehange mindestens 
zwei Flbtze vorhanden.

Der an den besuchten Localitaten aufgeschlossene fossile Brennstoff ist 
eine glanzende, compacte, fast schwarze Braunkohle mit muscbligen Bruch- 
flachen, bei jener zu Dolchi zuweilen mit bunten Farben angelaufen. Ein- 
sprengungen von Eisenkies zeigten sich nur an dem ersten Schurfpuncte nfichst 
Priszlin. Wie bei alien von wenig Taggebirge bedeckten Flbtzen ist auch die 
aus den" Schfirfen jener Gegend stammende Braunkohle sehr zerklOftet, wenig 
zusammenhaltend; in grosserer Tiefe wurde sie gewiss grossere ganze Stucke 
liefern.

Wie es» schon das aussere Ansehen der Braunkohle verrauthen Hess, 
erwies sich dieselbe ihrer Qualitat nach bei der im Laboratorium der k. k. 
geologischen Reichsanstalt von Herrn K. Ritter von Ha ue r  vorgenommenen tech-
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nisch^nUntersuchung als eine ausgezeichnete. Es warden zwei Prohestiicke unter- 
suchf: Nr. 1 von Lupinyak bei Kosztel, Nr- 2 von Dolchi bei Krapina, and hierbei 
folgende Resultate erhalten:

I. II.
^us Bleioxyd durch 1 Gramm Kohle redacirteGewichtstheileBlei 1 9 ‘05 20 ‘2a'
WSrme-Ginheiten............................................................................ ' . . .  430S 4576
Aschengehalt in 100 Theilen....................................... '......................  5*3 3-5
Wasser-Gehalt....................................................................................... 10*3 12*8

Aus den angegebenen Warme-Einheiten folgt dass 12’2 Centner der Braun- 
kohle von Lupinyak and 11*4 Centner jener von Dolchi beziiglich der Heitzkraft 
einer Klafter 30z6l1igen Fichteriholzes aquivalent sind.  ̂ ^

Urn iiber die Rentabilitat eines auf bergmannische Gewinnung der in den 
bezeichneten Gegenden erschiirften Braunkohle zielendep Unternehmens® ein 
nach alien Seiten begriindetes Urtheil aufzustellen, feblt gegenwartig noch ein 
wichtiges Datum, die Eruirung der Machtigkeit der Flotze. Diese ware bei der 
geringen Bedeckung von durchschnittlich 3 bis 5 Fuss an den Puncten naehst 
Priszlin und Klenovecz mit sehr geringer Muhe und Auslage zu bewerkstelligen. 
Wenn auch die -\ngabe dortiger Bauern, dass die Kohle auf ihrem Grunde bis 
2 Klafter machtig liege, ohne nahereNacbweisung nicht voiles Vertrauen verdient, 
darf man doch alien Verbaltnissen nach eine bedeutende Machtigkeit der Flotze 
voraussetzen *).

Ueberblickt man das Gebiet, auf welcbem sich die Kohlenausbisse befindeuv 
in seiner Erstreckung von Tabor bis Lupinyak, so ergibt sich bei Annahme von 
durchschnittlich einer Klafter Machtigkeit ein ansehniiches Quantum'in jener 
Gegend deponirten fossilen Brennstotfes. Die oben erwahnte geringe Bedeckung 
Braunkohle am nordliclien Gehange des flachen Gebirges in der Gegend von 
Priszlin wiirde hier einen Ahbau mittelst Stollen oder Schiichten nicht zulassen, 
auch durfte aus demselben Grunde sich die Braunkohle ihrer Zerkliiftung wegen 
nicht zu einem weiteren Transporte eignen, dagegen aber ware hier bei hin- 
reichender Machtigkeit der Kohle die Einleitung eines * Tagbaues, verhaltniss- 
raassig geringe Kosten erfordernd, angezeigt. Der Absatz desallfallig zu weiterem 
Transporte untauglichen Brennstotfes in der Nachbarschaft ware, ohne die schon 
bestehenden Ziegeleien in der Nachbarschaft zu berOcksichtigen, durch ein eben 
in der Bildung begriffenes Unternehmen zur Ausbeutung eines, naehst Bracak und 
Bedecoweina (sudlich von Krapina, zwischen Zabok und Oroszlavje) in ansehn- 
licher Mengfi vorkommenden reinen lichtgrauen plastischen Thones, gesichert. 
Auf mein Ansuchen hat Herr Alexander Low e,'D irector der k. k. Porzellan- 
fahrik in 'W ien, gefalligst mit verschiedenen Thonsorten, welche ich von den 
genannten Orten mitgebracht, technische Proben veranlasst, bei welcben sich 

' dieselben als sehr geeignet zur Erzeugung von Steinzeug, Terra c^tta-Gegen- 
standen und ganz vorztiglicheh feuerfesten Ziegeln bewahrten.

*) Naeh kurziich erbaltenen Nachrichten soil man bei Priszlin zwei, clarcb iin 8 Fuss mUch- 
tig^s Miltel von Thon und Sand getrennte Koblenflotze von 5 und S '/, Fuss Macbtigkeit, 
«o wie bei Lupinyak eines mit 7Vs Fuss angetroffen habOD.
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 ̂ i4t 6ei der Regeltnassigkeit des Gebirgbaues in der Gegend ron priszlin, 
wo an den besuchten Puncten die Koblenflotze stets von West nach Ost 
streichen und nordlicb flacb einfalien, ISsst sieh mit ziemlicher Sicherheit ein 
gleiehes Verhalten an den Schurfpuncten bei Dfuskovecz,, Plemenschina und 
nberbalb Putkovecz, wetche am siidlicben Uehange des Koszteler Bergi'uckens 
liegen, voraussetzen. Hier wurden daher die Flotze ebenfalls nach Norden, also 
unter. das Gebirge einfallen und konnten durch einen regelmassigen Bergbau 
abgebaut werdeb. . . ^

Es Hesse sich demnacb, \viii’de eine abbauwdrdige Machtigkeit der Fl5tze 
an verschiedenen Stellen durch kunstgerecht eingeleitete Schiirfungen wirklich 
aufgesclilossen, bei der in den Proben naehgewiesenen ausgezeichneten Qualitat 
der Braunkohle einem Unternehmen zur Gewinnung derselben in der genannten 
Gegend, roraussichtlich wohl nur ein ganz gCinstiger Erfolg zusprechen.

It. Das Torkommen von Bergthcer zo Peklenicza an der fflur.
Der Ort Peklenicza liegt nordlich von Csaktornya und nordostlich von 

Warasdin 2 Stunden entfernt, in dem von den Fliissen Drau und Mur einge- 
sehlossenen Landestheile (in absonderlicher Weise in dortiger Gegend die Mur- 
insel pMurakoz] genahnt) unweit von Szerdahely an der Mur. Ein Theil des Ortes 
ist auf einem gegen Norden sanft abfallenden Riicken, einem Aiislaufer der, das 
von beiden Flussen begranzte Terrain westbstlieh durchziehenden flachen 
Erhebung erbaut, ein anderer breitet sich an dessen Fusse aus. Auch hier .setzt 
die jiingere Braunkohlenformation den Boden zusammen.

Nachst Peklenicza ist ein sandiger Boden herrschend. Ziemlich dem .ost- 
lichen Fusse des erwahnten Riickens folgend, an der Granze gegen das ebenere 
Terrain fliesst ein Bach; er liefert durch eine diinne irisirende Oelschichte auf 
seiner Wasserfliiche die ersten Anzeichen des Vorkommens von Bergtheer. An 
geschhtzteren Stellen, in Krummungen vorziiglich, sammelt sich als dickere, 
schwarzbrauhe Schichte der Theer in.geringer Menge an und kann daselbst, 
wie djess friiher auch ausschliesslich geschah, aufgefangen werden. In den Bach 
gelangt der Theer durch Aussickerung aus dem Sandboden an seinem linken 
Ufer; zu Tage tretende Quellen wie anderorts wurden in der besuchten Gegend 
nicht beobachtet. ,

Zur Gewinnung des Bergtheeres ist gegenwartig ein Schacht nachst dem 
linken Ufer des Baches, sudwestlich eine halbe Viertelstunde Weges vom Orte 
Peklenicza entfernt, in einer sehr flachen, muldenfbrmigen Einsenkung des 
Terrains auf 2 Klafter Tiefe abgeteuft. * '  '

Daselbst sind wShrend Tageszeit zwei Manner und ein Weib beschaftiget; 
iiber Nacht fiillt sich der Schacht eine Klafter hoch mit Wasser an, des Morgens 
beginnt die*Arbeit mit dem Ausschdpfen des Wassers, welches auf hbchst unvoll-

) Der'OrtsnSme hergeleitet von dem croatischen peklena, d. i. Erdpech.— Nach der 
neuesten-politischen Landcseintheihing bildet die Mur aiutwSrts von Legrad bis Stride 
die Grfinze Ungarns gegen Croatien.

K. k. geologiDcbe Reichsansult. 7. Jahrgaog^ 18S6. IF. 9S
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kommene Weise mittelsir ernes Haspels bewerkstelligat wird. Erst wenn fast albes. 
Wasser aus dem Schachte gefordert ist, zeigt sich der Bergthper, welcher mit 
Wassef gemengt ^Is eine dunkelbraune, syriipdicke, dlige Flussigkeit aus den 
Wanden vordringt und sich in dem absichtlich vertieften Tlieile des Schacht- 
sumpfes auf dem dort zuriickbleibendeu Wasser ansammelt. Der unten befind- 
liche Arbeiter schopft. nuh 'denT heer mit einem. durchlochten Blechloffel in  
einen Kiibel ab; einshveilen hat sich aber wieder Wasser angesammelt,'.wel
ches. ausgehoben werdeh muss, worauf das Abschopfen des Theeres von Neuem 
heginnt. Auf diese Weise wei’den taglich 20 bis 25 Maass, bei 50 Pfund 
eines dickfliissigen, schwarzbraunen Bergtheeres von 0*948 ^pecifischem Ge- 
wichte gewonnen; eine grossere Menge bei warmerer Witterung. Die j^drei 
beim Schachte beschaftigten Personen beziehen taglich einen Arheitslohn vdn 
2 fl. 2 kr. Conv.-Miinze.

Unweit, nur einige Schritte von dem Schachte entfOrnt, wurde friiher die 
Bergtheer-Gewinnung auf eine andere, minder entsprechende Weise eingeleitett 
Es wurden namlich auf einer Flache von beilaufig 100 Quadratkiafter nach vet- 
schiedenen Richtungen mit einander communicirende Graben von 1 bis 3 Fuss 
Breite und durchschnittlich 3 Fuss Tiefe gezogen. In diesen, auf ihrer Tiefe 
mit Wasser erfiillten Graben sammelt sich der aus den Sandwanden seitwSirts 
aussickernde Bergtheer und uberzieht das Wasser mit einer diinnen irisirenden 
Schichte; stellenweise zeigen sich Flecken bis 3 Zoll im- Durchmesser von 
dickem Oele, in den Ecken der Graben findet man dasselbe in -noch mehr 
verdicktem Zustande, aber nur in geringer Menge angesammelt. Sollten diese 
Graben eine reichere Ausbeute liefern, so miissen sie viel tiefer sein; dann aber 
ware es vortheilhafter, mehrere Schachte in nicht zu grossen Entfernungen von 
einander abzuteufen. An den Wanden der Gi’abett zeigte sich als oberste sehr 
schwache Decke eih grober Schotter, dann folgt ein gelblicher feiner Quarzsand, 
stellenweise rein, meist aber entweder ganzlich bis zum Vorherrschen, oder 
nester-f und aderweise so von Bergtheer impragnirt, dass eine schwarze, plastische, 
an der Luft sich ausserst zahe gestaltende Masse erscheint <).

Ucberr ein ganz ShntichesVorkommen von durcti Bergtheer impriignirtem Sand bei Tataros 
und Bodonos, ndrdlich von Lugos im Biharer Comitate Ungarns, bericbtet Bergrath Franz 
Ritter von H au er in seiner Abhandlung iiber die geologische Beschaftenheit des Kbros- 
tbalcs. Jahrbuchder b. k. geolog. Keiclisanstalt, 3. Band. 18S2, Seite 27. Herr Dr. C. M.t 
N eiid tv ich  bcricbtcte bei der 31._^Versammlung deutscber Naturforscberund Aei-z^ in 
Gratz im Jahre 1843 (amtiichcr Bericht, Seite 190) uber die cbeiniscli-technische Unter- 
suchung dieses Bergtheeres (unter der Bcnennuhg Hagymadfalvaer Bergtheer). Derselbe 
enthalt83—84 ProceotSand (sp. Gew. =  1.770), und unterscbeidet sich durch diese gros- 
scrcBeimengung und sjeine brbckliche BeschatTcnheit vorzuglich von jenem aus Peklenicza, 
wahrcnd er in chcmischer Beziehung demsciben sehr nahb steht. Die Auflosungen in 
atherischen Oelen lassen nach dem Abdampfen der Losungsmittel den reincn Bergt)teer,

' welcher in seinen Eigenschaften vdikommen mit dem Pekleniczaer ObereinstimmL zUruck. 
Die Elcmentar-Analyse ergab C =  81, H == 11, 0  =  8 in 100 f  beilen. Er ist ztt Strassem-*" 

I pilaster L«uctkt- und Gaserzeugung anwendbar. ' ' •
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f Von dieser Masse, an dep.Luft verdicktem Bergtheer^ gemengt mit Sand. 
Holztheilchen, Blattern und anderen organisciien Stoffeii, liess ich unmittelbar' 
unler.der scliwacheh Damnierdedecke am linken Bachufer„eine grossere Menge 
miftelstder Keilhaue gewinnen und zu technischen Versuchen, zugleich mit 
einigen KrQgen durch einfaches Absetzenlassen des Wassers gelauterten Berg- 
theeres, an die Freilierr t . R o th sc h ild 'scb e  Asphaltfabrik nach Venedig senden.

In,dem ebenen, nur sparlich mit Gestriippe und Gras bewachsenen Terrain, 
welches sich von dem zuerst genannten Schachte bei SOO Klafter immei; am' 
linken Bachufer nordwestlich erstreckt, zeigen sich an mehrerenStellenAnzeichen 
fQr das gleiche Auftreten des bergtheerhaltigen Sandes in geringer Tiefe unter 
der ^asendecke. Nach warrneh Sommertagen soil bier der Boden ganz elastisch 
sein; in Vertiefungen daselbst staguirendes Wasser tragt haufig die olige 
Schichte.

‘ Wie weit die'bergtheerhaltjgen. Sandschichten gegen die Mur zu, und in 
welchef Breite sie daselbst anhalten, daruber liesse sicb durch einfache Erd- 
aushebungen an verscbiedenen . Stellen entscheiden; dem ausserlich gleicbge-. 
staltigeft ChaPakter der besprochenen Gegend nach, liesse sich ein grosses 
ergiebiges Feld erwarten. Bei einer derartigen Bodenunters.ucbung wiirde man, 
allenfalls bis Zu einer Tiefe von 2 Klafter niedergehend, auch die ergiebigsten 
Adern antreffen, aus welchen Bergtheer qiiillt und diesen an solchen Stellen aus, 
Brunnen gewinnen konnen, wahrend man an minder lohnenden Orten den berg
theerhaltigen Sand ausheben und aus demselben den Theer rein darstellen 
kbnnte. Die gewonnene dicke, theerartige Fliissigkeit wiirde sich in dem Zustande 
wie,sie,bisher durch einfaches Absetzen des Wassers erhalten wuvde, noch nicht 
als Handelsgegenstand eignen.

Mit Vortheil liesse sich aber aus dem Theere an Ort und Stelle durch ■ 
Destination reineres Bergol, durch weiteres Eindampfen Asphalt U. s. w. dar-c 
stellen. Als ein sehr giinstiger Umstand fiir dies® mit den gewonnenen Roh- 
producten vorzunehmenden Arbeiten, welche Feiierkraft erfordern, muss das 
Vorkoihmen vo.n fossilem. Brennstolfe in unmittelbarer Nahe der beschrie-  ̂
benen Localitat bezeiclinet werden. Es findet sich namlich eine lignitartige 
B r a u n k o h l e  Sstlich vom Orte Peklenicza, naehst dem Murufer, angeblich in 
grosser Menge.

Dieselbe wird tagbaumassig gewonnen und gegenwartig in der Zuekerraf-- 
linerie zu Csaktornya verwendet. Nach einer im Laboratoriura der k. k. geol. 
Reichsanstalt von Herrn Karl vori H a u e r  vorgenommenen Untersuchung enthalt 
dieser L ignit: .

, A sche..............■...................................................8 • 1 Procent
' W a s s e r . , . . ; . . . . ............... .. ............................. ............ .. 24’S „ .

Aequiralent einer Klafter 30' Fichterihokes sind. . . . . ’ lo -1  Centner

Eine.Mittheilung, fiber, die chemisch-technische Untersuchung des Berg- 
theeres woi)! Peklenicza durch Herrn Dr. C. M. Ne n d t v i c h  enthalt der amtliche 
Bericht fiber die 21. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte im

9S* )
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Jahre 1843 in Grata i). Ich entnehme daraus die folgenden Daten, welche bei- 
weiteren Versuchen als Anhaltspuncte dieneit kbnnten.

Der f l t i s s i ge  B e r g t h e e r  (spec. Gewicht =  0’936 bei-f-16* C.), istin 
Steindl,. Aether und Terpentinbl loslich und kann aus den Lbsungen in beiden 
letzteren durch Weingeist wieder gefallt werden. Unterwirft man denselben mit 
vielem Wasser in einer Retorte der Destination, so geht mit dem Wasser ein 
eigenthiimliches, tliichtiges gelbbraunes Oel von penetrantem Geruche fiber, 
M'elqhes «ich durch Rectification reinigen und von lichterer Farbe erhalten lasst. 
Auf diese Weise gewinnt man jedoch das genannte Oel nur in geringer Menge, 
indem es mit grosser Hartnackigkeit von den iibrigen Bestandtheilen des Theeres 
zuriickgehalten wird und auch nur . bei einer den Siedepunct des Wassers 
bedeutend tibersteigenden Temperatur fluchtig ist. — Eine grbssere Menge 
desselben lasst sich durch Destination aus dem Theer ohne Zusatz darstellen, 
wenn man ihn in einer Retorte einer allmalig steigenden Tempferatur bis zu jener 
des siedenden Quecksilbers aussetzt. Nach durch 24 Stunden fortgesetzter Destil- 
Jation war ein Theil des Oeles, welches bei steigendcr Temperatur eine dunklere, 
ins Rotlibraune fallende Farbe annahm und triiber wurde, ubergegangen. In dem 
Grade als das Oel uberdestillirte, musste die Temperatur erhbht werden, so dass 
wahrscheinlich bei der zur Austreibung der letzten Antheile erforderlichen hohen 
Temperatur eine Zersetzung der Substanz eintreten wfirde.

Das Destillat ist ein Oel von lichtgelber Farbe, bei. Einfluss von Licht und 
Luft dunkler werdend, hat einen sehr starken, penetranten Geruch, verschieden 
von dem der brenzlichen Oele, Ibst sich in Aether, Terpentin ,und Steinbl, nicht 
in Wasser und Alkohol auf,, besitzt bei +  16® C. ein specifisches Gewicht 
=  0-99 und kocht erst bei dem Quecksilber-Siedepuncte.

Bei wiederholter Destination erhalt das Oel eine dunklere Farbe, die es 
fiberhaupt stets zeigte, je holier die Temperatur war, bei welcher es fiber- 
gegangen, auch sind die spater ubergehenden Tropfen von hoherem specifischen 
Gewichte als die zuerst ubergegangene Flussigkeit.

Bei der Elementar-Analyse dieses Oeles erhielt Herr Dr., N end  tv  ich:  
'Kohlenstoff 87"93, WasserstofT 12*07.

Die Formel Cio Hu verlangt Kohlenstoff 8 8 ’AS, Wasserstoff 11*55.
Dieses Oel ist demnach identisch mit jenem, welches B o u s s i n g a u l t  durch 

Destination aus dem Bergtheere von Bechelbrunn erhielt und Petrolen nannte.
Die Untersuchung des p l a s t i s c h e n  B e r g t h e e r e s  (specifisches Gewicht 

=  1*513) ergabfolgende Resultate:
Die fruher in einei' Reibschale gleichmassig verarbeitete j j ^ s e  schmolz 

in einer Platinschale, fiber der Weitigeistflamme erhitzt, gerie^. dann ins 
Kochen unter Entwicklung stinkender Gasarten, die sich alsbald'^ntzundeten 
und mit hoher russender Flamme brannten. Der kohlige, nach dem Gluhen erdige 
Rttekstand betrug 25*78 Procent. Einer trockenep Destination bei -successiv bis

--------------- :— :------------------------ '  • . . • I ■ ■ • • t *

Zweite Sitzung der Section fiir Phyoik, fhemio und Pharmacie, Seite-lSS-.
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. zur Gliihhitze steigender Temperatur unterworfen, ging anfangs etwas beige- 
mengtes Wasser Qber, dann unter Entwickelung ron sehr stinkenden brennbaren 
Gasarten eine gelbliche, spater braune Fliissigkeit, welcbe gr&sstentheils aus 
empyreumatischen Oelen bestand. Der koblige Ruckstancl betrug 40 Procent.

4 ' Reetificirtes Steinol, Terpentinol «nd Aether losen 60 Procent des plasti-
.schen Bergtheeres auf, iwahrend die erdigea und organischen Reimengungen 
zuriickbleiben. Nach Abdestillation der genannten Auflosungsmittel -wurde eine 
echwarze, in dQnnen Schichten braungelb durchscheinende, syrupdicke Fliissig- 
keit, leichter als Wasser, ei-halten.

• Vollkommen rein und frei von den Auflosungsmitteln lasst sich dieselbe 
darstellen durch Fallung einer gesattigten Auflosung in Terpentinol mittelst 

,starkem Weingeiste und Auswaschen des ausgeschiedenen Tlieeres; letzterer 
stimmt in alien Eigensehaftien mit dem natiirlichen zu Peklenlcza vorkommenden 

,Jl(issigen Bergtheer tiberein. .
Durch Kochen init Wasser iSsst sich selbst nach langer fortgesetzfer Ope- 

,ration der flussige' Theer aus dem plastischen nicht gut abscheiden, es erweicht 
rbierbei die Masse und es zeigen sich einzebie olartige Tropfen auf der Wasser- 
flache, welche nach dem Erkalten des Wassei's dickflfissiger werden.

Durch Destination gelingt es nicht, das Petrolen aus dem plastischen Theere 
abzuscheiden. Denn schon bei einer niederen Temperatur erleiden die darin 
’enthaltenen organischen Substanzen eine Zersetzung und verhindern dadurch die 
Gewinnung,des Petrolen. Dagegen lasst sich dieses leicht darstellen, wenn man 
die organischen Stoffe durch eine LBsung in Terpentin absondert, den Theer 
durch Alkohol fallt uiid denselben dann der Destination unterwirft.

c. Herr Dr. Ne n d t v i c h  hat auch den durch Aether ausgezogenen Bergtheer 
einer Elementar-Analyse unterzogen und in 100 Theilen folgende Zusam- 
mensetzung erhalten:

Kohlenstolf................................. ^......................................... 72 * 4S
Wasserstoff.. . : ....................................................................  11*07
Sauerstoff............................................................................... 16*48

In der Versammlung von Freunden der Naturwissenschaften in Wien an^,
10. September 1847 *) besprach Herr Dr. N e n d t v i c h  neuerlich eine mit dem 
fiergtheere ven Peklenicza vorgenommene Analyse, in der Absicht, um an dem- 
selben die von B o u s s i n g a u l t ,  auf die Untersudiung des in alien Eigenschaften 
mit ersterem flbereinstimmenden Bechelbronner Bergtheeres gestutzte Ansicht, 
wornach jeder Bergtheer als eine Auflosung von AsphaltBn C*o H,a Oj (eines 
sauerstoifhaltigenBestandtheiles desAsphaltes) in Petrolen Cjo Hi, zu beh*achten 
w3re, nachzuweisen.

*Bei dieser Untersuchung fand Herr Dr. N e n d t v i c h  in dem Theere von 
Peklenicza nicht nur k e i h e n  SauerstofT, sondern ihn auch genau so zUsammen- 
gesetzt wie das daraus durch Destination dargestellte Petrolen. Hieraus ergibt sich
_________________ I

Berichte Qber dieMittheiiungen von Freunden der Naturwissenschaften in Wien, gesammelt 
und herausgegeben von W. H aid in ger . 3*. Bd. S. 271.
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flrn. Or. N e n d t v i c h ,  dass die Ansicht B o u s s i n g a u l t ’s wenigstens fur den . 
Bergtheer von Peklenicza nicht gelte, obwohl er ganz dunkelschwarz und nur 
in ganZ diinneh Schichten geibbraun erscheine, ferner dass er der atmosphariscben ‘ 
Luft wie immer ausgesetzt, keine Ver3nderung erleide.

Uns scheint aus oben mitgetheilter Analyse des durch Aether ausgezogenent 
Bergtheeres ein entgegengesetztes, eben fur B o u s s i n g a u l t  sprechendes 
Resultat hervorzugehen; aucb lasst sich die allmalige Eindickung des flflssigen 
Theeres, wenn man ihn in einem oifenen Gefasse langere Zeit bewabrt, sehr> 
leicht beobacbten.

Herr Dr. Ne nd t v i  c h verspraeh am Schlusse seiner MittheHung i) fernere 
wissenscbaftliche Untersuchungen mit den besprochenen Substanzen zu liefern. 
Der p t a s t i s c h e  B e r g t h e e r  von Peklenicza ist nach seiner Mittheilung tech- < 
nisch anwendbar:

1. Als Strassenpflaster nach Zusatz einer kleineil Menge -schwarzen oder 
besser weissen Peches; dadurch wird die. Masse liber dem Feuer diinnflussiger 
und erhartet nach dem Erkalten ohne die nSthige Elasticitat zii’ verlieren. Ohne 
giinstigen Erfolg zeigten sich Beimengungen von Sand, Kalk oder Steinkohlen- s 
pulver.

2. Zur Leuchtgas-Erzeugung. 100 Gramm geben 948 C.C. oder 81-9 Wrj -̂  
Kubikzoll eines hellbrennenden Gases, welches keiner weiterenReinigung bedarf 
und bezugUch der Menge und Qualitat dem aus der besten Steinkohle berei- 
teten vorzuziehen sei.

Der f l u s s i g e  B e r g t h e e r  eignet sich: 1. Mit einerkleinen Menge 
schwarzen Peches zusammengeschmolzen, zum Betheeren von Sehiffen und 
anderen Gegepstanden. 2. Mit fetten Oeien, Unschlittu. s. w. in angemessener» 
Menge zusammengeschmolzen, zum Schmieren von Maschinen u. s. w. — ' 
Schliesslich darf nicht imerwahnt bleiben, dass einem hier einzuleitenden 
Unternehmen der Vortheil der grossen* Nahe einer Eisenbahn zur Verfrach+ 
tung der Erzeugnisse in nachster Zukunft zu Gute fcommen wiirde. Es ist 
die bereits ausgesteckte Trace der Kaiser Franz Joseph's-Ostbahn von Gross-- 
Kanischa ausgehend, welche bei Kottori die Mur ubersfehreiten, und Nedelitz, 
Friedau und Pettau beruhrend, bei Poltscbach in die sudliche Staatsbahn ein- 
miinden soil. Von Nedelitz, d^m Stationsorte fur Warasdin, ist Peklenicza huP*
1 V* Stunde entfernt *).

*) A. a. 0 . Selte 274. , ' '
*) Ueber das Vorkommea ron Bergtheer bei Mikloska im Moslawiner -Gebirge Kroatiens’ hat 

Herr Ludwig von V u k o tin o v ic  in dem Jahrbuche der k. k. geologischen Roicbs.aiutalt
3. Band 1852, Heft 2, Seite 95 berichtet. Auch zu Peklenicza nachst ^ ^ k a , Petrovoszello 
bei Neu-Gradiska , und im Brooder-Regimentsbezirke der slaronis^en' MilitSrgrSnze - 
(vergl. V. H ingenau’s Zeitschrift f. d.Berg- und Hiittenwesen 1856, S.*73) und noch an 
mehreren apderen Orten jener Gegenden tritt Bergtheer .in Quillen zu Ta'go und kommen 
aych davoH imprugnirte Gesteine vor. .
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VI.Die Bau-Materialien des osterreichisehen Kaiserstaates auf der .Pariser Ausstellung.
' Nach D e le sse ’s „Materiaux de construction S 1’Exposition universelle del855.

Paris 1856“ im Auszuge

von August Fr. Grafen M a r sc h a il.
'H err D e l e s s e ,  Ingenieur des Mines, war als Secretar der XIV. Classe der 

„Jury international" ‘)  mit Erstattung des Berichtes fiber die gesammten, in diese 
Clasise eingetheilten Ausstellungs-Gegenstfinde beauftragt. Sein eben angefuhrtes 
Werk ‘enthalt auf 396 Seiten diesen Bericlit in seiner ganzen Ausfuhrlichkeit 
und erleichtert dessen BenOtzong wesentlich durch Vollstandige alphabetisch 
geordnete Sach-,“Orts- und Personen-Register. Urn den Werth der Bau-Materialien 
furerlsisMg bestimmen und’ einen sichereh Anhaltspunct zur Vertheilung der 
Preise unter die Ausstellenden gewinnen zu konnen, sammelte die „Jury inter
national", so yiel es nur immer thunlich war, genaue Angaben fiber folgende 
Einzeinheiten;

A. Menge des gewonnenen Materials; B. Gewinnung und Bearbeitung iles- 
selben; C. wirklicb stattgefundene Beniitzung des Materials; D. Verhalten und 
Dauer des benfitzten Materials; E. Gestehungspreise.

Die k f i n s t l i c h e n  Bau-Materialien, so weit sie in der 1. Section der 
XfV. Cbisse eingereiht waren (Ziegel, Backsteine u. dgl. waren in eine andere 
Abtheilung gdstellf wdrden), wurden einer eingehenden mechaniscb-cBemischen 
Prufurig unterworfen, deren Verfahren weiter unten,’ wo von dieser Abtbeilung 
speciell die Rede sein wird, dargdstellt werden soil.

Die in Herrn D e l e s s e ’s Bericht angenomraene Eiiitheilung der Bau- 
Materialien 1st folgendd:

I. Natfirliche Materialien.
■ i

, A. Silicat-Gesteine. a )  Feldspath-Gesteine (Granit, Syenit, Porphyr u. dgl.), 
b) Schiefer, c)  Serpentine (mit Inbegrilf von Talk und Cblorit-Gesteinen);

■B. Quarz-Gesteine (Sandsteine).
C. Kalk-Gesteine. a )  kohlensaure (Kalkstein, Marmor, Tuff), b)  schwefel- 

saure (Alabaster, Gyps)* ,

‘ " ' II. Kfinstliche Materialien.
jb. Ifalic, Cemente und Mortel;
E. Cemente mit verschiedener Basis' (Silicate, Blei- oder Zink-Oxyd);.

Die Uoter-Oommission der XIV. Classe besfand nebst Herrn D e.l e s s e als Secretar, aus 
den Herren Ldonce R e y n a u d (Verfasser eines' wichtigen Werkes tiber Raukunst), 
Gour}i.er (Uitrerfasser des Berichtes fiber die Londoner Ausstellung), L ore und T r e la i
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F. Gyps, Stucco und Alaun-Gyps.
G. Erdharze und erdharzhaltige^Gemenge.
In jeder dieser Abtheiliingen (rait Ausnahme yon \. A  a und II. E) waP' 

die bsterreichiscfae Mineral-Industrie durch einen Oder mehrere Aussteller 
vertreten, deren flberhaupt 20 die 1. Section der XIV. Classe (14 die Abtheiiung I,- 
6 die Abtheiiung 11) beschickt batten.

I. N a tM c h e  M aterialien. ^
A. Silicatgesteine. a)  Sehi e fe r .  Dachschiefer werden in mehreren Gegen- 

den des bsterreichischen Kaiserstaates gewonnen, vorzilglich aber in Mahren zu 
Herzogswalde, Morawetz, Domstadtl und Fnedland, von wo sie sich nach k. 
Schlesien zieben und eine Gesammt-Qberflache von mehr als 20 Quadratmei^en 
eiunehmen. Diese Sehiefer, der Grauwacken-Formation zugebdrig, sind von 
guter Beschaffenheit, schwarzlicH-grau und — wie die aus England, Wales und 
dem Genuesischen — leicht in Flatten (bis zum Flacheninbalt von 40 Quadratfuss 
Wiener Mass) *) spaltbar. Der Dachschiefer von Bohmisch-Eisenberg in den 
Sudeten ist ein sehr spaltbarer Amphi bol -  (Hornblende-) Sehiefer, aus schwhrz- 
lichen, in einander verschrankten Amphibolkrystallen und Glimroerblattchen. Alle 
diese Krystalle liegen der Schieferungs-Ebene parallel. Der Eisenberger Sehiefer 
lasst sich in Flatten von 20 Quadratfuss Wiener Mass gewinnen und leicht bis 
zur Dicke von wenigen Linien spalten, daher er auch in Mahren ziemlich hhu6g 
.verwendet wird *).

G. L e i m b a c h  (Nr. 888) stellte mehrere Froducte des Schieferbruches 
von W a l t e r s d o r f  bei OlmOtz aus. Dieser Bruch beschaftigt 140 Arbeiter; die 
Forderung und Wasserlosung geschieht durch eine Dampfmasebine yon 6 Fferde- 
kraften. — Der Waltersdorfer Sehiefer ist grau, schwarz oder blaulich und nimmt 
sehr gut den Schliff an. Man brauebt ihn zur Dachung, zur Fllasterung und zu 
Hausgeriithen, als Tischplatten, zu Kistchen u. dgl., welche zum Theile von 
Herrn G e h r i n g  in Brunn mit weissem Kitt zierlich eingelegt sihd. Der Wiener 
Centner Sehiefer von gemischtem Flachenmass wird an Ort und Siullc -mit 
36 kr. C. M. verkauft und im Durchschnitte werden 2 ‘/a Centner auf die Deckung 
von 1 Quadratklafter • Wiener Mass gerechnet. —: Fflaster- und Daeh-Flatten 
werden yoh mit 24 kr. geschliffen mit 36 kr. C. M. der Quadratfuss verkauft; 
geschlilfene Tischplatten werden mit 1 fl. 30 kr. C. M. fur den Quadratfuss 
berechnet. —  Der Waltersdorfer Bruch liefert jahrlich 44.000 Centner, welche 
in Mahren selbst, im Erzherzogthume Oesterreich und bis nach Steiem ark 
thren Absatz finden ^).

*) Siehe: „Ueber Dachschiefer im Allgomeinen“, Freiherr V. C a tio t fJahrbuch der k. k. 
geologischen Reichsanstalt 1849, Seite 436). ,
Im Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt findet sich eine 36 Quadratfuss Wiener 
Mass breite Platte au» dem Durstenhofer Bruche, ein Geschenk des Frciherrn v. Cal lot. 

^) Siehe aber die mahrischen und schlesischen Dachschiefer auch H ein r ich  (Jahrbuch der 
k. k. gedlogischen Reichsanstalt 18a4, Seitel06) u n d M elion fl. «. Seite 38h> 391, 393).
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Di e P r a g e r  G e s e l l s c h a f t  z u r  E r m u n t e r u n g  des  G e w e r b f l e i s s e s  
(Nr. 122) stellte Schiefer von Eiseiibrod in Bohmen aus. Dieser Schiefer dient 
zur Dachung, besteht fast gana aus seidenglanzendem Glimmer (mica sSricite} 
von griinlicher oder violettgrauer Farbe und ist dtirch Herrn B a r r a n d e ’s Arbeit 
ubeP die SBur-Gebilde Mittel-Bbbmens alien Geologen bekannt geworden.

S e r p e n t i n e .  J. D o p p l e r ,  Besitzer von Marmorbriichen zu Salzburg 
(Nr. l i ) ,  stellte schbne Stucke schwarzgriinen Serpentins von Gastein und Lend 
‘aus. Beide nehmen einen scbbnen Scbliff an. In Salzburg wird der Gasteiner 
Serpentin im rohen Zustande mit 9 fl. 36 k r ., der Lender mit 8 fl. C. M. 
fiir den Kubikfuss verkauft. Der Preis des Quadratfusses geschlilTenen Steins 
ist 6 fl. 24 kr.

A. H e i n r i c h  (Nr. 48) beschickte die Ausstellung mit Proben des Talk- 
schiefers vom Preiheitsberge bei Zbptau (Mahren) ‘) . Dieser Schiefer besteht 
grbsstentheils aus blaulich- oder griinlicligrauem, pcrlmutterglanzendem Talke, mit 
eingesprengten Blattcheu von Chlorit und Magnet-Eisenstein. Er ist von ausge- 
sprochener schiefrig'er Textur und lasst sich leiclit sagen und schneiden. Man 
verarbeitet ihn zu Thurstbcken, Trogen und feuerbestandigen WerkstQcken. Am 
Steinbruche werden 10 Quadratfuss dieses Schiefers, in Platten von Vio Fuss 
Wiener MaasS (genauer 0‘03 Meter) geschnitten, zu 18‘/a kr. (genauer 
77 Centimes) verkauft.

T o p f s t e i n  von Chi avenna*) .  Dieser Topfstein ist dem von Kwikne 
(Norwegen) sehr bhnlich, enthalt wie dieser eine ziemlicbe Menge kohlensauren 
Kalk und wird gleichfalls zur Verfertiguiig von Kochtopfen und anderem Haus- 
gerath beniiUt. Seine Farbe ist grunlichgrau. Dieser Stein besteht n i cht— wie 
man ofters geglaubt —  aus dichtem T a l k ,  sondern aus C h l o r i t ,  der darin 
mitunter in grosSeren weissen, griinlichen oder grasgrunen Blattchen vorkommt. 
Aus dem gepulverten Gestein lassen sich mittelst des Magnetes 8 Procent Eisen- 
oxydul und 0'3 Procent Eisenkies in cubo-octaedrischen Krystallen ausziehen. 
Auch sind Kbrnchen von koblcnsaurem Eisen darin eiugesprengt, deren Gegenwart 

'Mn~an dem calcinirten Stein durch braune Flecken erkennt. — Der Topfstein 
von Chiavenna enthalt 36'63 Proc. Kieselerde, im Feuer verliert e i;20 ‘/a Proc. 
seines Gewichtes.

Bei Chiavenna findet man noch ein anderes T a l k g e s t e i r i ,  das aber nicht 
zu Hausgerathen verarbeitet wird. Diess Gestein ist dichter T a l k ,  fn welchen 
Chlorit in Blattchen und Amphibol in Nadeln eingewachsen sind, sein Verlust 
im Feuer ist nui  ̂ 6 Procent. In starker Hitze frittet es sich und schmilzt sogar 
zu einer schwarzen Schlacke.

B. '°daarz-61esteine. Die I n d u s t r i e - G e s e l l s c h a f t  von B erg’amo 
(Nr. 120) stellte eine Sammlung von Quarzgesteinen aus, welche fiir Bauten

*) Siche: H ei nr1 ch  (Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 18S4, Seite 97.
Im Original unfichtig unter die Rubrik „Scbweiz“ gestellt, da Chiavenna in der Lombardie 
(Delegation'Sondrio) liegt.

K. k. geologische ReiehsaasUU. 7. Jahr^ang 1856. IV. 96
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und gewerbliche Gewerke verwendet werden. Diese Sammlung bestand aus: 
Ro t hem Ga n d s t e i n  der permischien Formation oder des Verrucano von Gor- 
zone, Pisogne und Darfo. —  C o n g l o me r a t  (^Poudingtie) der permischen For-** 
mafion von Sottomonte. —  D e s s g l e i c h e n  *von Gandosso aus der Kreidefor* 
mation, aus welcbem sehr gute Miihlsteine gehauen werden, die man viel in 
Italien, und selbst in andereir Landern, gebraucht. — Gri iner  S a n d s t e i n  der 
Kreide-Formation von Parnico, den man zu grossen Schleifsteinen verarbeitet. —t- 
D e s s g l e i c h e n  derselben Formation von Mapello, der zu Bauten' vielfach ver -̂ 
wendet wird. —  D e s s g l e i c h e n  glimmerhaltiger aus den unteren TertiUr- 
gebilden von Astino, zu grossen Schleifsteinen brauchbar. — M o l a s s e - S a n d -  
s t e i n  der mittel-tertiSren Formation von Bagnatica, sehr feuerbestandig und 
desshalb zum Baue von Oefen verwendet.

C. Kalkgcsteine. Ko h l e n s a u r e .  Marmorei). Sandr i  (Nr. 108) sandte 
eine, als Mosaik in eine Tischplatte eingelegte Sammlung von etwa 60 Marmor- 
arten aus den italienischen Alpen ein, worunter folgende zu bemerken sihd. 
A l a b a s t e r  von fiinf verschiedenen Oertlichkeiten. Eine Sorte ist sehr dun- 
kelbraun, fast schwarz; eine andere gelblich und strablig; die von Albino ist 
graulichgelb; die von Bondo, in Gestalt von Concretionen, weiss, rothlich und 
braun' gefarbt und erinnert an den Alabaster von Biisca (sardinische Staaten). 
Der Alabaster von Val-Camonica ist spathig, durcbscheinend, weiss, mit einera 
leichten Anflug von Grau, und zahlt mitunter die schbnsten Sorten. Alle diese 
Alabaster kommen nesterweise in den Aushohlungen der jurassischen Schichten 
vor. Hire Gewinnung ist leicht und wird ziemlich im Grossen betrieben. Man 
verfertigt daraus Vasen, Uhrgestelle, Tische und andere Ziergegenstande, welche 
zu geringen Preisen verkauft werden, — Wei s s e  M a r m o r s o r t  en. Der von 
Vezza wird zu Bildhauereien verwendet. Er kommt in machtigen Lagen zwi- 
schen krystallinischen Schiefern vor, sein Gewebe ist viel krystallinischer als 
das des Marmors von Carrara und zcigt eine Menge perlmuiterartige BISttchen. 
Der Marmor von Vallasenina ist gleichfalls sehr krystallinisch. Der Marmor von 
Gene ist weiss mit grauen und schwarzen Adern und geht in den B a r d i g l f o  
iiher; eigentlicher Bardiglio*) findet sich zu Carnigo. V e r s c h i e d e n f a r b i g e  
Mar mor e .  Zu Guzzaniga wird ein s^chwarzer  Marmor gewonnen, der sehr 
niedrig im Preise'steht und viel zu GrabdenkmMern verv^endet wird. — P o r t o r -  
Marmor*) kommt bei Gandino, Esmate und Cene vor;  L u m a c h e l l a * )  
focchiadino) bei Cerveno und Bordogna, grosse L u m a c h e l l a  (occhiato} 
bei Mora; ge t i i p f e l t e  Abanderungen (^moucheth) findet man bei Gorno, Cene,

*) Sfehe iiber die Marmor-Arten iiberhanpt und insbesondere Qber die des Ssterreichischen 
Kaiserstaates C zj£ek’s vortrefTliche Arbeit (Jahrbucb der k.k. geologischenReichsanstalt, 
18S1, I. Heft. S. 89.

*) Grauer oder blUulicher Marmor mit schwarzen Adern.
®) Schwarzer oder grauer Marmor von rothen, gelben oder braunen (durch Eisenoxyd 

gefSrbten) Adern durchzogen. *
*) Muschelmarmor. '
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^Nembro, Pradalunga, Nese, am Monte Bo, im Val Camonica undim Val Brem- 
banaj Br ec c i en  zu Esmate, Lovere, Cornalta, im Yal Seriana und ira Val 
JBrembana; g e l b e n  Marmor zu Gorno und Albino; r o t h e n  .zu Entratico, Nese, 
Valialta, Ardesio, Valdossana und im Val Brembana. —  Alle diese Abanderungen 
gehbren der permischen Formation, der unteren Trias, einige auch dem Lias, 
zu . — Zu der oberen Jura-Formation gehoren: der braungraue, mit reinem. 
Grau gemischte Marmor  (affumiciato) von Trescorre, die Maj o l i ca  von 
Gavarno, Nembro und Zaudobbio, so wie di^ B r e c c i e n  von Valialta und Ga- 
varno, welche alle stark zu Bauten beniitzt werden. Die Majolica von Gavarno 
und Nembro ist ein grauer oder braungrauer Kalkstein von so dichtem Ge- 
webe, dass er auch als litliographischer Stein verwendet werden kann. —  
Eudlich ist auch noch der A l b e r e s e  (pietra paHsina) der Tertiarschiphten 
von Bagnatica unter die Marmorsorten des Veronesischen zu rechnen.

Alle diese Marmore, besonders die Aer permischen Formation, der Trias und 
des Jura, werden in grossem Massstabe gewonnen und in 13 Werkstatten ver- 
arbeitet. Die Zahl der im Veronesischen bei der Marmor-Industrie beschaftigten 
Personen betragt 3S0; ihr Tagelohn steigt von 36 kr. bis auf 2 fl. C. M. Die 
Veroneser Marmore werden nicht nor in dieser Provinz selbst, sondern auch in 
ganz Itaiien zur Verzierung der Wohnungen und Kirchen (besonders zu Saulen 
und AltSren) verwendet, und auch nach anderen LSndern ausgefiihrt; ihr Werth 
iibersteigt jahrlicfa den Betrag von 120,000 fl. C. M.

B a g a z z o n i  J.  und G e r a r d i  B. (Nr. 102) sandten eine Sammlung 
Mineralien aus dem Brescianischen ein. Darunter finden sich Muster von zwei 
Marmorsor t en:  e i n e r w e i s s e n  krystallinischen, von theils kornigem, theils 
grossblattrigem Bruch, von Bagolino, und einer s c h w a r z e n ,  w e i s s g e a d e r t e n  
von Tavernole, nebst lithographischen Kalksteinen von Cellatica und Brione *).

H e i n r i c h ,  Professor Albin (Nr. 43), stellte eine Sammlung von miihrischen 
Mineralien und Gebirgsarten aus, darunter auch die vorzuglichsten Marmorsorten 
dieses Kronlandes. W e i s s e r  und g r a u l i c h w e i s s e r ,  meist deutlich krystal- 
linlSclier Sfarmor findet sich zu Neudorf bei Trebitsch, Sachahora, Wottau, 
Pernstein, Chlum und Helenenhof; b l a u l i c h g r a u e r  (eine Abart des Marmo 
turehino), von stark blattrigem Gewebe, bricht zu Spornhau. Alle diese Marmorr 
arten sind in Gneiss und Glimraerschiefer eingelagert. S c h w a r z e r  Marmor 
bricht im Walde bei Liisch, zu Babitz und zu Posoritz. An beiden letzteren 
Orten ist die schwarze Grundmasse (hit Adern einer gelben, eisenhaltigen, koh- 
lensauren Verbindung durchzogen und gleicht der „Portor“ genannten Sorte. 
Bot her ,  . g r b u e r  und b r a u n e r ,  mit Adern von weissem Kalkspath durchzo- 
gener Marmor bricht zu Hostienitz, Czebin, Tischnowitz, Kiritein und Ostrow. 
Die schwarzen und bunten Abarten gehbrCn sammtiich der d e v o n i s c h e n  
Formation an. — Der Marmor an der Skalka bei Briinn und der von Polau gehoren

*) Ueher die Marmore des lombardisch-venetianischen Konigreichcs sieho C zjzek  D* e. 
Seite 94).

96*
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dem J u r a  zu. Ersterer ist graulichgeib und enthalt eine iingemeine Menge. 
weisslicber Entrocbiten; letzterer ist sebr dicbt, balbbrystallinisch, rothlicbbraun, 
mit Adern w n  w«issem Kalkspath. '■ ^

F e i l h a m m e r  Fr. (Nr. 1200) sandte aus Brunn eine Sammlung tnabrischer 
Marmprarten, darunter einen Tbeil der oben erwabnten, nebst der weissen, niittel- 
feinkernigen Abanderung von Pernstein undW ottau, der grauen von Spornbau, 
mebreren Sorten aus der devoniseben Formation, unfer andern die sebwarzen von 
Hrubscbitz, Loscb, Lomnitz und Josephstbal, und den graubraunen Marmor von 
Hostienitz und Feldsberg ‘).

D o p p l e r  Job. (Nr. 11) stellte eine Sammlung der 30 Abanderungen von 
Marmor aus *), die er selbst im Salzburgiscben bei Adneth, Vigauri, Kind, Wies- 
tbal, am Haunsberg, Diirrenberg und Untersberg brecben lasst. Besonders 
bemerkenswertb waren in dieser Sammlung der dunkelgraue, scbwarzgeaderte 
Marmor von Wiesthal und eine 8 Fuss lange und 3 Fuss 2 Zoll breite Tischplatle 
von M a d r e p o r e n - M a r m o r  von Adnetb*). Dieser letztere zeigt apf rotbem 
Grunde eine grosse Menge kleiner, weisser Polypengebause und ist die tbeuerste 
Sorte; er wird.in Salzburg selbst zu 6 fl. 24 kr. per Kubikfuss verkauft. Von den 
iibrigen Sorten gilt im roiien Zustande der Kubikfuss 2 fl. bis 4 fl. 48 kr. und 
in gescbliffenen Platten von 1 bis 4 Zoll Dieke der Quadratfups 3 fl. 12 kr. bis 
6 fl. 24 k'r. — Am Untersberg kommt weisslicber, gelber und rothlicber Marmor 
vor; letzterer stebt am niedrigsten im Preise und wird wegen seiner Dauerbaf- 
tigkeit an freier Luft in Wien vielfach zu Bauten verwendet.

Kalksteine. Die I n d u s t r i e - G e s e l l s c b a f t  yon B e r g a m o  (Nr. 129) 
stellte eine Reibe von Kalksteiiien aus, die zu Bauten verwendet werden, namlieh: 
G r a u w a c k e n - K a l k  (Calcaire pSnSen) von Gene. D o l o m i t  (triassiscber) 
aus dem Yal Camonica, der zum Weissen der Hauser und zur Bereitung von 
bydrauliscbem Kalk verwendet wird. Do l o mi t  (jurassiscber) aus dem Val 
Seriana, gleichfalls zu bydrauliscbem Kalk verwendet. Lias  von Albino. J u r a -  
ka l k  von Gavarno. Ma j o l i c a  von Zandobbio; ein weisser, dicbter Kalkstein 
des oberen Jura mitunter mit eingelagertem Hornstein. T u f f  neueren Urspruiigs' 
von Albino und Yilladadda, braungrau, mit vielen Hoblungen, sebr leicbt und 
gleicbt dem Tuffe aus den jurassiscben Ablagerungen Wiirttembergs und der 
Francbe-Comte, T u f f a r t i g e r  „ C r e s p o n e “ von Lovpre; ein alluviales Tuff- 
Conglomerat, das sicb leicbt zubauen lasst und an der Luft erbartet. C r e s p o n e  
von Pianico; ein diluviales Tbon- und Tulf-Conglomerat.

G o s s l e t b  (Nr, 5886) sandte W a s s e r l e i t u n g s - R b h r e n  aus Kalk
s t e i n  zur Ausstellung, abnlich den franzosiscben, von C b a i n p o n n o i s  ver- 
fertigten. Die Mascbine zur Verfertigung der G o s s l e t b ’scben Robren' ist von

*) Ueber die Alarmorsortcn AlShrens, siehe C zjzek  (I. c. Seite 103).
^) Ueber die Marmorarten im Salzburgischen.*siebe C zjzek  (I. c. Seite 96 und 97).
^) Ueber die geologische Stellong und die organischen Einschliisse dieses'Marmora, siehe 

.Franz Ritter r. H auer (Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 18S0, Seite 39); 
K u d ern atsch  (1. c. 1831, II. Heft, Seite 173); L ip o id  (La:. III. Heft, Seite 113).
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. K r a i Q m e r  zu Prag erfunden und fur die k. k. osterreichischen Staaten privilegirt 
Worden; niihere Nachweisungen iiker dieselbe konnten nicht erlangt werden.

b)  S c h w e f e l s a u r e .  S a n d r i  (Nr. 108) steilte Proben des A n h y d r i t s  
(Vulpinits) und des Gy p s e s  von Lovere im Val Camonica aus. Der An b y d r i t  
YOU Lovere ist sehr krystallinisch, bISulichgran mit schwarzen Adern und nimmt 
einen sehr guten SchlifF an; man beniitzt ihn, gleich dem Marmor, zu Tisch- 
platten und anderen Ziergerathen. Der Gyps  von Lovere ist kornig und nimmt 

‘‘keinen guten SchlilT an, daher er auch fiir Ziergerathe wenig brauchbar ist. 
Beide Gesteine brecben in miichtigen Lagern in der unteren Trias, in der Nahe 
von Porphyren, und werden zur Verfertigung von Ziergerathen abgebaut.,

n. K flostliche fflaterialien.
PrOfung der Materialien. Eine Commission *) der XIV. Ausstellungs-Classe 

wiirde mit der chemischen und mechanischen Priifung der eingesendeten kiinstlichen 
Materialien beauftragt, welche in dem Laboratoriuro der „Ecole Irnperiale des 
'Pohts et Chaussees" vorgenommen wurde. Diese Untersuchung erstreckte sich auf 
nachstehende Puncte:*!. chemische Zusammensetzung; 2. Gewicht; 3. Volums- 
ver3nderung; 4. Gewichtsvermehrung; 5. Erb3rtung; 6. Widerstands-F3higkeit.

1. C h e m i s c h e  B e s c h a f f e n h e i t .  Bei dieser handelte es sich weniger 
urn eine genaue Analyse, als urn eine allgemeine Kenntniss, um daruber der 
Beurtheilungs-Jury die nSthigen Aufschliisse geben zu konnen.

Zwei Gramme (27'43 Gran Wiener Apotheker-Gewicht) der zu priifenden 
Substanz wurden im gepulverten Zustande mit Salzsaure behandelt. Die Kiesel- 
erde schied man durch Abdampfung der Losung aus und merkte dabei jedesmal an, 
ob sie mit einem kleinen Antheile Sand, der bei demErharten des Mortels unth3tig 
bleibt, gemengt war. — Aus der Losung fallte man mittelst Ammoniaks die Thon- 
erde und das Eisenoxyd, wobei man — so viel als mbglich —  die gleichzeitige 
FSlIung der Magnesia zu verhiiten suchte.. Die Thonerde wurde nicht von dem 
Eisenoxyd getrennt. Die Kalkerde fallte man mit kleesaurem Ammoniak und 

ihre Menge im Zustande von 3tzendem Kalk. — Die Magnesia schied 
man mittelst phosphorsauren Natrons und Ammoniaks aus. — Die quantitative 
Bestimmung der Alkalien — die ubrigens nur in geringer Menge in den Kalken 
und Cementen vorkommen —  wurde wegen Kiirze der zu diesen Untersuchungen 
bemessepen Zeit unterlassen. Die Schwefels3ure, die, an Kalkerde gebunden, 
mitunter im Verhaltniss von mehrgren Procenten in die Zusammensetzung der 
Cemente eingeht, wurde quantitativ bestimmt. Hierzu wurden 2 Gramme der zu 
analysirenden Substanz in einer Losung von kohlensaurem Natron gekocht, die 
iiltrirte^ alkalische FlQssigkeit mit Salzs3ure gesattigt, die Schwefels3ure mittelst 
Chlor-Baryums ausgeschieden und ihre Menge aus dem Gewichte des gefallten 
schwefelsauren Barytes berechnet. — Der in den Kalken und Cementen vorhan- 
dene schwefelsaure Kalk rujirt von den Kiesen her, welche sich in den Kalksteinen

■ Die Herren Leonce R eyn au d , G o u r lie r , 'E. T r e la t ,  Lov.e und D e le s s e ,  mit 
Beihilfe der Herren H erve-M angon  und B rivet.
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selbst, die zu ihrer Bereitung dienen, oder in den zum Brennen verwendeten - 
HeizstoiF eingesprengt finden. Eine grossere Menge schw«felsauren Kalkes 
beeintrSchtigt die Dauerhaftigkeit und die Widerstands-Fabigkeit der Mortel* 
und Ceniente. — Der Verlust im Feuer, durch das Entweichen des Wassers und 
mitunter eines Autheils KohlensSure bedingt, wurde durch ein starkes Ausgluben 
ermittelt. Dieser Verlust zeigte sich als wandelbar und mochte oft Ton zufalligen, 
wSbrend des Transports erlittenen Einwirkungen herruhrenj daher naan es auch 
rorzog, alle Analysen auf die calcinirten Substanzen zurOckzufuhren. Die S u m m ^ 
der verschiedenen Substanzen wurde mithin =  100 angenommen und deren 
chemische Zusammensetzung nach dem Ergebnisse ihrer Analysen im ausgegluhten 
Zustande berechnet. Bei jeder Analyse wurde nach Herrn Vi ca t's  Eintheilung 
die Classe angegeben, in welche die betreffende Substanz gehhrt.

2. Gewi cht .  Dieses wurde bei Kalk-, Cement- undPuzzolan-Sortenfur den- 
Kubik-Meter (31-65 Wiener Kubik-Fuss) im gepulverten* ungesetzten (non 
iassi) Zustande, so wie diese Substanzen im Handel vorkommen, ange^ben; 
bei einigen wurde das Gewicht durch directe Versuche ausgemittelt.

3. Volums v e r a u d e r u n g .  Eine solche sehr merkliche erleiden Kalke und 
Cemente, wenn sie mit Wasser angeruhrt werden. Einige Sorten Kalke vergrbs- 
sern ihre Volum und es entstebt eine Aufschwellung (foisonnement), einige 
Cemente rermindern es und ziehen sich zusammen. Die Kenntnisse dieser Volums- 
veranderungen ist wichtig, da die Ausgiebigkeit (rendement) der Materialien 
da'von abhangt. —  Bei ihren Versuchen fiber diese Eigenschaft rerfuhr die Com
mission in folgender Weise. Ein rechteckiges Stfick sehr biegsames Eisenblech 
wurde zu einem Cylinder mit senkrechter Axe (cylindre droit) zusammen- 
gerollt und an beiden Enden durch eiserne Reife festgehalten. Die den ver
schiedenen Hohen entsprechenden Volume waren auf einer Langsleiste (arete) 
bezeichnet. — Die zu prfifende Substanz wurde, obne sie sich setzen zu lassen 
(sans tassement), in den Cylinder gebracht, so lange geschfittelt, bis ihre 
Oberflache wagrecht wurde, und sodann ihre Volum bestimmt. Nun wurde d ie- 
selbe mit Wasser (wobei man jedes Uebermass sorgfaltig zu vermeiden suchlej 
angerfihrt, und ihre Oberflache, bevor sie das Wasser vollstandig aufgenommen 
hatte (avant que la matiere eut fait prise) nochmals in wagrechte Stellung 
gebracht. Nachdem Alles ausgetrocknet war, wurde das Volum nochmals bestimmt. 
Der Unterschied zwischen dem ursprfinglichen Volum und dem nach AnrOhren 
mit Wasser gefundenen, durch das ursprfingliche Volum getheilt, gab das Mass 
der Raumes-Vermelirung oder Verminderung.*). Um streng vergleichbare Ergeb-

*) H-atte z. B, das Volnm der Substanz in ihrem ursprfinglichen Zustande (F )  8 Cubik-Zoll,
ihr Volum im angerOhrlen- und dann getrockneten Zustande (o ) 9 Cubik-Zoll betragen,
so Ware die Volums-Verfindcrung =  — — =  -  =  mithin hiitte eine A u sd eh n u n g  umo 8
1 Achttheil stattgefunden. Wiire dagcgen F = 9  und a =  8 , so wiirde di* Volums-Ver-. 

8— 0 1
lindcrung m it—̂  oder— — ausgedriickt werden, mithin eine Z u sam m en zieh u n g  
um  l.Nouniheil e ingetre ten  scin.
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nisse^ zu erhalten, miissten alle in Untersuchung genommenen Substanzen im 
gleichen Zustande der Zertheilung sein, und sich gleichformig gesetzt (tasst^) 

‘baben. Die Commission bat ibre Versuche mit gebeutelten Kalk- und Cement- 
Sorten, wie sie in den Verkehr gebracht werden, angestellt. Versuche mit den- 
seiten Substanzen im nicht gepulverten Zustande, wie sie aus dem Brennofen 
kommen, wurden zu abweichenden Ergebnissen fiihren.

4. G e w i c h t s v e r m e h r u n g .  Zur Bestimmung derselben wurde cine 
gewisse Menge der zu priifenden Substanz vo( ibrer Einbringung in den ble- 
chernen Cylinder abgewogen und nachdem sie das zugegossene Wasser aufge- 
nommen hatte, mittelst Abnahme der beiden eisernen Reife heraus genommen, 
leicht an der Luft getrocknet, und wieder abgewogen —  der Unterschied zwi- 
schen dem ersten und dem zweiten Gewicbte gibt die Gewichtsvermehrung, 
welche von dem theils mit dem Mortel chemisch verbundenen, theils hygro- 
skopisch aufgenommenen Wasser herrtthrt. — Auch diese Versuche wurden an 
feingepulverten Substanzen, wie sie in den Handel kommen, vorgenommen.

5. E r h a r t u n g .  Um die hierzu nothige Zeit zu ermitteln, wurden die 
Versucbe an den, mit der nSthigen Menge Wasser, ohne Zusatz von Sand, ange- 
rfihrten Substanzen vorgenommen. Diese formte man in zwei kleine Cylinder von 
3'S Centimeter ( “ */iooo Wiener Fuss) Basis und 2-5 Centim. (0 ‘08 Wien. Fuss) 
Hohe. Nachdem man aus diesen Cylindern das iiberschtissige Wasser durch 
gelindes Drucken entfernt hatte, wurde einer davon nach 10 Minuten, der andere 
nach 12 Stunden in ein Glas voll Wasser eingetaucht. Die ErhSrtung wurde, nach 
Herrn Vi c a t’s Vorgang, als vollendet angenommen, sobald der Cylinder einen 
Stift von 1’2 Quadrat-Millimeter, mit einem Gewichte von 300 Gramm (IT '/s  Doth 
Wiener Apotheker-Gewicht) beschwert, zu tragen vermochte. Es ist (ibrigens 
bekannt, wie sehr verschieden die zum Erharten nothige Zeit ist; dass sie mit- 
unter im Sommer um die Halfte geringer ist, als im Winter; dass das frische 
Cemeat schneller erhartet, als das vor einigen Monaten bereitete; dass endlich 
die Meijge des zum Anriihren verwendeten Wassers einen bedeutenden Einfluss 
auf die Dauer dieses Vorganges ausubt. — Man war berauht, die Probe-Cylinder 
so gleichformig als nur immer thunlich anzufertigcn; es war indess unmoglich, 
das Alter der auf diese Weise versuchten Fabricate in Rechnung zu bringen.

6. W i d e r s t a n d .  Mittelst einer kleinen, von Herrn He rvd-M an go n auf- 
gestellten Vorrichtung wurde der Widerstand ^egen das Auseinanderreissen 
(traction) angestellt. Mehrere Ziegel wurden mittelst einer hinlanglich dicken 
Zwischenlage des zu priifenden Kalkes oder Cementes in Kreuzform mit ein- 
ander verbunden. Ain achten Tage wurde das zum Auseinanderreissen dieser 
Ziegel nothige Gewicht durch Versuche ermittelt, wobei die Versuche, bei wel- 
chen die Ziegel sich von einander trennten, nicht mit in Rechnung gebracht 
warden. Die Zahl dieser Versuche blieb nothwendig beschrSnkt, da es unmoglich 
war, von alien zur Ausstellung eingesendeten Bindemitteln die liDthige Menge 
herbeizttschaffen. Da dieser Widerstand (iberhaupt veranderlich ist, je  nachdem 
das versuchte Bindemittel frisch bereitet oder abgelegen, der freien Luft aus-
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gesetzt Oder in Meer- oder siissem Wasser eingetaucht geblieben ist, konndh die 
Ergebnisse der bier in Frage stehenden Versuche iiberbaupt nur eine relative 
Geltung ansprechen. Sie warden durchgangig mit Mbrtel vorgenommen, welchei^ 
ohne Zusatz von Sand angeruhrt und durch aeht Tage der freien Luft ausgesetzt 
worden war; der Widerstand ist jedesmal in Kilogrammen, und fOr eineFlSche 
von 1 Quadrat-Centimeter (17'/* Wiener Quadrat-Linien) ausgedrUckt'. — Ver
suche uber die Widerstands-Fahigkeit der ausgestellten Bindemittel' gegen Zug 
und Druck, welche von anderen, ^icht zur Commission gehbrigen, Personen ange- 
stellt warden, sind mehrfach in den Commissions-Bericht aufgenommen worden.

Bei ihren Antragen auf Auszeichnungen hat die Commission, nebst den Ergeb- 
nissen ihrer eigenen tJntersuchungen, auch noch mehrere andere Umstande beriick- 
siciitigt, nbmlich: die Zeugnisse von Fachmannern, welche die ausgestellten Pro- 
ducte wirklich in grbsserem Massstahe verwendet hatten, dieMenge der jahrlichen 
Production und haulichen Verwendung, so wie auch dieVerdienste, welche sich ein- ' 
zelne Aussteller durch Auflindung einer Lagerstatte von Cement oder hydraullschem 
Kalk, oder durch Einfuhrung eines neuen Darstellung-Verfahrens erworben haben.

D. Kalke, CementeandIbrtel. Freiherr v. R o t h s c h i l d  (N r.5 9 1 )stelltedie, 
in seiner Fabrik auf der Insel Giudecca (Venedig) fabricirten C e me n t e  aus. Der 
Aussteller hatte im J. 1842daselbst eine Erdharz-Fabrik gegrundet, welche Kalk- 
steine aus Dalmatien verarbeitet. Die nach der Ausbringung des Bitumes iibrigen 
Riickstande blieben unbeniitzt, bis in neuesterZeit(1854) der Director der Fabrik, 
Herr S c h u l z e ,  sie zur Darstellung von hydraulischem Cement zu beniitzen ver- 
suchte; ein Industriezweig, der bereits eine ziemliche Wiehtigkeit erlangt hat. — 
ManunterscheidetzweierleiSbrtendiesesCementes; l .die e i n f ach  g e b r a n n t e ,  
die man bei Wasserhauten iiherhaupt verwendet; 2. die d o p p e l t  g e b r a n n t e ,  
die eigens zur Verfertigung von Tbpferwaaren und Wasserbehaltern bestimmt ist. 
Eine von Herrn S c b w a r z  zur Analyse abgegebene Probe des einfach gebrannten 
Cements von Giudecca, von gelblichgrauer Farbe, brauste heftig mit Sauren £iuf und 
gab dabei einen starken Geruch nach Schwefel-Wasserstoff. Der Gewic|itsverlust 
beim Gliihen betrug 23*5 Proc. DieErhartung fand in 20 MinutenStatt; der Probe- 
Cylinder war von feinkornigerTextur und tvard in kurzer Zeit sehr hart; das Wasser, 
in dem er gelegen, hatte fast gar keinenKalk aufgenommen. Die Analyse ergab:

Kalkerde................................................ 63-46
Magnesia .......................................  0-17
Kieselerde.............................4............ 23-46
Thonerde und Eisenoxyd.................................  12-91 (Thonerde und Eisenoxyd-Silicat 36-37)
Schwefelsauren K alk......................... Spuren

Nach dieser Zusamraensetzung steht das Cement von Giudecca auf der 
Granze zwischen den Kalken und den Cementen der unteren Abtheilung und seine 
Qualitat ist eine gute. Die jahrliche Production betragt 30,000 meti-ische Centner 
(zu 100 Kilogramme oder 178-57 Wiener Pfunde); der metrische Centner wird 
mit 3 fl. 36 kr. verkauft. — Dieses Cement wird iiberall, bei den vielfachen 
Wasserbauten in und urn Venedig, zu Behaltern, Brunnen, Leitungsrdhren und 
zu Pfeilern und Gewblben bei BrQckenbauten verwendet.
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<1. B e n c z u r  zu Eperies (Nr. 582) sandte Producten-Proben aus seiner, im 
Jdhre 1854 daselbst gegrundeten und von ihm, roit Beihiilfe des k. k. Genie- 
Hauptmanns Herrn J. v. P f e i f f i n g e r ,  geleiteten Cement-Fabrik. Diese Anstalt 
beschaftigt bereits 40 Personen und liefert jahrlich 5000 Centner. .Der darin 
verarbeitete RohstoiT ist ein thoniger Kalkstein, der unter einem 24 Centne^ 
schweren Miihlstein aus Porphyr gemahlen wird. Das so gewonnene Pulver ist 
hellgelb, wenig mit Sauren aufbrausend und verliert bei der Calcination 

Procent seines Gewichts; 1 Kubikfuss davon wiegt 50 Pfunde. Mit Wasser 
angerubrt, erhartet es binnen 8 Minuten und erlangt in kurzer Zeit eine grosse 
Festigkeit; die Probe-Cylinder geben keinen Kalk an das sie umgebende Wasser ab.

Die Ergebnisse der Analyse waren:
Kalkerde;......................................................  58-03
Bittererde.................................................  Spuren
Kieselerde....................................................... 27-44
Thonerde und Eisenoxyd ^ .......................... 14-53 (Thon-undEisenoxyd-Silicat 41-97)-

wonach*dieses Cement seine Stelle unter den gewohtilichen Cementen, nabe an 
deren unteren Granze, findet. Der Verkaufspreis ist (das Gebinde mit begrifien) 
Ein Gulden fur den Kubikfuss. Diebishermit dem B e n c z u r - P f e i f f i n g e r ’schen 
Cement ausgefuhrten Wasserbauten beweisen, dass es unter dem Wasser sehr 
gut erhartet; man verfertigt daraus uberdies Wasserbehalter, Rinnsteine, Strassen- 
und Haus-Pflasterplatten, und da es sich leicht formen lasst, Tragsteine und andere 
architektonische Verzierungen. Eine Vase und mehrere Basreliefs aus dem bier 
besprochenen Cement waren ausgestellt. Die Vase bewahrte sicb als vollkommen 
undurchdringlich fiir das Wasser; die Basreliefs zogen, dureh die Reinheit ihrer 
Umrisse, die Harte und das dichte Korn ihrer Substanz und die ganzliche Abwe- 
senheit von Spriingen, die Aufmerksamkeit auf sich. Ueberhaupt zahlt das Cement 
der Fabrik zu Eperies unter die beachtenswerthesten Cemente fremden (nicht- 
franzbsischen) Ursprungs.

Dedk  zu Ofen (Nr. 583) stellte Producte der von ihm daselbst i. J. 1852 
angelegten Cement-Fabrik aus, die gegenwartig 8 Arbeiter beschaftigt und jahrlich 

'5000  KIiThLIuss ausarbeitet. Den Rohstoff bezieht diese Anstalt von Braczin in 
Sirmien. Das Dedk’sche Cement ist ein hellgelbes. Pulver, mit Sauren etwas 
aufbrausend und durch Gliihen 7-75 Procent an Gewicht verlierend. Es erhartet 
nach und nach und hat nach 4. Minuten seine grosste Festigkeit erlangt ̂  sein 
specifisches Gewicht ist sehr gering. '

A. C r i s t o f o l i  zu Padua (Nr. 1072) stellte'Muster aus seiner i. J. 1850 
zu Padua gegriindeten Fabrik aus. Die Producte dieser Anstalt gleichen den 
frflher im Vjenetianischen ve^-fertigten „Terrazzi“ ; Herr Cr i s t o f o l i  gibt ihnen 

jden  Namen „k i i ns t l i che r  Mar mor "  (Marmi artificiali). Sie unterscheiden 
sich von alien sonst in Italien ziemlich iiblichen, kiinstlichen Pflasterplatten we- 
sentlich darin, dass sie keinen Gyps enthalten, und sind eigentlich bunt gefarbte 
Cemente, in dje man, so lange sie noch im teigigen Zustande sind, Bruchstiicke 
verschiedenerGesteine einlegt. Nach Herrn C r i s t o f o l i  enthalt die untere Lage 
dieser „Terrazzi" ein Drittel Kalk, der bei Albetone nSchst Padua gebrochen

K. k. g^«ologitohe Reiehsanstalt. 7. Jahrgang 18S6. IV. 9 7
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wird, die zwei ubrigen Drittheile sind Ziegel, Puzzolanerde, Tracbyt und-.' 
andere zur Darstellung hydraulischer Cemente geeignete Mineralstoffe. Die 
Z i e g e l ,  die ungefahr zu 1/4 in das Gemenge'eingehen, werden in kleine Stiicke 
zerhammert; d e r T r a c h y t  kommt von dem Euganeischen Gebirge und bildet, 
'so wie die P u z z o l a n e r d e ,  ein Sechstlieil des Gemenges. Endlich wird'zer- 
stiickeiter Marraor, oft in sehr reiehem Masse (besonders an der Oberflsiche der 
Flatten)' hinzugefiigt. —  Das Gemenge wird, mit geringem Zusatz von W a s s ^  
in einem Troge angeruhrt und, sobald es teigig geworden ist, in eiserne F o rn i^ "  
gegossen. Diese Formen sind meistens Quadrate oder regelmassige Sechsecke von 
30 bis 60 Centimeter (11-39 bis 22'78 Wiener Zolle) Seite, und 3 bis 4 Centimeter 
(1 ‘139 bis 1-5 Wiener Zolle) Tiefe; mithin viel seicbter als die fQr die alten Vene- 
tianer „Terrazzi“ , deren Tiefe 10 Centimeter (3-80 Wiener Zolle) und sogar bis 
15 Centimeter (5 695 Wiener Zolle) betrdg. Sobald der Teig fest zu werden 
beginnt, schlagt man ihn mit einem Faustel in die Form hinein; dann, wahrend er 
noch warm und noch nicht vollkommen erhartet ist, bringt man Bruchstiiuke von 
verschiedenfarbigem Marmor darein, so dass deren Anordnung mosaikartige Zeich- 
nungen, oder selbst Bilder verscbiedener Gegenstande darstellt. Hierauf werden 
die Flatten stark gepresst und schliesslich, wenn sie hart genug geworden sind, 
an Hirer Oberflache auf einer Scbleifmuhle polirt. W iealle Cemente, werden diese 
Flatten mit der Zeit barter. —  An einer zerbrochenen Platte dieser Art nimmt 
man zweierleiSchichten wahr: die untere, die fastnur aus groberenBruchstilcken, 
mit so viel Kalk als genau zu ihrer Bindung noting ist, besteht, und die obere, 
etwas mehr kalkhaltige, die einer Marmor-Breccie mit einer ziemlicb geringen 
Menge Bindemittel gleicht. Die chemische Analyse ergab; ,

Bindemittel dep
Obero Lage uatercn Eage

Wasser und KohlensUure...............................  40 20
Kalkerde...........................................................  80 1
Magnesia...........................................................  6 J
Thonerde-SilicatdurchSalzsfiureangreifbar 4 47 ,

Die obere Lage besteht mithin ganz aus hydraulischem CompnL. [pit t>rn- 
gemengten Marmor-Bruchstticken; die untere ist ein Mortel, der ein Cement zur 
Grundlage hat. Folgendes gibt eine Uebersicht der Gewichte der quadratischen 
Flatten unH ihrer Preise nach Quadrat - Metern (1 Quadrat-Meter ist nahezu 
to  Quadratfuss Wiener Maass) berechnet.

Preia dea Qaadrat-Metera ( 0 ‘278 Q  K lefterW . M .)

Seite des Quadrats in Gewicht der Platte in Einfarbige ZweifartTge .....Dreifarbige

Centim. W. Zoll. Kilogrm. W. Pfund. Lire austr. fi. k r. L ireaustr. fl. kr. L ircauatr. fl. kr*

30 H-39 4-39 7-83 H  3 40 llS O  3 50 12' 4
36 13-67 6 82 1217 10 3 20 10-50 3 30 11 * 3  40 ̂
40 15 8-74 15-6 9 3 9 5 0  3 10 10 3 20
48 18 13-93 24-874 8-75 2 55 9-25 3 5 9-75 3 15
50 18-57 15-60 27-86 8 50 2 50 9 3 9-50 3 10
60 22-78 24-57 43-875 8 2  40 8 50 2 50  ̂9 3

Der Preis steigt mit der Zahl der an einer Platte angebrachten Farben, und 
wechselt nach den darauf dargestellten Dessins, so dass er fftr deii Quadrat-Meter
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' 8̂ 6ul4en C. M. und selbst dariiber, erreichen kann. Itn Ganzen sind indess die 
Preisansatze massig. Herr C r i s t o f o l i  beschaftigt 70 Personen, mit Taglobnen 
von 24 Kreuzer bis 1 Gulden C. M.; der Geldwerth der jahrlicben Production 
ist durchschnittlich 24,000 Gulden C. M. — Cementplatten, von der Art der eben 
besehriebenen, werden in Italien haufig zur Pflasterung von Vorhallen und 
Gemachern verwendet; sie widerstehen der Reibung und die Dessins auf denselben 
nutzen sich nicbt ab, wie die der emaillirten Pflasterplatten. Auch zur Auszierung 

, inneren und ausseren Wande derWohnhauser bedient man sich dieser Platten 
und ein vor 17 Jahren zu Padua auf diese Weise verziertes Haus beweiset, dass 
sie den atmospharischen Einfliissen gut widerstehen. Sie sind nicht nur in der 
Umgebung von Venedig und Padua, sondern selbst in Dalmatien sekr verbreitet. 
Die vorziiglichsteu bffentlichen Gebaude, bei welchen Cementplatten in Verwendung 
kamen, sind zu Padua: die St. Daniels- und die St. Antonius-Kirche, und zu 
Venedig: die Kircbe „dell:^Pieta“.

F» 6yps Qnd Stuck-Sorten Das G y p s w e r k  des Herrn K r e n n t h a l e r  
zu Schottwien (Nr. 587) schickte seine Producte zur Ausstellung ein.

Dieses Werk besteht bereits seit 100 Jahren, es beschaftigt 6 Personen 
und liefert jahrlich, nebst 600 metrischen (100D42 Wiener) Centnern Gyps, noch 
einegewisse Menge hydrauliscben Kalk. — Der Gypsstein ist weiss; er wird in 
gusseisernen Gefassen gebrannt und kannsodann zuStuccator-ArbeitenundAbmo- 
delliren plastischer Kunstwerke benfltzt werden.

6. Erdhane nnd erdharzhiiltige (lemenge. Diese waren in der Ausstellung 
durcb mehr als 30 Aussteller vertreten, woven zwei Drittel auf Prankreich 
fallen, die iibrigen sich auf Oesteireich, Bayern, Spanien, Portugal, Canada 
und Mexico yertheilen.

Technisch-chemische Probir-Methode. Die Herren D el e s s e  und Ar ma n d  
fiihrten diese Probe unt^r vein technischem Gesiclitspuncte, nach dein vom 
franzdsiscben Genie -  General Herrn M o r e a u  (1843) angegebenen Ver- 
fahreif, aus.

-  — —®cr*Reichthum eines erdliarzigen Minerals wird nach der relativen Menge 
seiner, in tropfbaren Kohlenwasserstoff-Verbindungen (z. B. Terpentin-Essenz, 
Naphtha und vorziiglich Be n z i n )  loslichen Bestandtheile abgeschatzt. — Die zu 
probirenden Substanzen warden, nach vorausgegangener Trocknung, bei erhohter 
Temperatur in Benzi n  digerirt. DieLosung wurde filtrirt und in einer glasernen 
Retorte von bekanntem Gewichte abgedampft. Halt man mit der Abdampfung ein, . 
bevor sich Wasserdampfe entwickeln, so gibt die Wagung des ROckstandes 
unmittelbar das Gewicht des in der betreffenden Substanz entbaltenen. Erd- 
harzes. ^ u r  Controle wurde der nach Ausziehung des Erdharzes ubrig gebliebene 
Riickstand abgewogen. — Das Bgnzin zieht das ganze eigentliche Erdharz aus,
d. h.. den Antheil, welcher wirklich zur Darstellung eines erdliarzigen Kittes

‘)  Ueber die Gypsbriiche in Nieder-Oesterreicb und den angriinzenden Landestheilcn, siehe 
C zjzek  (Jahrbuch der k. k . geologischen Reichsanstalt. 18ol, Heft II, Scite 27)..

, 97*
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dient. Indess bleibt mitunter e i n e k o h l i g e ,  der Auflosung vollsfandig wider--.' 
stehende S u b s t a n z  zuriick, welche dem ei’dliarzigen Minerale ihre schwarze . 
Farbe mittheilt, aber bei derBereitung des Kittes urithatig bleibt; dieMenge dieser 
Substanz wurde fur sich durch Rostung ausgemittelt. — Das Gestein, welches 
einen Antheil von in Benzin loslichem Erdharze enthalt, kann ein Kalkstein,*ein 
Thon, ein Sandstein Oder ein Feldspathgestein sein. — ̂ Bei gleichem Gehalte 
an Erdharz verdient staubiger, bituminSser K a l k s t e i n  den Vorzug, da er ganz‘_ 
mit Erdharz getraukt ist und sehr leicht schmilzt. Schon bei einem Harzgehafte 
von nur 5 Procenten backt ein solcher Kalkstein, selbst bei gewShnlicher 
Temperatur, zusamraen; bituminoser Kalk von k r y s t a l l i n i s c b e m  Gewebe 
besitzt diese Vorzuge nicht und steht daher in viel geringerem Werthe. 
T h o n i g e  Gesteine sind zwar von Erdharz vollkommen durchdrungen, ent- 
halten aber auch Wasser, daher sie schwer und nur mit AbgSlngen zu behandeln 
sind. —  Bei Sa ' nds t e i nen  und solchen, die aus Bruehstucken von F e l d s p a t h -  
g e s t e i n e n  bestehen, ist das Erdharz zwischen den Kornern und Bruchstiicken 
dieser Gesteine vertheilt; es genugt dann, dieselben mit siedendem Wasser zu 
behandeln und das sich auf der Oberflache des Wassers sammelnde Erdharz 
abzuschopfen. — Bei jeder zur Ausstellung eingesandten Probe von erdhar- 
zigen Mineralien wurde die Beschaffenheit des Gesteines und, wo es moglich 
war, das Yerhaltniss des darin enthaltenen Kalkes, Thones und Sandes genau 
angegeben.

Re i ne  E r d h a r z e  oder e r d h a r z i g e  K i t t e  wurden gleichfalls mit Benzin 
behandelt und die darin enthaltenen fremdartigen Gemengtheile quantitativ und 
qualitaRv bestimmt. Der Antheil an f l i i ch ' t i gen  S u b s t a n z e n  wurde durch 
Gluhen in verschlossenen Gefassen, und die Menge der iibrig bleibenden C o k e s  
durch Rostung ermittelt. Endlich bestimmte man das s p e c i f i s c h e  G e w i e h t  
der Erdhai’z e .— Zur Ermittlung des S c h m e l z p u n c t e s  wurden die Erd
harze und bituminbsen Kitte in einer eisernen Kapsel in vollstandigen Fluss 
gebracht und ein Thermometer darein getaucht, an.welchem man die Tem<- 
peratur ablas, bei der die Masse zu stocken begann und die Entwicnun^''Vrm' 
Dampfen aufhorte.

Aussteller. R o t h s c h i l d ,  Freiherr von (Nr. 891) stellte die Producte 
seiner Asphalt-Fabrik auf der Giudecca (Venedig) und die RohstolTe aus, aus 
Avelchen der Asphalt daselbst gewonnen wird.

Diese Fabrik besteht seit 1842 unter Herrn S c h u l z e ’s Leitung und ist 
bereits bei den Cementen (D) erwShnt worden. Sie beschiiftigt 40 Arbeiter, mit 
einem Taglohne von 48 kr. bis 1 fl. 36 kr.; ausserdem werden noch 40 Mann in 
Dalmatien zur Gewinnung des asphalthiiltigen Gesteines.'verwendet. —  Die Zufuhr 
dieses Gesteines geschieht zur See mittelst zweier KustenschilTe (Trabaccoli). 
Eine Dampfmaschine von 24 Pferdekraft setzt Miihlsteine, Stampel und Siebe zur 
Zerkleinerung des Gesteines in Bewegung. ,

Der dalmatinische Asphalt kommt in Kalkschichten vor, die der Kreide, 
vielleicht selbst den eocenen Ablagerungen, angehbren, und die auch in Istrien
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vorkommeni). Die in der Fabrik auf der Giudecca verarbeiteten Gesteine kommen 
von der Insel Brazza, von Porto-Mandoler und von Vergoraz *).

A s p h a l t g e s t e i n  von Ve r g o r a z .  Dieses Gestein ist das bemerkens- 
wertheste unter alien ahnlicben, in Dalmatien vorkommenden. Es ist schwarzlich, 
mit Schniiren von Erdharz durchzogen, dicht, dhne sicbtbares krystalliniscbes 
Gewebe. Seine geringe Dichtigkeit (1 6 9 7 ) deutet auf einen starken Gehalt an 
Erdharz. —  Durch Benzin wird es vollstandig entfarbt und lasst ein braunlich- 
gelbes Pulver zuriick. Mit Sauren brauset es sehr langsftm und, nach vorausge- 
gangener Calcination, mit Entwicklung von Scbwefel-Wasserstoff. Der Gehalt an 
Then betragt kaum 2 P.rocent. Eine Probe ergab: Erdharz 26, Kohlensaure Erden 
und etwas Thon 74. Mitunter steigt der Gehalt an Erdharz noch fiber 27 Proc. — 
Das Gestein von Vergoraz eignet sich durch scinen Reichthum an Erdharz und 
seine kalkige Beschaifenheit vorzfiglich zur Bereitung bituminoser Kitte.

G e s t e i n  von P o r t o - M a n d o l e r .  Dieses ist ein krystallinischer Kalkstein 
von braunliclier, und im gepulverten Zustande, von hellbraUiier Farbe; es klebt 
beim Zerstossen nicht zusammen, wie es andere, selbst harzarme Kalkgesteine 
ahnlicher Art thun. Benzin entfarbt diess Gestein sehr schnell, lasst aber einige 
kohlige Theilchen ganz unberfihrt. Als Rfickstand bleibt gelblicher Kalkstein, mit 
einz.elnen kleinen perlmuttergliinzenden Rhomboedern (vielleicht Dole  mi t?) .  
Diess Gestein ISst sich in Sauren, mit ZurOcklassung von 7 j Procent Thon; 
seine Bestandtheile sind: Erdharz S, Kalkstein 9S. Obwohl sehr harzarm, Ifisst 
sich das Gestein von Porto-Mandoler, wegen seiner kalkigen Beschaifenheit, mit 
Nutzen auf Asphalt^verarbeiten.

G e s t e i n  von d e r  I n s e l  Brazza.  Dieses ist in grosseren Massen 
schwarz, gepulvert aher brauni Es wird gleich dem vorigen, bevor man es zu 
Pulver mahlt, mittelst Stampef, welche durch Dampfkraft in Bewegung gesetzt 
werden, in Stucke zerpocht. Benzin entfarbt es ziemlich leicht; in verschlossenen 
Gefdssen bis zura dunklen RothglUhen erhitzl, verliert es 9 Procent an harzigen 
Bestandtheilen. — Es ist qait kleinen perlmutterglanzenden Dolomit-Rhomboedern 
genretigt und daher rauh anzuffihlen , wie ein Sandstein; mit Sauren behandelt, 
brauset es lebhaft auf, und auf der Oberflache der Flussigkeit erscheint eine 
Scfaichte Erdharz. In Benzin aufgelost, lasst diess Erdharz nur einige Tausendtheile 
an Thon und flockiger Kieselerde zuriick. Die chemische Untersuchung ergab: 
Erdharz 10, Dolomit 90.

G e s t e i n  von Mont e  Promi na*) .  Diess Gestein unterscheidet sich 
wesentlich von den vorher beschricbenen durch den Umstand, dass es fast gar

*) Siehe: v. H auer und F o e t t c r ie ’s Geologisclie Uebersicht der Bergbaue des ostcr- 
reicbi,schen Kaiserstaate^, Seite 157; dessgicichen K n e r (Jabrbuch der k. k. geologiscben 
Reichsanstalt 18o3, Seite 222) und v. Hey den (1. c. Seite S46).
Ueber die Asphalt-Gesteine Dalmatians, siehe: C arrara (Jabrbueh der k. k. geolog. 
Reichsanst^t 1850,1. Heft, Seite794) und S c h le h a n f l .  c. Heft IV, Seite 137 und 138). 

'*) Ueber die geognostiscbe Beschaifenheit des Monte Promina und die darin vorkommenden 
sehrinteressantenorganischenUeberreste, sieh e'S ch leb an  (Jahrbiich der k. k. geolog.
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kein in Benzin losliches Erdharz enthalt. Seine Farbe ist schwarzbraun, mit 
schwarzen Adern, welche der Schichtung parallel laufen, durchzogen. Es ist 
sehr fest und lasst sich schwer mit dem Hammer zerbrechen. Mit der Loupe 
sieht man darin Blattchen von kornig-krystallinischem Kalk. Die Sfiuren greifen 
es mit starkem Aufbrausen an und lassen eine schwarzbraiine l i g n i t a r t i g e  
Substanz zuriick, welche das Benzin sehr schwach braun farbt, beim Erhitzen 
sehr leicht sehmilzt und brennt, und dabei reichlich einen kohligen und sauren 
Rauch, nebst schwefligen Dampfen, ausstosst. Nach vollendeter RSstung bleibt 
etwas grauer Thon in Gestalt eines Pulvers zurQck. In einer Retorte erhitzt, stosst 
das Gestein von Promina eine Menge gelblichbraunen Rauch aus, und gibt, 
vermoge seines Schwefelgehaltes, weisse milchige Flecke. Die Analyse dieses 
Gesteins ergab:

KrystalliDischer Kalk...............................................................  59*0
T h o n ....................................................................... ...................  9 0

Wenn auch das Gestein von Promina fast gar kein, durch Benzin ausziehbares 
Erdharz enthalt, so ist es doch durch seinen Gehalt an leichtflQchtiger lignit- 
artiger Substanz zur Bereitung bitumindser Kitte noch immer brauchbar.

Nebst den oben besprocbenen Rohstoffen waren auch die daraus hereiteten 
Fabricate auf der Ausstellung verlreten. Das auf der Giudecca bereitete E r d h a r z  
ist von giiter Beschaifenheit; es sehmilzt bei 90” C. und bleibt bei 15“ C. noch 
immer weich. Der ehendort bereitete Ki t t  sehmilzt bei 180“ C. Man mischt ihn 
im gehorigen Verhaltniss mit Erdharz und Sand, um damit Geh- und Fahrstrassen, 
so wie auch Hofe, zu pflastern. Man- verwendet ihn auch bei Terrassen, Kellern 
und Gewolben iiberhaupt, die man vor Feuchtigkeit schiitzen will. Fiir GewSlbe 
bedient man sich eines eigenen erdharzigen Kittes,* der bis zur Temperatur' von 
—  5“ C. plastisch bleibt und daher durch das Setzen der Gewolbe keine Sprunge 
erleidet. Ein soldier Kitt, welcher Bei den Casematten von Verona in Anwendung 
gekommen ist, hat bisher keine Sprunge erlitten, und widersteht sowohl den 
zerstdrenden Einfliissen der ausseren Luft, als dem Eindringen der Feuchtigkeit 
in das Innere der GewSlbe.

Die Fabrik auf der Giudecca liefert jShrlich 15,000 metrische (25,035*5 Wien. 
Centner) Asphalt.

Reichsanstalt 18S1, Heft IV, Seite 139; 1834, Seite 873; 1833, Seite 184); V. H auer  
(1. c. 1832, Heft I, Seite 192 und 193); H, v, M eyer (1. c. 1833, Seite 163); Constantin 
V. E ttin g sh a iis e n  (I. c. Seite 469) lind Lanza  (1. c. 1833, Seite 898).
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vn.
D a s  n a t u r h i s t o r i s c h e  M u s e u m  

der Herren Anton nnd Johann Baptist Till a in Mailand.

Von Adolph S e n o n e r .
Schon seit detn Jahre 182S liatten die Herren Anton und Johann Baptist 

Vi l l a  angefangen, Mineraiien, Petrefacten, Conchylien, Insecten und andere 
Naturprodncte zu sammeln mit dem Zwecke, eine aligemeine naturhistorische 
Uebersicht ihres Landes geben zu konnen. In Gesellschaft des eifrigen Natur- 
forschers Nobile de Cr is  to f o r i  warden die ersten geologischen Excursionen 
unternomnien, um geniigendes Materiale zur Verfassung einer geologischen 
Karte sammeln zu konnen.

Zu jener Zeit war- das Studium der Entomologie vorherrschend und alle 
Entomologcn des Auslandes sprachen ihre Wiinsche ans, in denBesitz italieni- 
scher Kafer zu kommen. Zu diesem Behufe batten die Herren Vi l l a  die ganze 
Mailander Ebene, dann die Hiigel und Berge der Provinz Como durchforscht und 
fleissig gesammelt, so dass sie in der Lage waren, eine vollkommene Uebersicht 
der Fauna jener Gegend zu erhalten und eine sehr grosse An'zahl von Kafern 
mittelst ihres im Jahre 1833 verbffentlichten Doflbletten-Kataloges i) alien 
Coleopterologen zum Tausche anzubieten. Im Jahre 1835 folgte das erste und 
im Jahre 1838 das zweite ebenfalis reichlicbe Supplement-Heft ihrer Doubletten, 
unter welchen eine grosse Anzahl von neuen Arten vorkommen. — Ein zweites 
Ergebniss ihrer Forschungen war ein systematisches Verzeichniss aller in der 
Lombardie. vorkommenden Coleopteren, welches in den bei Gelegenbeit des im 
Jabre 1844 zu Mailand stattgefundenen Congresses der Gelehrten im Drucke 
e r s e h i e n e n e n eivili e naturali della Lombardia^') verbfTentlicht wurde.— 
,Es winrde auch nicht unterlassen, bei Gelegenbeit der entomologischen Excur
sionen eine gewisse Anzahl junger wissbegieriger Schuler mitzunehmen um 
diesen die nothigen Kenntnisse, dann Liebe und Aneiferung fiir dieses Studium 
einzuflbssen.

Nach vorgenommener genauer Erforschung des eigenen Landes warden von 
den Herren Vi l l a  die entomologischen Ausfliige immer mehr ausgedehnt, der 
Monte Baldo, der Monte Rosa, der Col di Tenda, Sardinien und andere Gegenden

*) Coleoptera Europae dupleta in collectione Vi l l a ,  quae pro mutua commutatione oRerri 
possunl.

®) Der 1. Band dieses hpchst wichtigen Werkes enthait die Besprechung der geologischen 
Verhaltnisse der Lombardie von Curi  on i , der Flora von C e s a t i ,  Ga ro v ag l i o ,  Bal -  
samo-Cr . i ve l l i  und V i t t a d in i ,  die Fauna dcr Kafer und der Mollusken von Vil la , jene  
derSaugethiere, Vogel und Reptilien ebenfalis von B a l s a m o - C r i v e l l i , d i e  derFische 
von de F i l ip  pi ,  die geographischenVerhaitnisse von K r e u t z l i n ,  die meteorologischen 
von B u z z e t i ,  die hydrographischcn von Lo mbard in i .  — Das Werk ist nicht fortge- 
setzt Worden.
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wurden besucht und hierdurch nicht nur die eigene Sammlung bereichert, sondern 
auch eine unermessliche Anzahi Doubletfen den Entomologen zum Tauscbe gebo- 
ten,jdurch welchen es gelang, dass die Herren Vi l l a  in kurzer Zeit eine Samm- 
Inng von ungefahr 7000 Species europaischer Kafer besassen, die von alien Ento- ’ 
mologen des In- undAuslandes besehen und benutzt wurde, — auchunser H e i f e r  
batte bei Durchsicht der V il la ’schen Sammlung den ersten Anfrieb erhalten, 
Sicilien zu besuehen und die Wissenscbaft mit den Resultaten seiner dortigen 
Studien zu bereichern.

Bei den Begeliungen, welche zu dem Behufe vorgenommen wurden, urn so 
viel wie moglich die Kafer-Sammlungen zu bereichern, war auch die Malacologic 
ein Gegenstand der Forschungen der beiden Vil la.  — Das Resultat davon war 
dieVeroffentlichung zweierKataloge, einer die eigene Sammlung <) und der zweite 
die Fauna der Lombardie betreffend, welch letzterer ebenfalls in den erwjihnten 
„Noiizie natnrali e civili“ aufgenommen ist.

Die Geologie war in der Lombardie nach dem Ableben B r e i s l a c k ’s durch 
einige Zeit in Stillstand getreten und nur in den letzteren Jabren fand sie Avieder 
einige Reprasentanten, die sich derselben widmeten. Auch die Gebruder Vi l l a  
batten nicht vcrsaumt dieser Wissenscbaft ihre Studien zuzuwenden; sie durch- 
forschten die naheren und entfernteren Umgebungen von Mailand, stellten eine 
schone Sammlung von Gebirgsarten und Petrefacten auf, sammelten viele Doubletten 
und gaben eine geologische Uebersicht dei* Brianza *), aus welcher sich die grOnd- 
lichen Kenntnisse, die rastlose Thatigkeit der Verfasser zu erkennen geben. Die 
Vi l l a  bereicherten viele Privat- und offentliche Sammlungen mit Gesteinen der 
Lombardie, unter andern das Museum der „Ecole des mines'^ in Paris, von welchem 
sie das Werk von Du.fr enoy und El i e  de B e a u m o n t :  „ Memoir e pour servir 
h une description gdologique de la France e tc “ zum Geschenke erhielten, dann- 
das k. k. Museum der Physik und Naturgeschichte in Florenz, von dessen Director, 
Hrn. Marq. A n t i h o r i , die Herren Vi l l a  ein schmeichelhaftes Schreiben erhielten, 
welches in der Versammlung des Gelehrten-Congresses in Mailand am 24. September 
vorgelesen wurde und in den Aden desselben (pag. 567) erAvahnt wird.

Bei Gelegenheit der erwahnten Gelehrten-Versammlung (1844) wurde das 
Museum Vi l l a  von alien Naturforschern besucht, ja es wurden sogar in dem- 
selben einige specielle Sitzungen gehalten.

Ueber dieReichhaltigkeit und Wichtigkeitder Sammlungen V illa ’s finden sich 
in mehreren Zeitschriften ehrenvoile Erwahnungen, so z. B .: von M o t c h o u l s k y
______ _̂_____ ^

^) Dispositio systematica conchyliarum terrestrium et fluriatilium, qnae adservanturln collet" 
tione fratrum A. et J. B. Vi l l a.  Mediolani 1841. ' •

*) Sulla costituzione geologica e geognostica della Brianza e segnatamente sul terreno cre- 
iaceo. Memoria di Ant. e. G. B. Vil la.  Milano 1844. Mit 1 geolog. Karte nnd 2 Taf. — 
Ausser den benannten literarischen Arbeiten verdienen noch Erwiihnung; I catilli; le epoche 
geologichc; degli insetti carnivori adoperati a distruggere le specie dannoseall* agricoltura; 
su alcuni insetti osserrati nel periodq deU’ecclisse del 8 Luglio 18S2; utilita dei boschi 
montani; necessity dei boschi nella Lombardia; intorno al genere Melania u. m.
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•

.. im „Bulletin de la Socidtd imp. des naturalistes de Moscou'‘ ',yon P i a z z a  in der 
„Mailander Zeitung" 1840, Nr. 1S4 mit der Aufforderung, die Jngend wolle das 
Museum zu iliren Studien beniitzen; — von Tas s a i i i  im „ Bazar," 1841, Nn^25 
mit der Beschreibung des Museums Vi l l a ;  —  von 0  k e n in der „Isis“, in welcher 
jedoch irrigerweise die Herren Vi l l a als Naturalienhandler aufgefuhrt sind, dann 
im i,Fremdenf(ihrer von Mailand", im „Spettatore indu$triale“ u. s.,f.

Der Cameral-Magistrat hat sich in Folge der rastlosen Thatigkeit nnd des 
lobreichen Bestrebens der Gebruder Vi l l  a die Naturwissenschaften zu.forderny 
dann in Folge des Glanzes, welchen das Museum Vi l l a  der Stadt Mailand 

.gewahrt, herbeigelassen, denselben eine Verminderung des Zolles fur, aus dem 
Aiislande gelangende Naturalien zu bewilligen.

• Das Museum Vi l l a  besitzt gegenwartig folgende Sammlungen:
* Eine Sammlung Mineralien in 4700 Stiicken.

Eine Sammlung Gesteinsarten in 400 Stiicken.
Eine topographische Sammlung der Lombardie in 4500 Stiicken.
Eine topographische Sammlung anderer Lander in lOSO Stiicken.
Eine palaontologische Sammlung von alteren Formationen in 1080 Stiicken.
Eine palaontologische Sammlung aus der Tex-tiar-Periode, 1800 Arten, in 

4000 Exemplaren.
Eine Sammlung von Meer-Conchylien, 2300 Species, in 7200 Exemplai’en.
Eine Sammlung Land- und Susswasser-Conchylien, 2200 Species, in 

22000 Exemplaren.
1. : Eine Sammlung von Conchylien-Anomalien in 440 Stiicken.

Eine Sammlung Kafer in 7400 Species.
Ausser den eben erwahnten linden sich noch kleinere Sammlungen von 

anderen Insecten-Familien, von Zoophyten, Pflanzen u. s. w.
Die Bibliothek besteht aus 1360 Nummern.
Das Museum und die Bibliothek werden fortwahrend von Studirenden benhtzt, 

welchen die Derren V i l i a  mit aller Zuvorkommenheit und Freundlichkeit an die 
Hand gehen. Kein Naturfor'scher, welcher Mailand besucht, unterlasst das Museum 
Vi l l a  zu besichtigen und die schohen geschliffenen Mailander Pflastersteine, die 
Petrefacten aus der Brianza, die reiche Suite von Hippuriten von Sirone zu 
bemerken, unter welche letzteren besonders ein riesiges Exemplar die Aufmerksam-. 
keit des Earl’of N o r t h a m p t o n  und des grossen Geologen L. v. Bu ch  fesselfe.

Wenn wir beriicksichtigen, dass die Gebriider Vi l l a  bei ihren, nicht am 
giinstigsten gestellten Verhaltnissen ein derartiges fiir Private gewiss grossartiges 
Museum zu griinden wussten, dieses der offentlichen Benutzung^ und Belehrung 

,zur Disposition stellen uhd dadurch die Liebe zu den Naturwissenschaften zu 
erregen und zu befordern wissen, so glauben wir ihnen alien Dank schulden und 
sie auffordern zu mussen in ihrem ehrenvoHen Bestreben mit gleicher Thatigkeit 
fortzufahren. „

K. k . geo lo g isch e  R eichsaostali. 7 . J a h rg a n ^  18S6, IY« 98
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VIIL
' 'U e b e r  d ie  B i ld u n g ' d e r  s a e h s i s e h e n  G r a n u l i t - F o r m a t i o n .

Von C. F. N a u m a n n .
Mit grossem Interesse habe ich die im Y. Bande des Jahrbuches der k. k. 

geologiscben Reichsanstalt entbaltene Abbandlung des Herrn Dr. H o c b s t e t t e r  
uber die Granulite des siidlicbeii Bbbmens studirt. Sie betriITt ja eine Gesteins- 
bildung, welcber aucb icb in tneinem Beobacbtungsgebiete mancberlei Studien zu 
widmen Gelegenbeit batte, und welcbe wegen ibrer naben Beziebungen einerseits 
zu den primitiven, andererseits zu den eruptiven Formationen eine grfindlicbe 
Erforscbung ibrer Verhaltnisse verdient, wo und wie sie aucb auftreten mag. Es * 
freutem icb, in den Darstellungen des Herrn Dr. H o c b s t e t t e r  den Granulit 
als eine u r s p r u n g l i c b e  Bildung anerkannt,.und einer griindlicben ..geog- 
n o s t i s c h e n  Bebandlung gewiirdigt zu seben, wabrend man es jetzt oft 
bequemer findet, die Naturgeschichte der gescbicbteten krystallinischen Silicat- 
gesteine mit dem beliebten Scblagworte „metamorpbisch“ abzufertigen. Es freute 
raicb ferner, aus denselben Darstellungen die Bestatigung des e i n e n  Resul- 
tates bervorgeben zu seben, auf Welches bereits friibere Forschungen gelangen 
liessen, dass namlicb scbon im Gebiete der p r i m i t i v e n . G n e i s s f o r m a t i o n  
Granulit-Ablagerungen vorkommen, welcbe als innig mit derselben verbun- 
dene, untergeordnete Gebirgsglieder gelten miissen. Dagegen iiberrascbtc'®^ 
micb, das z w e i t e  Resultat so ganzlicb in Abrede gestellt zu seben, auf w e t 
cbes das Studium der Granulite Sacbsens und Frankreicbs gefiibrt batte, das 
Resultat namlicb, dass es g e w i s s e  Granulit-Ablageri^gen gibt, welcbe -so 
unzweideutige Beweise einer e r u p t i v e n  Entstebung erkennen lassen, dass 
sie als selbststandige Bildungen von jenen primitiven Granuliten getrennt werden 
miissen. , ,

Herr Dr. H o c b s t e t t e r  glaubt die Folgerungen, auf welcbe ibn das Studium 
des Krumauer, des Pracbatitzer und des Cbristiansberger Granulitgebietes 
gelangen Hess, fur a l ie  Granulit-Gebiete gelteud maoben zu miissen, und die 
folgenden Satze als allgemein giiltige Regeln aufstellen zu konnen:

„Es gibt k e i n e  eruptive Granulitforniation."
„Al l e r  Granulit ist eine Massen-Ausscheidung von g l e i c b z e i t i g e r  

Entstebung mit den krystalliniscben Scluefern, in denen er auftritt.*
„Wo er grossere Gebiete zusammensetzt, ist er eine, durcb ^qn^inneren 

Gegensatz der^Substanzen veranlasste.Cone e n t r a t i - ons  -  Masse,  von mebr 
Oder weniger regelmassiger e l l i p s o i d i s c b e r  F o r m mit c o r t c e n t r i s e b -  
s c b a l i g e m  Baue.“

„Er bildetgrosser c o n c e n t r i s c h  gebaute, e l l i p s o i d i s c b e  S t o c k e ,  die, 
den krystalliniscben Sebiefern eingelagert, urspriinglicb allseitig von ibnen 
ymscblossen waren, erst spater, durcb die stets fortsebreitende Abtragung der
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^Erdoberflache, frei hervortraten und in einem mehr oder weniger tief ausgearbei- 
teten Horizontal-Querschnitte der Beobachtung sich darbieten.“

„Je fiacbdem die Abtragung der Massen mehr oder weniger weit fort- 
geschritten ist, stellen die Granulit-Ablagerungen zweierlei versebiedene Formen 
dar.' Die e i n e n ersebeinen a l s c o n v e x e D o m e  mil concentrischem Sebiebtenbau, 
mantelfdrmig umlagert von den krystallinischen Sebiefern, die naeh alien Seiten 
von ibnen abfallen, und haufig einen boheren Gebirgswall rings um die tiefer 
liegendeGranulitmasse bilden. D i e a n d e r e n  dagegen ersebeinen als c o n c a v e , '  
ebenfalls concentrisch-schalig gebaute Mul den ,  ringsum unterteuft von den 
krystallinisehen Sebiefern, die dann wohl gewShnlich ein niedriger«s Niveau 
einnehmen/'

Als typisehes Beispiel der e r s t e n  Form wird das sacbsische, als typisches 
'Beispiel der z w e i t e n  Form besonders das Krumauer Granulitgebiet genannt.

Wenn es nun auch die genauen Untersuebungen des geehrten Herrn Ver- 
fassers^kaum bezweifeln lassen, dass die am-Bohmerwalde, mitten in einem aus- 
'gedehnten Gneiss^-Territorium au'ftretenden Granulitmassen alien diesen Fol- 
gerungen entsprechen, so sebeint es mir dock, dass sich denselben Folgerungen 
in Betrelf des s a e h s i s c h e n  Granulitgebietes einige nicht unerhebliche Zweifel 
entgegenstellen lassen, welche ich mir hiermit der Priifung vorzulegen erlaube, 
Diese Zweifel lassen sich wesentlich auf folgende Satze zuruckfiihrcn:

■ 1. Die Sacbsische Granulitbildung tritt n i c h t  im Gebiete einer p r i m i t i v e n  
Gneiss-Format ion,  s o n d e r n  im Gebiete einer, urspriinglich s e d i m e n t a r e n  

'^© Tiiefer-Form ation auf, welche freilich in der unmittelbaren Umgebung des 
ISiratiuiites sehr auifailende Metamorphosen erlitten hat.

; 2. Sowohl die a l l g e m e i n e  A r c h i t e c t u r  des saehsischen G r a n u l i t e s ,  
als auch die L a g e r u n g s - V e r h a l t n i s s e  der ihn umgebenden S c h i e f e r  
w i d e r s p r e c h e n  dec Annahme ihrer g l e i c h z e i t i g e n  Entstehung.

3. Der sacbsische Granulit hat auf die Massen des umgebenden Sebiefer- 
gebirges ganz h h n l i c h e  E i n w i r k u n g e n  ausgeubt, wie sie in der Umgebung 
grSsserer, e r u p t i v e r  Granit- Ablagerungen vorzukommen pflegen; dahin 
gehbren besonders:

n )  grossartige Aufrichtungen der Schichten; 
b) Verwerfungen im Streichen derselben;

.c^  gewaltsame Eintreibungen seiner Masse in das Schiefergebirge; 
dy Zertrummerung und Zerreissung des Schiefergebirges, und
e) Metamorpbismus der tinmittelbar angranzenden, so wie der gSnzIich oder 

theilweise Josgerissenen Partien des Schiefergebirges.
Zur Rechtfertigung dieser Satze mogen die nachstehenden Bemerkungen 

dienen.
Ad  t .  Dass diejenigen Gesteine, innerhalb welcher die sacbsische Granulit

bildung auftritl, wirklich jener alten Thonschieferformation angehSren, welehe als 
die unmittelbare Unterlage der eigentlichen Silurformatioh zu betrachten ist, und 
von manchen Geolugen sogar dieser Formation selbst, als deren tiefste, azoische

98*
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Etage zugerechnet wird, daran ist wohl eben so wenig zu zweifeln, als es sich in 
Abrede stellen lasst, dass diese Thonschiefer urspriinglicb s e d i m e n t a r e  
Gebilde waren, wenn sie auch gegenwartig in der nachsten Umgebung des 
Granulites grossentheils als hochst krystallinische, geschichtete Silicatgesteine 
erscheinen. Aus den Sectionen XIV und XV der geognostischen Karte von Saclrsen 
ist zu erseben, dass diese, meist blaulicbgrauen Thonschiefer stellenweise (wie 
z. B. auf der Siidostseite bei Sachsenburg und Hainersdorf) s e h r  n a h e  an die 
Granze des Granulites reichen, ohne ihren gewohnlichen Habitus-zu verlieren. 
Diese Schiefer werden dort bei Rohrsdorf von Grauwacken bedeckt, mit welchen 
nicht weit davon, bei Langenstriegis, die Graptolithen fiihrenden Kieselschiefer in 
Verbindung stehen. Ganz ahnliche Thonschiefer umgeben den Graniilit auch auf 
der Nordwestseite, wo sie jedoch von ihm uberall durch eine Zone von Glimmer- 
schiefer und Gneiss getrennt werden. Aber, von der Granulitgr3nze aus ist es im 
Allgemeinen doch nur ein e i n z i g e s ,  g l e i c h m a s s i g  aufgerichtetes Schicbten- 
system schieferiger Gesteine, welches in der Linie von Arnsdorf bis Altmorbitz 
fast 2 Meilen Breite erlangt, und bei dem letzteren Dorfe mit fossilhaltigen,* 
d e v o n i s c h e n  Grauwackenscbiefern endigt, wShrend es am Granulite selbstmit 
gneissaftigen Gesteinen beginnt, abrigens aber fast nur aus gewohnlichem Thon
schiefer hesteht. Dieselben Verhaltnisse wiederholen sich auf der Nordseite der 
Granulitbildung; wogegen solche auf der Sudseite fast nur von Glimmerschiefer 
begranzt wird. Abstrahiren wir also von der unmittelbaren Contactzone, welclie 
uns allerdings nur Gneiss -und Glimmerschiefer erkennen lasst, so konnen wir mit̂  
allem Rechte behaupten, dass die s3chsische Granulit-Ellipse aus einer grossen| 
Thonschieferbildung emergirt is t, welche auf der Siidostseite bei Langenstrieg^* 
mit fossilhaltigen Gesteinen der siluriscb'en, auf der Nordwestseite bei Altmorbitz 
mit eben dergleichen Gesteinen der devonischen Formation zu Ende geht. Die 
Aufrichtung dieses Schiefergebirges kann wohl nur eine e i n z i g e  gewesen sein, 
welche erst n a c h  der Bildung der devonischen Formation eingetreten ist, weil 
wir in dem ganzen Profile von Arnsdorf bis Altmorbitz immer d a s s e l b e  
Streichen und Fallen beobachten. Da nun der Granulit ein krystallinisehes Feld- 
spatbgestein ist, wahrend die ihn umgebende Schieferformation, mit Ausnahme der 
Contactzone, alle Merkmale einer sedimentaren Bildung zeigt, so ist wohl nicht 
fuglich eine gleichzeige Entstehung beider anzunehmen, wie solche* fur die 
Granulite des Bohmerwaldes iind die dortigen Gneisse staftgefunden haben mag. 

Ad  2. Die A r c h i t e c t u r  des sachsischen Granulit-Territoriums ^ferweist 
uns keinesweges auf die Vorstellung eines convexen Domes mit concentriscbem 
Schichtenbau. Wenn auch ah seiner Granze die Schichten oftmals .huf lange 
Strecken dieser Granze parallel streichen und nach aussen abfallen, so kommen 
doch schon dort recht viele und sehr bedeutende Ausnahmen vor; die innere 
Structur aber, wie sich solche in den mehr centralen Regionen herausstellt, ist 
noch weit weniger vereinbar mitder AnnahmcjenesSchichtenbaues. Viele Beweise 
dafhr finden sich schon in der geognostischen Beschreibung deS Konigreiches 
Sachsen (Heft I, S. 37 if. und Heft II, S; 44 ff.) zusammengestellt, und alle
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spateren Untersuchungen haben die Richtigkeit des Satzes vollkommen erwiesen, 
dass die Hypothese.eines concentrisehen, in sich geschlossenen Scliichtenbaues 
weder uberall an > den Granzen, nocb viel weniger im inneren Tbeile des 
sacbsisclien Granulitgebirges ibre Bestatigung findet.

= Wenn nun aucb das S c b i e f e r g e b i r g e  um den Granulit ira Allgemeinen 
dem Schema einer mantelfdrraigen Umlagerung entspricht, so ist doch aucb diese 
Lagerungsform sehr vielen Anomalien unterworfen, und so ist die Discordanz 
der Scbichtenstellung Zwiscben Schiefer und Granulit oftmals in einer so auf- 
fallenden-Weise ausgesprochen, dass die geotektonischen Verhaltnisse b e i d e r  
Formationen mit der Annahme ihrer gleichzeifigen Ausbildung gar vielfach im 
Widerspruche stehen.

Ad  3. Indem wir die oben aufgefiihrtenErscbeinungen nacb einander berOck- 
sichtigen, heben wir besonders folgende Momente hervor.

a )  Dass die Schiebten des, den Granulit umgebenden Schiefergebirges 
nicht nrsprunglich in ihrer gegenwarfigen, meist zu 30 bis 40® geneigten l^age

igebildet worden> sein konnen, sondern erst spater aufgerichtet worden sein 
mflssen, diess folgt schon aus ihrem vorherrschend sedimentaren Charakfer und 
daraus, dass die aussersten, bei Altmorbitz auftretenden devoniscben Grauwacken- 
schiefer dieselbe Lage haben, wie die in ihrem Liegenden erscheinenden Thon- 
schiefer. Nun findet aber diese Aufrichtung der Schiebten im Allgemeinen r i ngs  
um den Granulit, und stellenweise bis auf 2 Meilen Entfernung Statt; wir sind 
daher wohl berechtigt, dieUrsacbe derselben in einer von dem Granulite ausge- 

/g m g en en ,, sehr maebtigen mechanischen Kraftausserung zu suchen; in einer 
\^^ftausserung, wie sie nur durch eine E r h e b u n g  des Granulites, entweder 
im starren, cbemisch unwirksamen, oder im plastischen, chemisch wirksamen 
Zustande hervorgebracht worden sein kann.

b)  Bei dieser Erhebung ist aber aucb der i n n e r e  Z u s a m m e n h a n g ,  
der s t e t i g e  V e r l a u f  der aufgericbteten Schiefermassen mehrfacb in auf- 
fallendem Grade unferbroeben und gestort worden. Einen der schlagendsten 
Bevyeise dafiir liefert die merkwilrdige Zone von Fleckschiefer oder Garben- 
schiefer, welche sich von Callenberg aus fiber Waldenburg und Wechselburg 
bis nacb Bochlitz langs jener Linie verfolgen lasst, an welcber der Thonsebiefer 
in  Glimmerschiefer Obergebt. Diese Garbenschiefer, welche zumal bei Wechsel
burg in seltener Schonheit ausgebildet sind, gehoren e i n e r  u n d  d e r s e l b e n  
Zone; des Schiefergebirges an, deren ursprfingliche petrographische Besebaffen- 
heit ibre Befahigung zu dieser ganz eigenthfimlichen Metamoi-pbose begrunden 
mochte, wahreiid die in ihrem Liegenden auftretenden Schiefer zu gevvohlichem 
Glinimerschiefer umgebildet worden sind. Zwischen Waldenburg und Wechsel
burg macht aber die Granulitgranze zwei Sprfinge, durch welche sie aus ihrem 
normalen Verlaufe zwei Mai nacb Nordwesten hinausgedrangt wird. Der eine 
dieser Sprfinge iiegt bei Zienberg, der andere bei Arnsdorf, und die horizontale 
Sprungweite des ersteren betragt etwa ‘/4 Meile. Genau dieselben beiden Sprfinge 
wiederbolen sich nun im Verlaufe jener Garbensclnefer-Zone, welche dadurch
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zwei Mai unterbroclien und nach Nordwesten verworfen worden ist; eine Erscliei- 
nung, welche ich kiirzlich durch eine sehr detaillirte Untersuchung nachgewiesen 
babe, und welche an die von G. Rose  nordlicli vom Granite des Riesengebirges^ 
erkannte Verwerfung der FlinsbergerGIimmerscbiefer-Zone erinnert. Solche und 
abniicbe Erscheinungen sind aber wobl nur in der Weise zu erklaren, dass das 
ursprunglich in seiner Integritiit vorbandene Schiefergebirge bei seiner durch 
den Granulit bewirkten Erhebung oder Aufrichtung an zwei Stellen quer gespalten, 
und auf der Nordseite jeder Spalte um eben so viel weiter nach Nordwesteft 
binausgedriingt worden ist, als das Vordringen des Granulits betrug.

c) Dass der Granulit g e w a l t s a m e  E i n t r e i b u n g e n  seines Materials in 
das angranzende Schiefergebirge verursacht, und dadurch keilformige, zum Theil 
sogar gangartige Apophysen hervorgebracbt babe, gerade so, wie man sie in der 
Umgebung vieler Granit-Ablagerungen kennt, dafiir sind die Belege in den oben 
citirten Heften der geognostischen Bescbreibiing des Konigreicbes Sachsen, und 
grossentheils aucb bildlich auf den Sectionen XIV und XV unserer geognostischen 
Karte mitgetheilt worden. Ich nenne nur die Granulitkeile von Nieder-Auers- 
wald, von Hermsdorf und. von Thierbach, so wie die, mitten im Glimmerschiefer 
auftretenden Gangstbcke von Lobsdorf und Tirscbheim, ohne mancher anderen 
hierher gehorigen Erscheinung zu gedenken. Fiir alle diese Apophysen aber 
diirfte eine geniigende Erklarung nur in der Annahme zu linden sein, dass sich 
das Material des Granulites wShrend seines Conflictes mit dem Schiefergebirge 
noch in einem plastischen Zustande befunden babe.

d )  Fur dieselbe Annahme sprechen endlich jene, bei der Zerreissung und 
Zerbrechung des Sphiefergebirges gebildeten und gegenwartig im Granulite ein̂ w 
gesenkten insularischen Schollen und peninsularischen Fetzen desselben, wie 
solche auf unserer Karte naturgetreu dargestellt sind. Denn die geradlinigen 
und winkeligen Contouren derselben, welche uns so entschieden auf kolossale, 
theils ganz, theils nur halb abgelSste Fragmente verweisen, sind durch genaue 
Detail-Aufiiahmen ermittelt worden. Das Schiefergebirge war also bereits fest 
und starr, wStbrend das Material des Granulites noch eine plastische bder halb- 
fliissige, zur Aufnahme und Umschliessung jener Fragmente geeignete Beschaffen- 
heit batte.

e)  Dass aber dasselbe Matei’ial auch eine tief eingreifende c h e m i s c h e  
(vielleicht auch nur t h e r m i s c h e )  Einwirkung auf alle mit ihm in unmittelbare 
Beruhriing kommenden Theile des Schiefergebirges ausgevibt haben mtisse, dafur 
zeugen wobl die merkwiirdigen und hochst auffallenden Umbildungen oder Meta.<- 
morphosen, welche nicht nur die den Granulit zunacbst umschliessendei) S c ] ^ ^  
ten, sondern in noch weit hoherem Grade die insularischen Schollen und pfn- 
insularischen Fetzen des Schiefergebirges erkennen lassen. Der Thonschiefer-ist 
bisweilen in Fleckschiefer und Garbenschiefer, grosstentheils aber in voll- 
kommenen Glimmerschiefer, und dieser wiederum in gneissartige Goteine umge- 
wandelt worden, welche sich zum Theile durch die hochst krystaliinisohe Ent- 
wickeiung ihrer Gemengtheile, durch die hauGge Beimengung von Cordierit, und
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dureh die auffallenden Windungen ihrer Parallelstructur von alle'n iibrigen 
Gneiss-Varietiiten Sachsens unterscheiden. Diese Umwandlungen sind sowohl in 
den peripherischen, als in den peninsularischen Theilen des Schiefergebirges 
durch alle Stadien so stetig zu verfolgen, und das Maximum derselben gibt sick 
Qberall s& entschieden im Contacte mit dem Granulite zu erkennen, dass man ilire 
U r s a c h e  nothvvendig in einer materiellen Einwh’kung des Granulifes auf den 
Scbiefer suchen muss. Wenn nun aber diese Einwirkung ganz aknliche Resultate 
lieferte, wie man solche so haufig in der unmittelbaren Umgebung grosserer 
eruptiver Granit-Ablagerungen zu beobachten Gelegenheit hat, durch welche der 
gemeine Thonschiefer gleichfalls bald zu Fleckschiefer, bald zu Glimmerschiefer, 
bald zu gneissartigen Gesteinen metamorphosirt wurde, wird man sich dann wohl 
strauben konnen, dem sibchsischen Granulite ebenfalls eine eruptive Bildungsweise 
zuzugestehen ? —

,Zura Schlusse erlaube ich mir nur noch darauf hinzuweisen, dass die 
saehsbche Granulitformatioa durch zahlreiehe Thaler und Schluchten, durch 
viele Steinbriiche und andere kiinstliche Entblossungen so vielfach aufge- 
schlossen is t ,  dass alle die oben erwahnten Thatsachen mit Leichtigkeit und 
Sicherheit beobacbtet werden kbnnen. Man braucht nicht gerade „extremen 
Eruptionstheorien" zu huldigen, um sich durch diese Thatsachen zu der Fol- 
gerung bestimmen zu lassen, dass wir es h i e r  mit einer e r u p t i v e n  Bildung 
zu thun haben. Und wenn es eben so wenig gelaugnet werden kann, dass 
a n d e r e  Granulite als p r i m i t i v e  Bildungen zu betrachten sind, so fmden wir 
'̂■unsiwohl bei der Frage nach der eigentlichen Entstehungsweise der Granulite 

^' f lberhaupt  auf eine abermalige Bestatigung des bekannten Satzes verwiesen: 
MuUa fiunt eadem, sed aliter.

IX.
W a h r n e h m u n g e n  b e i  e i n e r  B e re is u n g -  d e s  K u p f e r -  u n d  B le i -  

G e b ie t e s  im  n o r d w e s t l i e h e n  T h e i l e  d e r  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n
N o r d - A m e r i k a ’s ,

von Dr. Charles Alex. W e th e r ill .
Ans dem cnglischen Manuscript uberseUt von A. Fr. Grafcn M a r s c K a l l  *).

Ich schiffte mich am IS. August ISSS zu Cleveland auf dem Dampfboote 
„Planet“ "(einem Schiffe von 1200 Tonnen*), welches zum Verkehr zwischen

I

*) In den friihoren Jahrgiingen des „Jahrbuches der k. k. geologischen Rcichsansialt" Gnden 
sieh bereits mebrere Mittheilungen fiber die Bergbau-Bezirke Nord-Ainerika's (namentHch 
iiber das Ahtbracit-Gebiet von Pennsylvanien (1832, Heft III, S. 7) und fiber den Kupfer- 
und Eisen-Bezirk von Michigan (1833, Seite 40G). A. d. Ue.

®) Die Tonne a 2,000 Pfund. A. d. Ue.
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Detrdt und dem Kupfer- und Eisengebiet am Lake Superior bestimmt ist) ein, 
gefiihrt vom Capitan M. H. E a s t b r o o k ,  urn fiber diesenSee in die an dessen 
Ufern neu gegriindete Stadt Superior zu gelangen. Im weiteren Verlauf meiner 
Reise nabm von Galena aus ineine Riebtung stromaufwarts, dem Laufe des Missi- 
sippi entlang, bis in das Innere des Bezirkes von Minnesota.

Zu De t r o i t ,  dem ersten Ankerplatze des „Planet“, wird ein grosserTheil der 
Kupfererze aus den Umgebungen des Lake Superior auf den S c b m e l z w e r k e n  
der „Waterbury & Detroit Copper Company" unter der Leitung des Gesellachafts- 
Agenten Herrn J. R. G r o u l  zu Gute gebraebt. Die Werke liegen an den Ufera 
des Flusses, zwei Meilen unterhalb der Stadt. Die Gesellschaft verarbeitet gegen 
2000 Tonnen ‘)  Gescliicke in einem Zeitraume von je  9 Monaten. Diese Gesebiekft 
werden in etwa 12 Gruben, alle in der Umgebung des Lake Superior, gewonnen; 
sie besteben aus Klumpen von gediegenem Kupfer mit quarziger Gangart gemengt 
und aus gepochten Zeugen, denen man auch die Producte des (dcmnachst zu 
besebreibenden) Cupolofens beigibt. Diese Zeuge werden, ohne Bescbickung 
mit irgend einem Flussmittel, in Partien zu 7 Tonnen *) in einen Flammofen 
gebraebt, der mit harziger Kolile von Ohio geheizt wird. Der Ofen kann an seineift 
oberen Theile geoffnet werden, um grbssere Brocken von Kupfererzen mittclst 
mechanischer Vorrichtungen auf die Sohle des Ofens zu bringen. Durch diesen 
Schmelzprocess werden an 6o Procent Kupfer ausgebracht, und ausserdem bleiben 
8 Procent davon in den Scblacken, welclie noch einmal fiberarbeitet werden. Das 
geschmolzene Kupfer wird von der Sohle des Ofens mit Loffeln in Formen 
geschopft, welche auf einer Achse schweben, so dass sie, sobald das Kupfer^ 
genugend abgekuhlt ist, fiber einen Strom laufenden W assers, in welchen die 
Zaine fallen, umgekippt xverden kbnnen. Diese Zaine werden unmittelbar in den 
Handel gesetzt. Das so gewonnene Kupfer ist vorzuglieh schon und schwefelfrei; 
sein Silbergehalt ist noch nicht bestimmt worden. Die Scblacke der Flammbfen 
(foul slag), welche voll schwar^er nadelformiger Krystalle ist, wird in Cupel- 
ofen von 3 Fuss ») Durchmesser und 11 Fuss Hohe zu Gute gebraebt. Jeder 
Cupolofen bat 3 Kolbengeblfise, welche durch Dampfkraft bewegt werden. Das 
tagliche Auftringen jedes dieser Oefen betragt 8 Tonnen^), nebst 20 Procent 
Kalkzuschlag; das Brennmaterial ist barter Anthrazit von Lehigh. Die Schlacke 
aus den CupolSfen (clean slag) enthalt nur noch eine Spur von Kupfer; sie 
fliesst zugleich mit dem.Metall in Behalter, wo sich beide Substanzen je  nach 
ihrem specifischen Gewichte, getrennt absetzen und dem ruhigen Erstarren fiber- 
lassen werden. Das so gewonnene Kupfer wird nochmals, zugleich mit den rohen 
Geschicken in dem Flammo'fen aufgebracht. Dieses Kupfer zeigf an seiner

*) 40,000 Centner englisches Gewicht. A. d. Ue.
14,000 engl. Pfund; das engUsche Pfund Handels-Gewicht verhiilt sich nach L it  t r o w  
(Masse, Mtinze und Gewichte Seite 71} zum Wiener Pfund wie 8,099 zu 10,000. A. d. Ue. 

’)  Der englische Fuss ist nach L i t t ro w  (Masse, Gewichte und Miinzen, Seite 9 ) gleich 
0'96a Wiener Fuss. A. d. Ue.

*) 10,000 englische (12,958*4 Wiener) Pfunde. A. d. Ue.
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- BeruhrungsflSlche mil derSchlacke, mit der es zugleich ersfarrt ist, eirre merkwilr- 
dige Krystallisation in Gestalt verschrSnkter und verzweigter Nadeln, ganz wie 
die eigenthiimliche Gestaltung des Eisens, die icii in meinem Bericlite Qber die im 
Krystall-Palaste zu New-York ausgestellten Mineralien aus Pennsylvanien be- 
schrieben babe.

Am 16. Juli 1858 lag ein Yorrath Ton 500 bis 600 Tonnen >) Erze schmelz- 
fertig bei den Huttenwerken.

Auf der Werfte lag ein grosser Klumpen gediegen Kupfer, 3 Tonnen 75 Pf. *) 
scbwer, aus der Ontonagon-Grube in Rickland, welcher von einer nocb griisseren 
Masse kalt abgemeisselt worden war. Dieses Kupfer ist reiner als das durcb 
Schmeizung gewonnene. Herr Gr o o l  scbatzte den Geldwertb der ganzen Masse 
auf 1500 Dollars^); man beinerkt daran Spuren von Abmeisselungen, die nocb 
Ton den alten eingebornen Bergleiiten herriihren.
' Die H o l z w a a r e i i - I n d u s t r i e  wird zu Detroit mit bedeutenden Capi- 

talien betriebem. Icb besuchte Herrn Adam’s Djimpf-Sagemulile. Die Holzvor- 
ratbe lagen in einem geschtossenen Raume von grosserem Fl3cbeninbalte Ms 
der eines der offentlichen Plgtze in den bedeutenderen Stadteii Nord-Amerika's. 
Die StSmme werden zur Sagemiihle aufgezogen und dort mittelst Sagen, deren 
je  12 in Einem Rabmen liegen,' binnen uriglaublich kurzer Zeit zu Brettern zer- 
schnitten. Mittelst einfanher mecbaniscber Vorrichtungen werden die Bretter an 
der gehSrigen Stelle aufgeschicbtet, der Ausscbuss darunter zu Lattep verarbeitet 
und alle unbraucbbaren Abfalle, sammt den Sagespanen, in die PeuerrSume der 
Mascbinen gescbafft.
. ’ Die W a s s e r w e r k e  von Detroit versehen jeden der (ungefabr) 40,000 Ein- 
wobner dieser Stadt tagUcb mit 22 Gallons*) Wasser aus dem Detr^it-Flusse. 
Zwei Maschinen heben dasWasser in einen eisernen Behalter von 300,000 Gallons 
Inbalt. ,Beide Masehinen vermdgen binnen 24 Stunden 1.065,216 Gallons zu 
heben.: Der Aufseher dieser Wasserwerke beklagt sich in seinem Jabresbericbte 
fiber den starken Wasserabgang, den er auf 200,000 Gallons in 24 Stunden 
anschlSgt. Professor S. H. Do u g l a s  hat das Wasser von Detroit analysirt. Es 
enthfilt mehr schwefel- und phosphorsaure als koblensaure Salze und ein gerin- 
geres Verhaltniss fester Stoffe als das von Croton oder Cincinnati, und unter 
diesen walten unschadliche StolTe (Kieselerde, Thonerde und Eisenoxyd) vor, 
indess die schadlichsten von alien, namlich die Chloride, ganz fehlen. Der grosse 
Gehalt dieses Wassers an Kieselerde und Eisen mag dadurch erkifirt werden, dass 
der Superior^ und Huron-See zum grossten Theil in einem Becken von eisen- 
schfissigenr Sandstein und plutonischen Gebilden liegen. Die Hauptdaten fiber die ' 
meteorologischen VerhSltnisse»von Detroit sind nach Dr. George D a f f i e l d ’s 
Beobachtungen in folgender Tabelle zusammengestellt.

- — _ L _ t ---------------—

’)  8,099 bis 9,719 Wiener Centner. A. d. Ue. ®) 4,860 Wiener Pfunde. A, d. Ue. 
- *) 3,087 fl. 30 kr. C. M. (1 Dollar gleich 2 fl. 3‘43 kr, nach L i t t row ,  1. c. Seite 94). 

A. d. Ue. *)' 70 Wiener Mass. A. d. Ue.
K, k. geologische Reichaanstalt. 7. Jahrgang 1856. IV. p g
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M ittlere Temperata r (nach  Pahreoheit)
Regennenge in 

ganzen and Decimal- 
Zollen i

M o n a t des Wassers 
in Oradcn

der Luft 
in Grades

Jfinner'........................... 32
32

• 34‘A 
42% 
52% 
65 
73

24 3*155
Februar......................... 28 1*744
Marz............................. 37 3*530
April............................. 47 V* • 

61
6*408

Mai........., ___ 3*262
Juni............................. 73%

80
3*070

J u li........................... ... 8*109
August........................... 72%

64
75%
67V*
54

1*383
September..................... 8*748

57 7*089
November..................... 40Vz

34
38%
27%

3*672
2*599

Summe.. . . — — 48*679‘)

Wahrend meines Besuches zu Detroit lag der eiserae Kriegsdampfer „*Michi- 
gan“, gefiihrt Yom Capitan N i c h o l s ,  der einzigel, gegeawartig a«f den Seen 
der Vereinigten Staaten beiindliche, im dortigen Hafen. Derselbe fuhrt, gemas^ 
den Vertragen mit der britischen Regierung, ein einziges COpfundiges Paixhansr 
Geschatz; seine iibrige Ausrustung befindet sich zu Erie. Die Beslintmung dieses 
Fahrzeuges ist, anderen SchilTen im Nothfalle beizusteben und der Vermes$ungs~ 
Commission .der Vereinigten Staaten, welche eben jetzt auf den Seen thStig 
ist, alles Erforderliche zuzufilbren.

Von Detroit setzte ich fiber die Untiefen von St. Claire meina Reise in den 
Huron-See fort. Zur Ausbaggerung dieser Untiefen bat sich eine Privatgesellschaft 
gebildet, zu deren Betriebscapital mehrere benachbarte Stadte bedeutende Summen 
gezeichnet haben (Buffalo 10,000, Milwaukee 3,000, Chicago 8,000 Dollars). 
ZurVollendung desWerkes fehlen noch 7,000 Dollars an der gezeicbneten Summe; 
sein Zweck ist, den oberen Theil der Seen fiir grossere Schiffe ala die bisher 
dort gebrauchlichen, und mit geringerer Gefahr, zuganglich zu machen. Das auf 
diese Weise herzustellende Fahrwasser ist bereits ausgesteckt worden, und man 
hofft, dass dasselbe bis Ende October 18o5 im Stande sein werde, auch schwe- 
reren Fabrzeugen den Durchgang zu gestatten. ,

Der „Planet“ war einer der ersten griisseren Dampfery welche duf(% den 
g r o s s e n  S c h i f f s c a n a L  des Sault St. Marie in den Lake Superior^gelangt 
sind. Dieser Canal, der zum Zweck hat, die Stromschnellen des«Gt« Marie- 
Flusses ztt vermeiden und die SchillTahrt von den unteren Seen‘in ̂ en  grossen 
Lake Superior zu erleichtern, wurde einen Monat vor meiner Ankunft eroffnet.^ 
Er ist in weicbem Gestein ausgehauen und an den iSditen mit einer trockenen 
Schuttwand (ungefahr wie die des Erie-Canales) unter einem Winkel von 33*41' 
ausgekleidet; das Mauerwerk daran kann jedeni anderen in der Umgebiing an 
Gfite gleichgestellt werden. Die Schleussen an dessenEnden konnen^durch einige.

*) Der englische Zoll =  0*079 Wiener Fuss nach L ittrow , 1. 0. Seite 11. A. d. Ue.
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■ wenige Mensefaen leiclit gehandhabt warden. . Ausserdem 1st eine Nothsehleusse, 
ftir den Fall, dasa die Schleussen nicTit diensttauglich waren, angebraekt; indess 
sind die Meinnngeo iiber den Nutzen dieser Verrichtung noch getheilt. Das 
ganze Werk soil, nacb Angabe der Actionave, fiber 1 Million Dollars gekostet 
baben, ungerechnet 780,000 Acres ‘)  offentlicher Landereien, welche die Regie- 
rung dem Staate Michigan dazu abgetreten hat; es ist gegenwartig in den Handen 
dieses Staates und wird von dessen Beamten verwaltet.

Vor der VoHendung dieses Canals mussten die ScbifTsIadungen auf einer 
Pferde-Eisenbahn um die Stroraschnellen herum befdrdert werden, Diese nun- 

jnebr nntzlos gewordene Bahn war in Privathanden und soli einen jahrlichen 
Gewinn von 68,000 Dollars abgeworfen baben. — Im St. Marie-Flusse, unter- 
halb ,des Sault St. Marie, ist die Schifffahrt auf einer Strecke von mehr als 
800 Fuss durpb Untiefen, welche bei niederem Wasserstande 6 Fuss unter Wasser 
stehen, gehemmt. Dieses Hinderniss konnte, wie man behauptet, mit einem Auf- 
wande’vott 28,000 Dollars hinweggeraumt werden.

. In,der Stadt Sault Ste. Marie erscheint seit einigen Jahren eine vortrefTliche 
. ZeRung: „Lake Superior Journal", welche vorzugsweise Nachrichten fibei  ̂ den 

See und iiber die Bergbaue in seiner Umgebung liefert.
M ar que t te .  Die Ausstellung ungeheurer Massen von gediegenem Metall aus 

den Kupferbezirken vom Dake Superior hat die offentliche Aufmerksamkeit in so 
bohem Grade erregt, dass darfiber eine nicht minder staunenswertheNiederlage.von 
Eisenerzen, welche — ohne Uebertreibung gesprochen —  den Eisenbedarf der 
^ganzen Erde auf ein Jahrhundert hinaus zu decken vermSchte, kaum einige Beach- 
tung gefundfen hat. Der gegenwartige Mittelpunct der Thatigkeit fflr den Eisen- 
bezirk vom Lake Superior, und zugleich der kfinftigen Erz- und Metall-Ausfuhr, 
ist Marquette, ein wohihabendes Dorf von 400 bis 800 Einwohnern ira Bezirk 
(range) XXV, westlicb vom Meridiane von Michigan. Als Herr E v e r e t t  im 
Jahre .1848isich daselbst seiner Gesundheit wegen ansiedelte, fand- er noch eine 
ffirmliche Wildniss, in̂  welcher erst seit 1849 einige Ansiedier sich niederliessen. 
Der Hafen dieses Ortes, der zweite unter dem von Sault St. Marie, ist gut. —  Das 
Gestein, in welehem strichweise die Eisenerze vom Lake Superior eingelagert 
sind, ist ein krystallinischer Schiefer, bei Marquette beginnend, dann' auf einer 
Streeke von 160 Meilen sich etwas nach Suden biegend. Man vermuthet, dass er 
sich bis zu den Afrette-Inselh am nordlichen Ende des Lake Superior erstreckt, 
wo man Spuren seines Vorkommens beobachtet .hat. Das Erz ist Eisenglanz; es 
ist in grfisserer Oder geringerer Menge durch die ganze Schieferzone vertheilt, 

' hie und da in grossen Stocken oder Hugeln, anderwarts in kleinen Nestern. Die 
Breite der eisenfuhrenden Zone wechselt zwischen 30 und 4 Meilen. —  Das

■ wichtigste Erzausbeissen, welches man bisher kennt, ist am Jackson*-Berg, etwa 
l i y ,  Meile westlicb von Marquette, Bezirk (Range) XXVIl West, Stadtgebiet

*) Der englische Acre =  1,123*7 Quadrat-Klafter Wien. Mass nach L ittrow , I. c. Seitel9. 
A. fi. U e ..
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(Township) 47 Nord, Section I. Folgender, dem Berichte der Herren F o s t e r  
und W h i t n e y  1) entlehnter Durchschnitt erlautert das geologische Vorkommen. 
der Eisenerze.

4 3 1 Si
Verflftchen der Sehichten *== 02® Nord. '

i .  Cbloritschiefer. 2. Dichtes £i$enerz. 3. Erz und Jazpis in vechieloden La^en. 4. Sehr kryetaUiaiachet Hornblende^ 
find Feldspath-Gesteitt. 5. ZaMreiche Quarzgange mit Eisenglaoz in grossen, giiinzenden Blattcrn.

Die zweite Skizze gibt einen ungefsthren Begriff von denVerbSltnissen in 
der Jackson-Grube.

Die eisenfuhrende Zone ist 
IPOO Fuss *) breit und nahe 
«/i Meilen ®) lang; sie erhebt 
sich in Gestalt eines Hiigels 
2o0 Fuss fiber den Horizont der 
Umgebung und 900 Fuss *) fiber 
den Spiegel des Sees. Bei B  ist 
ein steiles Aufsteigen von 60 Fuss 
fiber die umgebende Flfiche. S. ,

Das Erz an der dstlichen Seite der Zone, in einer Teufe von 500 bis 800 Fuss, 
ist feinkornig und von knolliger Gestalt; weiter westlich ist es in einer Teufe von 
1000 Fuss faserig und von scbiefriger Textur, und bei 800 Fuss*) Teufe fein- 
oder grobkbrnig. — An der eben erwahnten Stelle tritt das Erz in solcher Menge 
auf, dass es dem Gesteine den Charakter eines eigenthfimlichen geologischen' 
Gebildes, etwa wie Trappgestein, aufdruckt. In den Sectionen X und XI gegen' 
Westen, quer fiber die Cleveland-Berge (deren sfidliche Erhohung die grbsste ist) 
ist das Erz minder rein als an dem nbrdlichen Ende, wo es vorzttglich schon vor- * 
kommt. Neuerliche Untersuchungen an Ort und Stelle haben erwiesen . dass der 
Erzvorrath in der eben erwahnten Erhohung nicht so bedeutend sei als man 
ursprfinglich geglaubt. Die Erhohung ist zwar nicht, wie man zuerst annahm, 
eine einzige compacte Masse von Eisenerz, doch immer noch reich genug, um 
auf eine lange Reihe von Jahren hinaus jeden Bedarf vollstandig zu decken. E s" 
hat den Anschein, als ware das Erz in einem halbfliissigen Zustande aus einer die 
Erhohung durchbrechenden Spalte (dyke)  emporgedrfingt und von alien S e it^
fiber das altere Gestein ausgegossen worden, so dass das Ganze sich allerdings

■ r  *

*3 Ich habe vjele auf (len Erz>Di$trict von Lake Superior bezugliche Thatsachen aus diesem > 
Berichte, so vrie auch aus der neuen und rortreiflichen statistischen Karte der Herren. 
B ooth  undH ulbert entiehnt und von vielen Bergbau-Interessenten sehr werthrolle 
mundliche und schriftliche Mitiheilungen itber ihre Gruben erhalten. A. d. Verf.

' *) 96S Fuss Wiener Mass. A. d. Ue. *) 38,175 Fuss Wiener Mass. A. d. Ue.' 
*)■ 868‘S Fuss Wiener Mass. A. d. Ue. ®) 773 Fuss Wiener Mass; A»d. Ue.
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auf den ersten AnbKck als eine eompacte Erzmasse darstellen konnte (siehe den 
Durchschnitt Fig. 3 ) .  —  Unmittelbar im Norden der Cleveland-Grube und im 
sQdwestlicben Vierfel der Section II liegt die '
Collins-Grnbe mit einem ausgedehnten und r-ei- 
cheri Erzansbeissen. —  Eine andere wichtige 
Oertlichkeit ist der Burt’s-Berg, einige Meilen 
weit westlich vender Collins-Grube; ausserdem
linden sich noch zabireiche, mitunter bedeutende Ausbeis^en in einem Umkreise 
von 3 Meilen um die Cleveland-Grube. Unerschopfliche Erzvorrathe sollen 
30 Meilen westlicher *) am Michigan-See, besonders an dessen siidlichen und 
sOdwestlichen Ufern, so wie auch 6 Meilen in gerader Linie siidlieh vom ostli- 
chen Ende des Sees vorhanden sein. Die Lake-Superior-Grube grSnzt gegen 
Westen ?n die Cleveland-Grube und ist selbst gegen Suden dureh die Peninsular- 
Grube begrSnzt.

Afle diese Massen von Eisenerz scheinen nach Art der Trappgesteine in 
halbfliissigem Zustande aus dem Innern gegen die Oberflache emporgetrieben 
worden zu sein. Hie Und da ist das Erz ungewohnlich, fast vollkommen rein. 
Die guten Erze der Jackson-Grube enthalten in 100 Theilen:

Eisenoxyd............. .............. 96
Thonerde und Wasser . . . .
Kieselerde...........................
Siangan...............................  schwache Spuren

von. Schwefel, Nickel oder Phosphor ist nicht die geringste Spur vorhanden. Das 
Ausbringen an Roheisen (bloom iron) ist 55 Procent, das an Stabeisen 45 bis 
50 Procent. Das Erz wird mehr durch T a g b a u  (quarrying) als durch 
eigentlichen Bergbau gewonnen; es.wird, mit gutem Gewinne fur den Eigenthiimer, 
mit 1 Dollar fur die Tonne {gebrochen an Ort und Stelle) verkauft. Sachkundige • 
vermuthen, dass, wenn einmal die Eisenbahn-Verbindting mit den Seen hergestellt 
sein wird, die Tonne Erz an dem Seeufer nicht dber 1 Dollar zu stehen kommen 
werde und wenn man fQr Fracht, Versicherung, Wechselkosten, Zinsen u. dgl. 
3 Dollars rechnet, bis an .das sudliche Ufer des Erie-Sees fur 4 Dollars gestellt 
werden kdnnte. Gegenwartig warden die Kosten der Tonne Erz (mit 33 Procent 
fQr die Gewinnungskosten), mittelst Zweigbahn nach Marquette geliefert, auf 
ungefhhr 2*10 Dollar berechnet. Die Holzbahn (plank road) der Sharon- und 
Clevelandr Gesellschaften zu den Eisenwerken war, als diese Gegend berei- 
setej im besten Fortschreiten. Sie ist 12 Meilen *) lang, mit einem Steigen von 
183 Fuss *) und ohne schwierige Kriimmungen; sie ist mit flachen Schienen 
.auf Tragbalken (stringers) gelegt, und konnte mit der Zeit ohne bedeu
tende Kostfen zu einer Eisenbahn erster Classe umgestaltet werden. Die Ver-

*) 6*34 fisterreichische Meilen, die dsterreichische Meile in runder Zahl =  4*7 englische 
Meilen gesetzt. A. d. Ue. ®) 2-S5 osterfeichische Meilen. A. d. Ue. ®) Dngefahr 
der LSnge. A. d. Ue.
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l&ngernng dieser Bahn zu den Cleveland-Bergen soli vom Beginne an abge- 
stuft (graded) und mit schweren Schienen belegt werden. Bei den Vorarbeiteff 
zu diesem Theile xvurden schone Erziager aufgefunden. —  Herr H. B. E ly  
zu Cleveland leitet den Bau einer 14 Meilen langen Eisenbahn, in Sbnlicfaer 
Ricbtung wie die vorhandene Holzbahn, zu den Eisenbergen; an 4 Meilen dieser- 
Bahn sind bereits die Vorarbeiten vollendet. Ich fand auf dem Bauplatze zu Mar-  ̂
quette eine Locomotive und schwere T-f6rmige Schienen fOr 2 Meilen im Vor- 
rathe. Die Eisenberg-Gesellschaft hat von der Regierung die Berechtigung zur 
beliebigen Verl3ngerung ihrer Bahn gegen den Michigan-See, an dessen Uferii 
die grossien Eisenlager vorkommen, erlangt. Zu Marquette baut diese Gesellschaft 
Docks und ein Waaren-Magazin. Die Sharon-Gesellschaft baut l3ngs dem Ufer 
einen 2,600 Fuss*) langen Damm und, rechtwinklig zu demselben, einen 
475 Fuss langen Wellenbrecher (break-water), um die Schiffe gegen die Nord- 
winde zu sichern.

Die Gewerkschaft „Eureka“ verdient noch besondere Erwahnung, nicbt 
sowohl wegen ihrer gegenwSrtigen Bedeutung (da sie noch immer mitSchiirfungett 
beschaftigt ist) als wegen ihrer energischen Thatigkeit und der ihr zu Gebote 
stehenden Mittel. Diese Gewerkschaft wurde im October 1853 gegriindet, fBr 
den Zweck „Erze, welche in dem von ihr angekauften Bezirke (2  Meilen vori 
Marquette) und iSngs den Holz- und Eisenbahnen gefunden werden sollteh, zu 
gewinnen und zu verschmelzen." Dieser Bezirk hat 200 Acres Flacheninhalt *). 
Die Erziager wurden im August IS-b'S durch Herrn Philipp T h u r l i e  von Detroit 
entdeckt.

Die Hamatite in diesem Bezirk brechen in Schiefer auf einem von Nord- 
wesrten nach Sudosten streichenden und sehr steil nach Ost verflachenden Gang. 
Diess steile Verflachen half von Tag abw3rts einige Fuss tief an; in mehrerer 
Teufe erweitert sich der Gang allmSlig. Ungefahr y* Meile ») von dem zuerst 
aufgedeckten .Ausbeissen dieses Ganges liegt ein zweiter hoffnungsreicber Schurf- 
bau. Major W a d es  hat das aus den hier besprochenen Erzen dargestellte Eisen 
auf seine Widerstandsfahigkeit gegen den Zug versucbt und dabei folgende 
Ergebnisse erhalten:

, Zw^ awf den Qnadrat-
El$6DSorten to il (m  Pfunden)

' ' Eureka-Eisen................................... ...........................  85,672
Glenton, amerikanisches Eisen zu SchifTs -  Tauen(Cable iron)................... ........... ..................... 54,519
Englisches „Low Moor“ Eisen (beste Qualitiit)......... 52,850

i .  Nach Herrn W u rz’s Analyse enthalten 100 Theile Erz :
Eiscnoxyd 71-16 Wasser 2-36
Thonerde 0 • 50 SalzsSure 1 ’ 30 
Kieselerde 22*52 Nickeloxyd: nicbt bestimmt,, Kalkerde 0*05 Phosphor ,u. s. w .: schwache Spuren.
Bittererde 0*10

I .

») 2,103-76, Fuss Wiener Mass. A. d. Ue. *) 140-46 Joch Wiener Mass. A. d. Ue.
*) 1,272 Fuss Wiener Mass. A. d. Ue. " '
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Das aus diesen Erzen ausgebrachte Eisen hat ein specifisclies Gewicht 
von 7-804, Das in obiger Analyse angegebene Vei-haltniss von Eisenoxyd 
entspricht einem Eisengehalt von nahe SO Procent; der Gehalt an Nickel 
(Z bia 3 Procent im metallischen Eisen) macht dieses tahig , eine gliinzende 
silb^rarfige Politnr, unbeschadet seiner Zahigkeit, anzunehmen. Die Eureka- 
GewerkSchaft bat eine bedeutendes Koblenrevier angekauft, um ihre Erze in 
G e b l a s e o f e n  (Blastfurnaces) zu Gute zu bringen; sie ist gegenwartig 
die einzige Gewerkschaft dieses Gebietes, welche dieser Art Oefen den Yor- 
zug g ib t

C o l l i n s - E i s e n w e r k e .  DieseWerke liegen zu Collinsville, am todten 
Flusse (Dead river), einige Meilen, nordwestlich von Marquette; ihr Betriebs- 
eapital betragt S00,000 Dollars, wo von 12S,000 Dollars, bereits eingezahlt sind. 
'T- Die, Erze der Jackson - Grube werden daselbst in catalonischen Feuern zu 
Gute gebracht. Das Arbeifspersonal zahlt ISO Mann. Der gegenwartige Oberauf- 
seher.-Herr G r a v e r a e t ,  hat durch seine unermfldliche Thatigkeit diese Werke 
auf ibre jetzige Entwicklungsstufe gebracht; er kam am 29. September 18S4 
mit seinen Mascbinenarbeitern zu Collinsville an, und lieferte die erste Eisen- 
stange am 2S. Juli,18SS. ,— Die Collins-Gewerkschaft besitzt etwas iiber ‘ 
7,-OpO Acres !) Wald nahe an ihren Werken; davon sind 30 Acres gelichtet und 
mit Korn, Hafer, KartoiTeln, Rnnkelriiben u. s. w. bebaut und noch weitere 
I s  Acres sollen zum Anbaue von Weizen gelichtet werden, so dass die Gewerk- 
scliaft darauf rechnet, den Bedarf ihres Personals aus ihren eigenen Hilfsmitteln 
bestreiten zu konnen. W ir fiberzeugten uns bei naherer Einsicht, dass thr das 
Wohlsein der Arbeiter gut gesorgt sei. — Der todte Fluss, an dessen Ufern 
diese Werke liegen, ist 100 Fuss breit, ziemich tief und sein Gefalle stark 
genug, um zum Betriebe der Maschinen. sehr vortheilhaft benutzt werden' 
zu kSnnen; d ie . bestandig bleibende senkrechte Fallhohe betragt 26 Fuss. 
Das Eisen,werk selbst umfasst mehrere Siitze Pochstampel zur Zerkleinerung 
des Erzes nach vorangegangener Rostung, zwei grosse Cylindergebliise von.
7 Fuss Hohe auf 33 Zoli Durchmesser, zwei Hammer mit centralem Hub, jeder 
3500 Pfund ®) schwer, und zwei Wasserrader, das eine von 22 Fuss das andere 
von 8  Fuss Durchmesser, welche die gesammten eben aufgezahlten Vorrich- 
tungen in Bewegung setzen. Nach ihrer Vollendung sollen die Werke ausserdem 
noch 8 catalonische-Feucr, deren jedes in 24 Stunden 2400 Pfund*) rohes 

(bloom) oder 2000 Pfund *) Stabeisen zu liefern vermag, umfassen.—  
Der Geblhsewittd wird in gusseisernen Rohren in Gestalt eines umgekehrten V 
geleitet, welche in den Rauchfang unmittelbar ober denFeuerraum eingemauert 
sind. Vier Feuer der eben beschriebenen Art wurden am 25. Juli 1855 angelassen 
und die 4 Qbrigen sollen bis zum 5. September 1855 zur Vollendung gebracht 
werden. Der tagliche Verbrauch dieser 8 Feuer an Holzkohle wird, wenn

4,916*/,, Joch .Wiener Mass. A. d. Ue. *) 2,834-65 Wiener Pfund. A. d. Ue. 
.*) 1,943-36 Wiener Pfund. A. d. Ue. 4) 1,619 8 Wiener'Pfund. A. d. Ue,
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Stabcisen gemacht wcrd«n soil, auf 2000 Bushels >) und fur die Darstellung von 
Roheisen auf 1600 Bushels berechnet. Im Durchschnift geben 2 Tonnen Erz 
Etne Tonne fertiges Eisen. Nachdem in dem chemisch reinen Eisenoxyd 69*3 
metallisches Eisen enthalten ist und die Erze der Jackson-Gruben ungemein 

^wenig fremdartige Bestandtheile mil sich fiihren, erscheint die Annahme eines 
Ausbringens von 50 Procent Roheisen fur Essenfeuer, und von 55 bis 60 Procent 
Gusseisen ( f i g  iron) fur Geblasebfen (da wo sie im Gebrauche sind) nicht 
ubertrieben.

Bei seiner Riickfahrt nahm der „Planet“ zu. Marquette die ersle von den 
Collinsville-Werken versendete Eisenladung (62 Tonnen 722 Pfund) ein. Diese 
Ijadung war an E. H. Co l l ins  zu New-lTork angewiesen, welcber die Lieferung 
aller Eisenbestandtheile des eben in Bau begriifenen Kriegsdampfers ^Adriatic** 
fibernommen hatte.

Major Wade  fand die Sp^nnungsstarke eines Stuckes Eisen (spec. Gewicht 
=  7 '55) aus dackson-Erzen gleich 89,582 Pfund auf den Quadratzoll, was er als 
„einen Beweis noch nicht erreichter Zahigkeit". anfuhrt. Folgende tabellarische 
Uebersicht der Ergebnisse aus Professor W. R. J o h n s t o n ' s  Versucheu weiset 

' die relative ZMiigkeit verschiedener Eisensorten nach.
SiSGllSOrton Anxahl d«r Siirke in Pfondcn auf den

Proben QnadraUoll im Mittel
von Salisbury...........................................................  40 • S8.009
Schwedisches......................   4 S8.184 ̂
Centra Company.......................................................  IS S8.400
Lancaster Company.................................................  % S8.661
M’Intyre Essex Company, New-York ..................... 4 S9,91%
Englisches fCablebolt E. V .) .................   S S8.10S
Russisches....................................... ................ .. . S 76,039

, In der mit 18. August 1855 sehliessenden Woche betrugen die von Mar
quette fur die Cleveland-Gewerkschaft eingenommenen Sehilfstadungen von 
Eisenerzen 150 Tonnen^), namlich 50 Tonnen am Bord des Propellers „Samuel 
Taylor" und 100 Tonnen auf der Brigg „Columbia“.

Ausser Eisen liefert diese Gegeikd noch andere werthvolle MineralstofFe. 
Westlich von Marquette liegen, bis auf eine Entfernung von 60 Meilen vertheilt, 
Briiehe von M ar m o r  und vortrefilichen Bau s t e in  en. An der Bucht zunachst 
der Stadt kommen Q u a r z g a n g e  von 6 Zoll bis 3 Fuss Maehtigkeit vor, d i a ^  
man —  ohne dass indess dafiir beweisende Thatsachen vorliegen —  fiir g a | | | |K ‘ 
fuhrend halt. Auch schone Stiicke von J a s p i s  werden an diesem Thei(e ^  
Ufers gefunden. — Die „New England mining and quarrying Company" 
bau- und Steinbruch-Gewerkschaft), welche ein Amt in New-York hat, betreibt 
auf ihrena Eigenthum den Bau auf feine Sch l e i f s t e i ne  (^National Oihtone“ffj^^i 
Dieser Stein, ein kieseUiAltiger Schiefer, wird 12 Meilen westlich yon M arquette,^

Ein Bushel = 4 * 6 8 3  Achtel Wiener Mass nach L it t r o v  1. c. Seite3 8 2 0 0 0  Bushels 
gleich 1,170*/* Metaen Wiener Maass. A. d. Ue. *) 2,429 Centner 70 Pfund Wiener 
Gewicht. A. d. Ue. ■ ' ’
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nahe an dem Jackson-Eisenberg, gebrochen. Das Lager ist V2 Meile ‘)  lang, 
Vi breit») und ungefabr 3 0 0  F u ss«) miicbtig, verflacht mit 8 0  Grad nach 
Westen und hat Quarzablagerongen im Hangenden und Liegenden. Die gewon- 
nenen Steine kommen in 3  verschiedenen Abstufungen vor, so dass sie zum 
Scharfen von Werkzeugen jeder Art vorziiglich geeignet sind. Die jabriiche Aus-^ 
fulir betragt 4 bis S Tonnen Oelsteine von jeder Grbsse und Gestalt. Der 
gebrochene Stein wird von dem damit gemengten Quarz befre it/und  in der 
Niederlage zu Marquette mittelst Sagen — deren ungefabr 3 0  in Einem Rahmen 
angebracht sind —  mit Sand und Wasser in Stucke geschnitten, und ebenso auf 
einer wagrechten, sich drehenden Scheibe fertig geglattet. Alle diese Vorrich- 
tungen werden durch ein Wasserrad getrieben.

Von Marquette fuhr ich fiber Copper Port nach La Pointe, am Ende des 
Sees, wO ich mit den Abgesandten der benachbarten Indianerstamme, welche 
gekommen waren urn die ihnen zeitweise zu leistende Zahlung (Indian payment) 
in Emjpfang zu nehmen, zusammentraf. — Am Ende des See’s ,  an beiden 
Ufern des St. Louis^Flusses, liegen zwei wetteifernd im Entstehen begriffene 
Stadte: S u p e r i o r  C i ty  und C i ty  of  S u p e r i o r .  Erstere zahlte gerade 
1 3 * / *  Monate, als ich sie besuchte; sie hatte damals — die der Umgebung 
mitgerechnet — eine Bevolkerung von 5 0 0  Seelen und 1 0 0  bis 1 5 0  Gebaude, 
die die Bucht umgebenden einbegriifen. Drei Monate frfiher standen dort nur 
erst zwei Gebaude. Zwei Dampf-Sagemfihlen sind in Thatigkeit und die Herren 
A shton  und W yse redigiren eine Zeitung, von welcher 8 0 0  Exemplare Ab- 
nahme finden.

Diese neuen Ansiedlungen am Ende des Lake Superior erregen gegenwartig 
gi'osses Interesse und deren Eigenthumer strengen sich aufs Aeusserste an , ihr 
rasches Emporkommen zu befordern. In der That wfirde die Umgegend alle Vor- 
theile anbieten, die das Entstehen einer grossen und bluhenden Stadt zu fbrdern 
vermogen, wenn sie nicht etwa von denen, in deren Besitz das benachbarte 
La Pointe sich bereits befindet, aufgewogen wOrden.

Folgende Distanzen-Tabelle weiset die Entfernung der neuen Ansiedlungen 
von den wichtigsten Stapelplatzen nach:

, r  > 1  E n tfernung  inVon S u p e r io r  nach
cng l. M eilen. os te rr.M c ilen ^).

g t. La Pointe.................................................................................... 90 19
S  Ontonagon . . . . * . , ................................        170 36
-S";? < Eagle River (Adlcrfluss).................................................... ^ . .  233 SO

/ Eagle Harbour fAdlerhafen)....................................................  240 SI
^  tg  ̂Copper Harbour (Rupferhafen).............................................. 2S8 60
Marquette (Stapeiplatz fiir Eisen)....................................................  330 70 *
Sault Sainte Marie...............................................................................  480 102
Collingwood..................    730 ISS
Toronto......................................    ^20 17S

*) 2,S4S Fus? Wiener Mass. A. d. Ue.
*) 289‘/3 Fuss Wiener Mass. A. d. Ue. 
runder Somme angegeben.

K. k. geot«gisch« ncichsanstalt. 1 . Jahrgang iSS6. IV.

‘■®) 1,272‘/2 Fuss Wiener Mass., A. d.cUe. 
Die osterreichischen Meilen sind in
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Entfernong^ in ^___

Von Supe r io r  Dacb
*  engl. Meilen. osterr. Meiico.

Oswego.......... ......................    940 200
A lb a n y .............................................................................................. U i 6  237
New-York............................................................................................. i,260 268

#
Detroit................................................................................................... 880 187
Cleveland............................................................................................. 1,030 219
Buffalo...,*.......................................................................................... 1,296 276
New-York............................................................................................. 1,644 350

St. Paul, uber Hudson und der Militarstrasse...................................  145 30
Iwin-Seen ............................................................................................  145 30

Crowwing'.........................   102 22
Pembina.........................................................      467 100
Sault Sainte Marie, iiings dem westlichen Uler des Sees.................  490 104

Man kann aus dieser Zusammenstellung ersehen, dass eine Eisenbahn von 
nur 150 englischen (31-9 osterreichischen) Meilen geniigen wurde, um die Ver- 
bindung zwischen St. Paul, dem Thale des Mississippi und der grossen Seenkette 
berzustellen. —  Eine militarische Strasse zwischen den beiden Landspitzen 1st 
in Angriff genommen und sollte im Laufe des Jahres 1856 vollendet werden. — 
Eine etwas fiber 100 Meilen lange, von Superior aus genau nach Westen gezogene 
Linie wfirde den Mississippi 300 Meilen oberhalb St. Paul erreichen und dem 
Verkehre an den Seen und in den ostlichen Gebieten eln weites und gewinn- 
reiches Peld im oberen Gebiete dieses Stromes eroffnen, Andererseits betragt 
die Entfernung von Superior nach Pembina an den Ufern des rothen Flusses 
CBed R iver), der an der aussersten nordlichen Granze der Vereinigten Staaten 
eine fruchtbare Gegend durchstrfimt, nur 467 Meilen. Wenn man den Weg fiber 
Collingwood und den Lake Superior durch den Canal von Sault Ste. Marie nimmt, 
ist Superior naher an New-York als Chicago. Die Gesammtheit der unteren Seen 
bei Detroit ist von Superior nur um 80 Meilen entfernter als Chicago. St. Paul 
und das grosse, noch unbebaute Gebiet im Innern, dessen Mittelpunct diese 
Stadt bildet, liegt auf der Strasse fiber Superior um 250 Meilen ‘)  nalier an 
New-York, als wenn man den Weg dahin fiber Chicago nahme. Mit der Zeit 
dfirfte die gerade Verbindungsstrasse zwischen neu gegrfindeten Staaten und dem 
atlantischen Ocean sich durch die neu entstandene Doppelstadt ziehen, wozu 
noch die Verhindung mit dem stilleh Ocean durch Gouverneur S t e p h , e n ’s 
Eisenbahn, mit St. Paul miltelst der Strasse aufwarts durch Jowa u. a. hinzu- 
kommen wurden.

Noch ist nicht grundlich auf K u p f e r  geschurft worden, obwohl derKupfer- 
bezirk sich am sQdlichen Ufer des Sees bis auf 12 Meilen von Superior erstreckt 
und am nordlichen Ufer das Vorbandensein dieses Metalles in einer Ausdehnung 
von 50 Meilen nachgewiesen ist. * .

Das Kl im a ist im Winter kalt und der Sommer ist von l^urzer Dauer, docb 
vecsichem die Einwohner, dass zartere Gewachse, so wie auch,Weizen, hier

*) S3 osterreichischa Meilen (in runder Zahl). A. d. Ue.
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gezogen worden sind; ich glaube indess nicht, dass diese Gegend sich fiir 
Ackerbau eigne.

S u p e r i o r  liegt in Wisconsin; eine Landspitze —  zum Gebiete von Minne
sota gehorig — biegt sich der Sfadt gegeniiber urn die Bucht und bildet so^ 
einen geraumigen Hafen, dessen Eingang fiir grosse SchilTe, besbnders bei win- 
digem Wetter bisher noch schwierig ist. Dieses Umstandes wegen wiirde das 

■ 90 Meilen gegen Nordosten entfernte La Pointe einen besseren Ausgangspunct 
fur die oben besprochenen Eisenbahnen abgeben, da es selbst bei den heftigsten 
StQrmen auch den grossten Schiffen sicheren Schutz bietet. —  Das friiher nur 
vermuthete Vorhandensein einer geringen Ebbe und Fluth im Lake Superior ist 
neuerlicbst unzweifelhaft erwiesen worden.

In einem franzosischen Missionsberichte aus den Jahren 1671—72, welcher 
in der „History o f Wisconsin'' angefuhrt i s t ‘) ,  erzahlt R. P. C l a u d e  D a l lo n :  ' 
er babe auf dem Huron-See seiii Canot im Trockenen und iiber dem Wasserspiegel 
gefunden, und demzufolge Beobachtungen fiber die Ebbe und Fluth auf diesem See 
angestellt. Er fand, dass ein sehr massiger Wind in entgegengesetzter Richtung 
diese Erscheinung nicht hindere und dass dieselbe in den am Ende des Sees 
einmfindenden Flfissen in einem etwas langeren Zwischenraume als 24 Stunden 
vor sich gehe, jedoch in der Regel das Steigen nicht mehr als Einen Fuss betrage. 
Die griisste Fluth, die dieser Geistliche beobachtete, brachte unter Mitwirkung 
eines hefligen Westwindes ein Steigen von 3 Fuss im Wasser des Flusses hervor. 
Da nur zwei Windrichtungen auf dem See und den, in diesen miindenden Flfissen 
vorherrschen, konnte man diese als Ursache der Ebbe und Fluth annehmen, wenn 
diese Erscheinungen nicht mit dem Laufe des Mondes fibereinstimmten, so dass 
bei Vollmond die Fluth am huchsten steigt und zugleich mit dessen Licht an 
Intensitat abnimmt.

Enpfer-Bezirk. Bei meiner Rfickreise von Superior besuchte ich die Kupfer- 
hfifen: Ontonagon, Eagle Port, Eagle Harbour und Copper Harbour.

G e s c h i c h t e  d e s  B e z i r k e s .  Es liegen sichtbare Beweise vor, dass in 
diesem Bezirke in filtester Zeit der Bergbau von einem Volke betrieben worden 
ist, dessen Existenz wir nur aus den Werkzeugen und Arbeiten kennen, welche 
es in dem Boden, auf welchem es einst wohnte, zuiuckgelassen hat. Hrn. S q u i e r ’s 
treffliches Werk fiber diese Alterthfimer und die Untersuchung der Ueberreste 
selbst lassen die Gewissheit zurfick, dass die Culturstufe jenes Yolkes eine hobere 
war als die der jetzigen eingebornen Stamme, und dass vielleicht ihm auch jene 
merkwfirdigen, fiber den ganzen Westen zerstreuten ErdhOgel angehoren, von 
welchen keine Ueberlieferungen bis zu den jetzt lebenden Stiimmen der Indianer 
gelangt" sind. — Vor einem Jahre wurden zu Ontonogon zwei alte kupferne 
Meissel und drei Speere gefunden,- wovon einige in den Besitz des Obristen 
R o b e r t s o n  zu St. Paul kamen, bei welchem ich sie auch sah. Man vermuthet.

Der voile Yitel dieses Berichtes ist: „Relation de ce qui s'esf passe de plus remarquahle 
aux Missions des Fires de la Comp, de Jesus en la Nouvelle France". A. d. Verf.

100*
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die Meissel seien bestimmt gewesen, behufs des Fischfanges im Winter Locher 
in das Eis zu hauen. — Die Speere gleichen unseren jetzigen Bajoneten, nur 
dass sie nicht wie diese an ihrem unteren Ende ausgebogen sind. Sie sind etwa 

^Einen Fuss lang, an den Kanten geschiirft, und zeigen unter der Feile einen 
gewissen Grad von Hartung. An dem an die Sfange zu befestigenden Ende sind 
diese Speerspitzen breifgehammert und ihre Seitenkanten derart fiber einander 
gebogen, dass sie leicht und fest an einen Stab angepasst werden konnten, dessen. 
Durchschnitt ein gleichseitiges Dreieck war. Sie wurden nahe an der Stadt, an 
einer Stelle, wo ober ihnen grosse Baume aufgewachsen waren, gefunden. Unter 
gleichen Umstanden sind schon frfiher ahnliche Gerathe aufgefunden worden, und 
ihr Vorkommen unter bedeutenden Anhaufungen von Bergwerks-Abfallen, welche 
mit einer Schichte Dammerde bedeckt waren, auf welcher Baume mit 395 Jahres- 
ringen emporgewachsen sind, beweiset fOr das hohe Alter dieser Geriithe und des 
mit ihnen in Verbindung stehenden Bergwerksbetriebes. — Herr K n a p p ,  Agei\t 
der „Minnesota Company" hat wahrend des Winters 1847/48 diese alteif Berg- 
baue grflndlich untersucht. Das Ansehen des flberschneiten Bodens machte ihn auf 
diese Bergbaue aufinerksam. Auf der Sohle einer Vertiefung, 26 Fuss unter dem 
Niveau der nachsten Umgebung und 18 Fuss unter der Oberflache des Bodens> 
fand er einen 10 Fuss langen, 3 Fuss breiten und 2 Fuss hohen, fiber 6 Tonnen i) 
schweren Klumpen gediegenes Kupfer, auf Stttcken von. Eichenholz ruhend, 
welehe von Querbalken desselben Holzes getragen Wurden. Die Erde war rings- 
herum fest angedrfickt, urn der Masse selbst festen Halt zu geben und diese war 
von den alten Bergleuten 5 Fuss hoch emporgehoben worden. Unter der Masse 
zeigte sich der Gang selbst, welchen man mittelst einer Bosche (open trench) 
abgebaut hatte. Gegen 10 Wagenladungen von Hammern aus Grilnstein, jeder 
im Gewichte von 4  bis 5 Pfund, fand man an derselben Stelle; dabei auch eine an 
ihrem Ende stark zerklopfte Stange, Meissel aus Kupfer und.holzerne Wasser- 
gefasse. Ueberreste von angebranntem Holz wurden in solcher Menge gefunden, 
dass man daraus vermuthete, die alten Bergleute batten ein, dem noch jetzt fiblichen 
Feuersetzen analoges Verfahren zur Lockerung des erzfiihrenden Gesteines in An- 
wendunggebracht. — Ein anderer alter Bergbau in Isle Royale wurde durCh Herro
E. G. S h a w  entdeckt, welcher Baue im festen Gestein bis zur Tiefe von 9 Fuss 
auffand. An derselben Stelle lagen viele steinerne Hammer und Keile zerstreut; 
kupferne Gerathe aber fehlten ganzlich. — Die Herren F o r b e s  und W h i t n e y  
(siebe deren Bericht fiber die geologische Beschaffenheit dieser Gebiete) geben 
zwar das hohe Alter dieser Bergbaue zu, ohne jedoch fur ausgemacht anzunehmen, 
dass sie von einer, von den jetzigen Indianern verschied'enen Race herrOhren. 
Diese Herren nehmen an ; .das durch die Europficr dorthin gebrachte Eisen babe 
in kurzer Zeit das Kupfer werthlos gemacht und das Kupfergebiet, welches den 
Indianer-Stiimmen wegen seiner Armuth an Jagdthieren keinen Anlass zu fernerem 
Yerbleiben darin bot, sei bald aus dev Erinnerung dieser Stamme vtrschwunden.

*) 9,718 Pfund Wiener Gewicht. A. d. Uc.
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Schon im Jahre 1641 kamen die ersten Missionare an die Ufer des Lake 
Superior, und es darf wohl vorausgesetzt werden, dass schon einige Jahre vorher 
die dortigen Indianer mit den europSischen Ansiedelungen zu Quebeck und Mont
real Verbindungen angeknupft batten. —  Wie imraer es sicli damit verhaltep 
mag, so finden wir in Nord-Amerika Spuren eines machtigen Volkes, das von 
Norden nach Siiden bis in das Thai des Mississippi, und von dort in gleicher 
Richtung nach Central-Ame'rika und Mexico vorriickte und im Laufe dieser Wan- 
derungen zu immer hoherer Ausbildung gelangte.

Die kupfernen Armbander in den Grabhiigeln des westlichen Gebietes sind 
gleichsam die Verbindungsglieder zwischen den Erdhiigeln im Thale des Missis
sippi und denen des Kupfergebietes. — Als C laude  Al louez  im Jahre 1666 am 

-Xake Superior ankam, fand er die dortigen Indianer im Besitze von 10 bis 20 Pfund 
schweren Kupferstiicken, die sie aberglaubischerweise als Gottheiten oder gott- 
liche Geschenke hoch schatzten. Solche Stucke sind durch einen Zeitraum von 
50 Jahren aufbewahrt und in einigen Familien seit undenklichen Zeiten von Vater 
auf Sohti vererbt warden. A l louez  erwahnt eines Kupferfelsens im See selbst, 
nahe am Ufer, welcher Qber dem Wasserspiegel hervorragt. Die Indianer pflegten 
Stiicke davon abzilschlagen und noch wahrend seines Besuches verschwand dessen 
Spitze. vSie sagten A l l o u e z ,  dieser Felsen sei eine Gottheit, die auf diese Weise 
sie verlassen habe; er selbst vermuthete, die Seewinde batten ihn mit Sand uber- 
schuttet. — Im Jahre 1771 fuhrte Alexander H e n ry  die Aufsicht fiber denBetrieb 
eines Bergbaues nahe an der Gabelung des Ontonagon-Fiusses und zunachst 
dem Fundorte der beruhmten Kupfermasse, die nunmehr, Dank der Thatigkeit des 
Herrn E l d r e d  zu Detroit, in dem National-Museum zu Washington den Mineral- 
reichthum des Staates Michigan wfirdig vertritt. Die damaligen Baue brachten 
eine Teufe von 40 Fuss in dem Thonlager langs des Fiusses ein; da aber die 
Bergleute nicht hinreichend gegen die Strenge des Winters geschutzt waren, 
wurde das Unternehmen schon im Frfihjahr 1772 wieder aufgelassen. Ira Jahre 

• 1772 brachte man im festen Gestein am nordlichen Ufer eine Teufe von 30 Fuss 
ein, allein der Gang, der anfangs 4 Fuss machtig angefahren worden war, ver- 
druckte sich auf 4 Zoll, und so wurde auch dieser Versuch aufgegeben. H e n ry  

•kam auf den Sehluss, dass der Bau nur dann Ausbeute geben kijnne, wenn er auf 
den Verbrauch an Ort und Stelle beschrankt bliebe; er selbst hatte den Bau unter- 
nommen, in der Hoffnung, genug Silber zu linden um daraus Gewinn zu ziehen. 

‘ - ^  Die nachsten Untersuchungen des Kupfergebietes waren die, welche die 
Regierung derVereinigten Staaten i. J. 1819 dem General C a s s  (in S c h o o l -  
Croft’s Begleitung) und i. J. 1823 dem Major L o n g  uberfrug. Beide sprachen 

^sich daliin aus, dass bei dem bden und unbewohnten Zustande dieser Gegend und 
ibrer weiten Entfernung von jedem AbsatzUrte noch Jahre vergehen mussten, 
bevor der Bau der dortigen Metallschatze irgendwie gewinnbringend wfirde. Eine 
unter dem Vursitz des filteren A dam s  niedergesetzte Commission blieb ohne 
Erfolg. —  Anfangs 1841 legte Dr. H o u g h to n  der gesetzgebenden Versammlung 
von Michigan einen Bericht vor, in welchem er das Kupfergebiet der Beachtung
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empfahl, und endlich wurde ein Yertrag tnit,den Vereinigten Staaten betrefTs der 
Verbindung einer geologischen Aufnahme des Staates mit dessen geodatiseber' 
Vftrmessung abgeschlossen. Die Unternehmung war organisirt und die Tagbe- 
gehung (field work) fiir Ein Jahr vollendet, als Dr. Hough ton  (am 13. October 
1847 des Nachts) im Laufe seiner geologischen Arbeit^ bei seinem Versuch, den 
Adierfluss in einem ofFenen Boote zu erreichen, seinen Tod fand. —  Die Regie- \ 
rung der Vereinigten Staaten verlieh anfangs die Landereien des Kupfergebietes 
miethweise (^granted leases''). Spater, als der Ausschuss fur bifentliche Lande
reien fiir unverfassungsmassig erklart warden war, wurde durch die Acte vom 
1. Marz 1847 der Verkauf dieser Landereien fiir den Staat Michigan bewilligt. 
Voc dieser Acte hatte der Staatssecretar 60 Antheile ron je  3 Q  Meilen und 317 
Ztt je  I Q  Meile in Miethe verliehen, deren Fortbesitz den Belehnten durch den 
3. Abschnitt obiger Acte zugesichert wurde. —  Im Laufe des Jahres wurde die 
Aufnahme des Kupfergebietes dem Dr. C. F. J a c k s o n  und —  nachdem er diesen 
Auftrag niedergelegt hatte — den Herren J. W. F o s t e r  und J. D. W h i t n e y  
anrertraut, welche dariiber im Jahre 1850 einen vorlaufigen und spater (1851) 
einen schliesslicben Bericht erstatteten. (Vergleicbe Jahrbuch der k. k. geolo
gischen Reichsanstalt IV, Seite 406.) .

B e t r i e b  des  B e r g b a u e s .  Die Lagerstatten werden mittelst Tagstollen 
und Schachte aufgeschlossen, die Erzmittel strassen- oder stufenmassig (6g  
terraces or s^e/js^ ^hgebaut. — Die Bergleute unterscheiden die Geschicke in- 
a )  sehr grosse Stucke gediegen Kupfer (main)', b) Scheideerze (barrel-work) 
und Poch- und Waschzeuge (stamp-work). —  Grosse gediegene Klumpen 
(wie sie in den Minnesota- und ClifT-Gruben vorkommen) werden in Stucke von 
3 Tonnen Gewicht mittelst des kalten Meissels (cold chisel) zertheilt, wobei man 
an der 'Oberflache Rinnen einschneidet und langs derselben das Metall mit schwa- 
chen Schlagen abmeisselt. Diese Arbeit gebt leichter vor sich, wenn in dem 
Metalle keine quarzige Gangart eingewachsen ist.

Die C l i f f - G r u b e  Iiegt an Keeweenaw Point, etwa 3 Meilen vom See, wo 
eine halbmondfdrmige Reihe. von TrapphOgeln das Thai des Adler-Flusses nacK 
Westen begranzt. Die Spitzen dieser Hugel bestehen aus krystallinischem Grfln- 
stein, ihr Fuss aus kornigem, mitunter mandelsteinartigem,Trapp. Zwischeii. 
diesen beiden Gesteinen liegen 2 Streifen von schiefrigem Chlorit, 12 Fuss 
machtig und mit 48 Grad nach Norden verilachend. Wo die Gange im Griinsteine 
aufsetzen, verdriicken sie sich, nehmen aber an Machtigkeit und Adel zu, wie sie 
in den dichten Trapp eintreten. Der Griinstein wurde zuerst in Angriif genommen; 
erst gegen Ende 1845 wurde der kornige Trapp am fi’usse der Hugel aufge-r' 
schlossen und ungeheuere Massen von Kupfer (die geringste darunter in einem. 
Gewichte von 50 Tonnen) >) wurden darin angefahren.

D ie M i n n e s o t a - G r u b e  Iiegt 2 Meilen bstlich vom Ontonagon-Fluss und 
15 Meilen 2) von dessen Mundung. In dieser Grube streichen und verflachen die,

*) 80,990 Pfund Wiener Gewicht. A. d. Ue. *) 3'l'8'/6$terreichische Meilen. A. d, Ue.
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Gunge nahezu gleichfdrmig mit den^ sie begleitenden, sedimentaren Gesteinen. 
Das Verflachen ist S2 Grad nach Norden, parallel dem der Sandsteine am Fusse 
des Hugels. Die Gangart besteht aus Pistazit, Chlorit, Quarz und Kalkspath. Die 
Herren F o r b e s  und W h i t n e y  behaupten in ihrem Berichte: keine Grube dieses 
Gebiets babe, bei gleichem Aufwand an Capital und Arbeit, eine so grosse Ausbeute 

j'an Kupfer gegeben als die von Ilinnesota. *
Die Menge des im Laufe des Jahres 18SS auf dem Lake Superior verschiiTten 

Kupfers kann auf 5,000 Tonnen ‘)  Berggewicht (mine weight) geschatzt werden, 
wovon auf die Minnesota-Gruben 1,300 Tonneu kommen. Im Laufe des Juli 1855 
wurden aus diesen Gruben ISOy* Tonnen zii Tage gefdrdert.

Ueberreste alter Bergbaue wurden neuerlich in der Rockland - Grube 
aufgefunden. Bei Abteufen eines Schachtes in einer alten Pinge fand man in 12 Fuss 
Teufe eine grosse Kupfermasse, die noch die Spuren der zu ihrer Zerstiickelung 
angewendeten Werkzeuge trug und yermuthlich wegen ihrer Grosse verlassen, 
worden war. Zugleich fand man eine Anzahl von Gerathen und etwas verfaultes 
Holz, welches vermuthlich zu Geriisten gedient hatte. An Kupfer wurden 30 Tonnen 
erobert, woven 20 Tonnen bereits von den alten Bergleuten hereingebrochen 
worden war. Der „PIanet“ blieb lang genug zu Eagle Harbour, urn einen Besuch 
der Coppei*-FaU-Grube zu gestatten; Zeitmangel und ungunstiger Wind hinderten 
den beabsichtigten Ausflug  ̂ nach der Cliff-Grube. Diese Grube liegt etwa 4 Meilen von Eagle Harbour entfernt, und die alte Grube auf dem Nord-Abhange 
des Trappzuges, 2 Meilen vom Ufer des Sees. Der krystallinische Trapp oder 
Grunstein wechselt dort viermal mit Conglomeraten ab. Die Gesteinszone, in 
welcher der Gang streieht, ist 150 Fuss machtig und verllacht mit 33 Grad nach 
Nord. Auf dieser Zone liegt ein Streif von Gonglomerat, der das Nordgehange 
des HOgels bildet, wahrend ihr Liegendes ein 50 Fuss machtiger metamorphosirter 
Sandstein ist. Capitan William P e t h e r i c k ,  der gegenwartig die Oberaufsicht 
fiber die Cliff-Grube fiihrt, gewahrte eine alle Erleichterung zu deren Besich- 
tigung und jede gewunschte Auskunft fiber deren Verhaltnisse. —  Die Cliff- 
Grube umfasst 7 bereits aufgeschlossene Lagerstatten; der gegenwartige Abbau 
beschrfinkt sich jedoch auf dem Copper-Falls- und dem Copjfer-Hills-Gange und 
hat bis nun auf ersterem eine Ausdehnung von 1,900 Fuss in das Feld und 220 in 
die Teufe eingebracht. Die Hauptlagerstatte ist eine Verwerfungskluft (sKrfe^mit 
Bruchstficken von Kupfer, mit etwa 20 Grad nach Norden verflachend, welche den 
Hauptgang in dessen reichsten Mitteln durchsehneidet. Diese Kluft hat einen Streif 
mandelsteinartigen Trapps, der etwas Kalk in seinen Hbhlungen fuhrt, zum Liegenden; 
ihre Mfichtigkeit wechselt zwischen 50 bis 80 Fuss, betragt aber in den reichsten 

.Mitteln liur 7 Fuss. Die Pochgange derselben geben 1 — 15 Procent an metal- 
Uschem Kupfer. —  Die beiden obengenannten Gauge sind 2 bis 6 Fuss machtig; 
sie liefern Scheideerze und Pochgange in einer aus Quarz, Laumonit, Prehnit
u. s .  w. gemengten Gangart.' Nachdem die Scheideerze (mit 70 — 75 Procent

*) 80,990 Centner Wiener Gewicht.
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Kupferhalt) durch Handsqheidung abgesondert worden sind, komint das Uebrige 
zu den Pochwerken, welche monatlich 1200 bis 1300Tonnen‘)  aufarbeiten. Eine 
Dampfmaschine mit einem Cylinder von 24 Zoll Durchraesser utid S Fuss Hubhbhe 
hebt 48 Pochstampel, zu je 700 Pfund im Gewichte, und treibt noch ausserdem 
eine Holzshge fiir den Bedarf der Gewerkschaft. Die'Triebkraft dieses Sagewerjis 
ist gleich der, welcTie notbig war6 um 16 Pochstampel zu betreiben; es liefert r 
monatlich 130,000FussNutzholz^amJcr^imW erthevon GOODollars dasTausend.

Die Kosten der trockenen und nassen Aufbereitung von S4 Tonnen Geschicke 
mittelst 48 Eisen hetragen:

2 Maschinisten (Engineers) tag lich .........  3 Dollars 8 ^ents,
2 Heizer taglich.............................................. 2 „ 30 „
7 Klafter (cords) H olz................................  11 „ 66 „
D e l....................    2 „ 50 „

‘ Poch- und Schlamm-Arbeiter.............. .. 27 „ 30 „
Summe fur 1 Tag . . . .  46 Dollars 84 Cents, , 

macht auf die Tonne Geschicke................................ 87 Cents ^).
Werden g e r o s t e t e  Geschicke verarbeitet, so kann die gleiche Anzahl 

Eisen 70 Tonnen thglich aufarbeiten und die Kosten auf 80 Cents’)  per Tonne 
herabbringen. • t. ^

Die Gewerkschaft ist im Begriffe, ein Ball’s Patent-Pochwerk zu errichten* 
welches thglich 50 Tonnen zu verarbeiten vermag und welches im October 185.8 
angelassen werden soil. Die Pochmehle kommen auf die Sehlammherde; die 
Producte der Schlammung sind, je  nach der Feinheit ihres Kornes: *

1) Headings (Kupferklumpen aus den Pochmehien
herausgelesen) m i t .............................................. 99 Procent Kupfer,

2) Geschlammte Zeuge (Washings)  mit . . . . . . .  95—98 „ *
3) Feihe geschlammte Zeuge (Fines) m i t ............ 80—85 „ „
Die Copper-Falls-Grube zahlt zwar ihren Gewerken noch keine Ausbeute aus,

indess stehen ihre Actien nur weriig unter dem Nennwerthe und diirften bei der 
sorgfaltigen und wissenschaftlichen Fiihrung ihrer Arbeiten gewiss noch sehr 
eintraglich werden7 Zehntausend Dollars wurden auf Schiirfungen verwendet, , 
schbne und solide Gebaude und Werkstatten wurden aufgerichtet, der Boden 
gelicbtet; so dass nunmehr nach Einzahlung von 280,000 Dollars *), das ober Tags 
liegende Eigenthum der Gewerkschaft zu einen Geldwerth von 90,000 Dollars») 
geschatzt wird.

Vom 1. Februar 1854 bis dahin 1855 standen 96 BergleUte und 112 andere 
Arbeiter in Verwendung, und es wurde fur 60,000 Dollars Kupfer gewonnen.

Wahrend des ersten Jahres ihres Bestehens hat die in Frage Tstehende 
Gewerkschaft — mit einer Auslage von etwas mehr als 50,000 Dollars —  durch

‘)  19,437 Centner 60 Pfund bis 21,057 Centner 40 Pfund Wien. Gew. ®) m .  48’/* kr. C. M. 
1 fl. 40 kr. C. M. *) 576,333 fl. C. M. in runder Summe. ’)  185,250 fl. C. M. in 

runder Summe. Anm. d. Ue. ^
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Grabungen (drifting)  4,187 Fuss und durch Scliachtabteufen 821 Fuss aufge^ 
schlossen. Die Kosten berechneten sich:

Graben (Drifting and crosscutting), der Fuss . .  S Dollars 61 Cents,
SchachtabteuTen, der Fuss....................................... 14 „ 8S „
Verstauchen dieKIafter........................14 „ 73 „
Durchsclinittlich wurden 96 Mann beschaftigt; der gegenwM ige Stand ist 

.62 Mann.
Der mittlere Monatsverdienst jedes Mannes ist 45 Dollars 13 Cents, und die

Auslage fur Kost und arztiicbes Honorar (Doctor’s fees) 34 Dollars 63 Cents.
Die Landereien der „Central Mining Company" liegen im Sfiden der Copper-

Falls-Werke und 4 Meileii von Eagle Harbour. Die Kobe derselben tiber den
Spiegel des Lake Superior wechselt zwiscben 500 und 750 Fuss; der Bstliche
Zweig des Adler-Flusses, der sie durchstromt, gewahrt reichlich die zum
Betriebe des Bergbaues nBtliige Wasserkraft. Der krystallinische Trapp von,^
Keewe’enaw Point streicht fast genau von Osten nach Westen, in Gestalt eines
Bergriickens, durch dieses Gebiet; seine Machtigkeit betrtigt 600 Fuss. Im
Saden dieses Ruckens kommt korniger mandelsteinartiger Trapp vor, der mit
25 Grad nach Norden verflSicht. In diesem Ictzteren Gesteine, in der Entfex'nung
einiger Meiten gegen Westen, sind die Gruben der Gewerkschaften Cliff, North
American und Eagle River in Umtrieh, und in dessen ostlichen Zug, die der
Gewerkschaften Northwestern, Summit und North West. Gegen Norden sind dem
krystallinischen Trapp wechsellagernde Schichten von grauem, feldspathigem,
porphyrartigem und dunkelbraunem Trapp aufgelagert; diese Gesteine sind sehr
weich, (iberall wo grossere Erzgange dieselben durcbstreichen. — Nach Ankauf
der Landereien und vorangegangenen Schtirfnngen wurde am 15. November 1854
die Central-Mining-Gewerksehaft organisirt. Gegenwartig werden die Schiirfungen
thatig betrieben, mniges Kupfer ist gewonnen und einige Massen sind blossgelegt
wordent ob indess derBergbau sich gewinnbringend gestalten werde, bleibt noch
t\x erwarten. .*

N o r w i c h - G r u b e n .  In diesen wurden 5 Schachte abgeteuft und mit jedem 
derselben derGang angefahren. Innerhalb der letzten lOMonate sind, unter ungun- 
stigen Urastanden, 175Tonnen sehr reicher Geschicke zu Tage gefordert worden, 
woven 30 Tonnen an gediegenen Kupfermassen. Eine grosse Masse, derenKupfer- 
halt zwischen 15uhd 40 Tonnen angeschlagen wird, ist in einer Teufe von 10—rl2 
Fuss blossgelegt worden. Die Baukosten betragen monatlich 4,000 Dollars i). Seit 
December 1854 sind 10,477 Quadratfuss ausgestaucht (stoped) worden.

A d v e n t u r e - G r u b e .  Diese Grube lerderte vom 6. Juli bis 5. August 1855, 
‘̂ mittelst’87 Mann 22 Tonnen 448 Pfund*) Geschicke, im Kupferbalte von 50 Proc. 
zu Tage. Der Baselbst abgebaute Gang ist, wie alle dieses Reviers, zerworfen und 
von absbtzigem Adel. Die Arbeiter werden im Gedinge nach dem Kupferhalt der 

' zn Tage geforderten Geschicke bezahlt.

*) 8,461 fl. C. M. in mnder Snmme. A. d. Ue. *) 3S9 Ctr. 98 Pfund Wiener Gew. A. d. Ue,
K. k. geologiscbe Rtfichasastalt* 7. Jahrgang 1856* IV.
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P o r t a g e - L a k 6- Grubeft .  Von diesen sind nur zwei in schwungliafteip 
Betriebe. Die Isle-Royale-Grube hat imLanfe dieser Jahreszeit 174TonnenKupfei‘, 
und die ubrigen Gruben dieses Bezirks 29 Tonnen yerschifft. Die Aufbereitung 
ober Tags soil naebstens in Gang gebracht xm-den. Die Q u i n c y - G r u b e  hat 
neuerlicbst bedeutend an Entwickelung zugenommen; die Albion-Grube  dagegen 
hat iliren Ban ganziich eingestellt.

Die S t e r n - G r u b e  (S tar mine) beiCopper Harbour nimmt einen gedeih- 
licben Aufscbwung. Die Gruben im Ontonagon-Geb ie t  (Minnesota, Rockland, 
Adxenture, Forrest, Norwich, Windsor, Toltec, Nebraska, National und 
Sbawmack) xvaren neuerlich in guter Ausbeute.

Die N o r t h - A m e r i c a n - G r u b e  hat die in sie gesetztenErwartungen ilberr 
trofTen; eine grosse Masse, ahnlich der der ClilT-Grube, ist neuerlich zu Tage 
gebracht worden. , >

Wenn man den ungeheuren Kupfer-Reichthum einiger der eben bespro- 
chenen Gruben und die grosse Einbusse einiger anderer in Betracht z>ebt, so 
drangt sich die Frage auf, ob der Kupferbergbau am Lake Superior, im Ganzen 
genommen, die darauf verwendeten Kosten hereinbringe, und ob er weniger Unge- 
wissbeit und Zufalligkeifen darbiete als die ubrigen Bergbau-Unternehraungen?

Bis nun ist der wirklicbe Gexvinn binter den davon gehegten Erwartungen 
zuriickgeblieben. Grosse Summon sind in dieser Riebtung ohne Erfolg aufge- 
wendet worden. Dennoch sind grosse Mengen Kupfer in Verkebr gebracht, uner- 
scbopfliche Vorrathe dieses Metalls sind ausgefiihrt, und der Betrieb ist auf allge- 
meine Grundsatze zuriickgefiihrt worden; so dass sich fur die Zukunft glan- 
zende Erfolge hoffen lassen. Die alteste Gewerksebaft in dieser Gegend ist 
die L ak e S u p e r i o r  C o m p an y ,  die ihre Tbatigkeit in den Jahren 1S44 oder 
184S begann und bald darauf mit Verlust einstellte..— Die C l i f f - G r u b e ,  die 
spater so ausgezeichnete Erfolge aufzuweisen hatte, wurde ungefabr zu der- 
selben Zeit eriilTnet, zugleich mit vielen anderen Bauen gleicher Art, welcbe in' 
Ganzen wenig Erfolg brachten.

Naebstebender Bostoner Preis-Courant (aus dem „Lake Superior-Journal") 
stellt den gegenwartigen Stand der Kupferbau-Actien dar:

Gewerkschaften Agentie zu Zahl Act 
Action Eioĝ czahlt ‘ Bcgehrt

Algonach ....................... Boston............ 20,000 , 2-37V* I'/s IVs
Bay S la te ..................... »• 20,000 2-00 . Vs .
Bohemian................... '.. Philadelphia.. . 16,666 4-94' 1
Boston  ̂ ..................... 20,000

10,000
2-00

28-00
•

Copper Palls...............•. '» ............ 23 ■D an a........................ * .. 20,000
20,000
20,000
10.000
12,000
20,000

1 - 62<A 
12 00

1-00
2 - 00 

1 4 0 0
0-7if

*/
3 *Forrest,. . . . .  i ............. . 3‘A

n

^ 4 0

Fulton ................. .......... New-York . . . .
O i

Vs
Isle R oyale................... 13Vi *' Manitou......................... New-York . . . .
IVlinnesota.. . . .  .......... y> ' • • • • 20,000 3-30 36

1 i
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Gewerkschaften Ag;entie zq
' Zahl der 

Actien EingezaliU Angeboten Begehrt

Nortli American........... 10,000 
10,000 
10,000 .

23-50 30
Niftive............................. 4-75 1
National........................... Pittsburg . . . . . 6 00 ■ 1 2 ' 14
Nebraska........................ 20,000 1-23 I'/a

6
tv*
7Norwich...................... .... 20,000 7-00

North-Western........... , 9,000
10,000

14-67 1
Phonix.......................... 8-50 2%

158 160Pittsburg (C liff) ........... Pittsburg......... ^000 18-50
R ipley............................. Boston............. 40,000 3-00 — V*
Rockland . . ' .................... New-York . . . . 20.000 2-00 12 12V*
Star...................... .... - . . 20,000 • 

20,000 
20,000 
20,000

8-50 2 4
.Shawmat........................ 3-50 %

11
1

T oltec .............................
» *...........

11-00 12V*
IV*Winthrop......... ..

n .............
1-50 1

• Webster. ........................ 40.000
20.000

2-00 _ Va
2West-Minnesota ........ ...

A*
New-York----- 0-25 %

Aus obigeni Verzeichniss geht hervor, dass von 28 Gewerkschaften nur S 
ihre Action iiber den Nfennwerth, und vier um den Nennwerth (mit geringem 
Unterschiede) anbringen; unter den iibrigen 19 aber einige sind, deren Action 
gar keinen'Worth haben. Das Gesammt-Capital aller dieser Gewerkschaften, so 
weit es eingezahlt worden ist, betragt Million Dollars. — Die gesammte 
Menge des auszufiihrenden Kupfers ist fiir das Jahr 18S3 auf 8,000 Tonnen ‘)  
(wovon die Halfte auf die Minnesota- und Cliff-Gewerkschaften entfallen wiii’de) 
veranschlagt, was (die Tonne zu 400 Dolfars *) gerechnet) einen Geldwerth von 
2 Millionen Dollars gabO, wonach auf jede der 10,000 Persoiien , welcbe unmit- 
telbar oder mittelbar bei diesen Bergbau-Unternehmungen betheiligt sind, ein 
Antheil von 200 Dollars «) kame. — Neben vielen misslungenen Unternehmungen 
dieser Art sind einige vorzuglicb erfolgreich geworden und diirften wobl, bei 
verbesserter Schifffahrt, verminderten Frachtkosten und genauerer Kenntniss der 
eVzfahrenden Gesteine, auch einer gedeihlichen Zukunft entgegengehen.

Der inlandischen Kupfer-Production, im Werthe von 2 Millionen Dollars *), 
steht die Einfuhr (grbsstentbeils aus England und Chile) im Werth von 3 Vj Million 
Dollars *) gegenuber. Hiernach lasst sich eine Deckung des Kupferbedarfes durch' 
initindische Production, und in noch holierem Grade, ein activer Handel mit diesem 
Metalle, 'vernflnftigerweise erst in ferner Zukunft erwarten.

Das Kupfer von Lake superior iibertrifft an Reinheit weit jedes andere.
' D ieH afen  fiir Ausfuhr des Kupfers sind : Ontonagon, Eagle River, Eagle 

Harbour, Copper Harbour und Winagate Harbour.
Der O n t o n a g o n  ist der grosste unter den in den Lake Superior auf 

dessen stidlichem Ufer miindenden Flussen. Die Stadt gleichen Namens wurde

*) 80,990 Cwitner Wiener Gcwicht. A. d. Ue. *) 844 fl. C. M. in runder Summe. A. d. Ue. 
• ®) 422 fl. C. M. in runder Summe. A. d. Ue. 4.116,606 fl. 40 kr. C. M. A. d. Ue. 

‘)  7.204,166 fl. 40 kr. C. M. A. d. Ue.
101 •
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beim Beginne der Kupferschiirfungen gegriindet. Sie zShlt gegenwartig, , sammt 
ihrer Ujngebutrg, 1800 bis 2000 Einwohner, hat 3 protestantische Kirclien' «nd 
ein kiirzlich erbautes grosses Hotel. Der Bodeii der Umgebung ist von tuflfartiger 
Beschalfenheit und —  wie im ganzen Gebiele des Trapps —  fiir Feldbau sehr

■ geeignet. Der Hafen ist wegen einer Barre, quer (iber seine Einfahrt, ehvas 
schwer zuganglich (wie an der Miindung der meisten, sich in den See ergiessen- 
den Flusse),lconnte aber durch einige Baggerungen und den Bau einesLeuchttburraes 
bequemer gemacht werden als der Hafen von Cleveland. Ein unternebmendes 
Haudelshaus hat einen Hafendamm (den einzigen der Stadt) znm Ein- und Ausladen 
der Outer aufgefuhrt. Eine neue Zeitung (the Lake Superior Miner) hat wahrend 
meines Besuches zu Ontonagon ihre erste Nummer herausgegeben.

E a g l e  R i v e r  liegt an der Mundung des gleichnamigen F iusses, der 
eigentlich ein Bergstrom ist. Hier besteht kein Hafen, wohl aber ein, von einem 
dortigen Kaufmann erbauter Landungsplatz (p ier). Die Bevblkerung betrhgt 
800—600 Seelen. >,

E a g l e  H a r b o u r  hat 400— 600 Einwohner und einen schSnen Hafen, in 
welchem die grossten Schilfe sicher liegen konnen.

W i n a g a t e  und C o p p e r  H a r b o u r  sind gute, aber ganz kleine Stadte; in 
letzterer liegt die Besatzung von Fort Wilkins.

Von dem Kupferhafen aus kam ich vor den gemalten Felsen (pictured 
rocks) vorbei, welche von einer dichten Nebelschieht ganzlich verdeckt waren, 
wahrend der iibrige Himmcl ganz hell war. — Bel Nacht wurden Mondregen-

■ bogen Und Nordlrchter (".AMroras^ —̂ •Erscheinungen, durch welcbe der Lake 
Superior eine meteorologische Beriihmtheit erlangt hat — beobachtet. Auf der 
RQckfahrt wurde bei Mackiiiack gelandet und die Reise endete mit der Einfahrt 
des „Planet“ in den Hafen von Detroit, von welchem aus die 200 Passagiere 
dieses Bootes sich nach alien Richtungen zerstreuten.

Blei-Bczirk dcs Westens, Dieser Bezirk umfasst Theile der Staaten Wis
consin, Illinois und Jowa. Nachdem ich von Detroit aus , Chicago erreicht hatte, 
besuchte ich Milwaukee und Madison,' und kehrte, iiber Galena und Dubuque, 
nach Chicago zurvick. Mil w a u k e e  erregt die Aufmerksamkeit der Besiicher 
♦durch die sehone hellgelbe (lemon) Farbe der .Ziegel, aus denen die Stadt 
gebaut ist. Man macht sie aUs dem Tbone, der in der Umgebung der Stadt vor- 
kommt, und sie zeichnen sich durch ungewohnliche Hiirte aus. Afan verwendete 
diese Ziegel wahrend .meiner Anwesenheit zum Aufbaue einer geraumigen und 
•schbnen Hauptkirche.

M a d i s o n  ist die Hauptstadt des Staates Wisconsin, welcher auch den Namen 
„Vier-Seen-Grafschaft“ fiibrt, von den darin liegenden Seen Mendola, Menona, 
Woubess und Kegousa ♦}. Die Stadt liegt auf einer Landenge zwischen den beiden 
ersteh dieser Seen in einer wunderschonen Lage. Hire Annehmlichkeit und. ihre

1) In der Sprache der Eingebornen bedeutet Mendola „Gross“ , Menona „Fee“ ( F a i r y ) ,  

Woubesa' „Schwan“ und Kegousa „Fisch“.
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. -Stellnng im Mitteipuncte etncs Netzes. von Eisenbahnen habeii' seit 1 8 3 7 wo 
aas erste Haus aufgebaut wurde —  ein unglaubliches Steigen ihrer Bevolkerung 
hervorgebracht. Eigentlich begann dieses Steig«n, wie nachstehende Zahlen 
zeigen, erst von 1850 an, als etwas zur Verbesserung der Wasserkraft gethan 
wurde,

Im Jahre 1850 Bevolkerung 1,672,
» « 1851
» „ 1852
ft » 18o3
» » 1854

am 1 . Janner 1855

2,306,
2,973,
4,079,
5,126,
7,000 in 1300 Gebauden.

In der Umgebung linden sich viele merkwQrdige Erdhiigel, wie sie R ie l ,  
C. T a y l o r  und Andere beschreiben, denen die Erbauer die Gestalt von Menschen, 
Thieren, Vogeln, Festungswerken u. s. w. gegeben haben.

Madison liegt inmitten des Mississippi und des Micbigan-Sees, von jedem 
der beiden 80 Meilen i) entfernt. Gegeniiber der Stadt, am Ufer des Menona- 
Sees, bestebt eine. Wassercur-Anstalt; die Verbindung zwischen beiden wird 
durcb das Dampfboot „Menona“ — vielleicbt das kieinste enter alien, zu regel- 
massigen Fabrten bestimrnten —  unterhalten. Es ist 32 Fuss Jang, 11 Fuss breit 
und gebt 1 Foss tief in das Washer; seine Tragkraft istS*/* Tonnen; es hat' 
Seitenr3der und eine Hochdruck - Masehine von 3 Pferdekraften. Es braucbt 
10 Minuten Zur Fahrt uber den l ®/4 Meilen breiten See. — Das „Capitol“ von 
Madison ist ein scbBnes Gebaude aus Ziegeln; es liegt im Mitteipuncte eines 
wereckigen Platzes, dessen Ecken genau nach den 4 Weltgegenden gericbtet 
sind, und von welchen jedem- eine 60 Fuss breife Strasse ausgebt. Am Ende der 
westliehen Strasse —  §ine Meile vom „Capitol“ — liegt das Gebaude der »Wis- 
consin University",, welcbe relch ausgestattet ist und 3 Facultaten (Wissen- 
schaften, Literatur und Kiinste und Arzneikunde), jede mit 7 Professoren, besitzt. 
Das vollendete Universitatsgebaude soil aus einem grossen Hauptbau und zwei 
Seitenfliigeln besteben. Die Central - Regierung bat dem Staate Wisconsin zur' 
Ausstattung der Universitat 72 Sectionen Landei eien zugewiesen. Diese Lebr- 
anstalt soli seinerzeit durch zwei neue Facultaten, eine juridiscbe und eine fiiJi 
»Tbeorie und Praxis der Elementar-Erziehung", vervollstandigt werden. Der 
„Verein fur Gescbicbte und Naturgescbicbte", im Jahre 1852 zur Aniegung eines 
Museums der Fauna'und Flora des Staates Wisconsin und zur Ansammlung von 
Werken und gescbriebeneii Urkimden fiber die physiscbe, politisehe und sociale 
Bescbaflenheit deS grOssen Westgebietes gegrundet, ist im Gedeihen. Der Staat 
bat HerVn R. S m i th  beauftragt, eine Gescbicbte des Staates in 3 Abtbeilungen 
— einer historischen, einer actenmassigen (documentary) und einer beschrei- 
benden — zu verfasseni und eine Summe Geldes dazu angewiesen. Die zwei ersten 
Theile dieses’anziehenden Werkes sind bereits verdffentlicht.

*) l®*V3c fisterreichische Meilen. A. d. Ue. ®) 1,486 Wiener Klafter. A. d. De.
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Reihenfolge und Machtigkeit der Gesteine, aus denen eA besteht, in folgender 
Tabelle darstellen:

S ^ n k r e c h t e r  D u r c h s c h n i t t  *
(von oben nach unten).

Zahl Aer 
Schichten

Michfi^kett in 
«Dg:Ii8chca 
Pu$$cn^^

G e s t  e i n •

1 20 Tagdccke von Dammerde und Thon.

2 300 1 Dr. Owen’s Korallen-Schichten.
Schichte von weisslichem dichtem Kalkstein.

3 IS , Schieferthon mit N u c u l a .

4 230 Grauer Kalkstein ( U p p e r  M a g n e s i a n  O w e n ) ,  gewShnIich die 
oberste Lage in den Bleigruben bildend, mit Bleigangen;. in 
den tieferen Horizonten kupfer- und zinkfiihrend.

3 40 Blauer Kalkstein mit Bleierzen.
6 30 Rpthlicbgelber ( h u f f  c o l o u r e d )  Kalkstein mit Bleigangen.
7 60 Sandstein, ohne erzfiihrende Gange.
8 200 0  w e n’s unterer Magnesiakalk, neuerlichst als bleifiihrend erkannt.

Die Schichtung dieser Gesteine ist .pahezu gleichfdrmig; sie verfliichen alle 
nach SVV. mit einem Fall von etwa 10 Fuss auf die, Melle.

Auf der Oberflache dieses Gebietes sind reihenweise gest’ellte Hiigel (Knobs 
Oder Mounds genannt) und vereinzelte Erlibhnngen- zerstreut. Der Schichtenhau 
dieser Hiigel beweiset, dass diese Ebene die Wirkungen.gewaltiger Erosionen 
erlitten babe, welche in'die Schichten 1— 3 des vorerwabnten Durchsebnittes 
bis zur Tiefe von 335 Fuss eingriffen., Der graue Kalkstein (Nr. 4 des Durcli- 
sehnittes) herrscht im bleifiihrenden Gebirge vor. Die oberen Scbichten bestehen 
aus sehr hartem, weisslicliera Kalk, miteinigen wenigenFossilien, Aiwmt^v Lingula 
Jowensis Owen.  Die unteren Lagen sind blaugrau, von lockerer Textur, mit 
kleinen Krystallen von Kalkspath. Die Bleierze kommen in verschiedenen, Ge- 
stalten in den Spalten —  und mitunter in grossen Drusenrauraen —  der oberen 
Schichten vor. Obiger Durchschnitt zeigt, dass die Schichten Nr. 5 und 6, 
unter den eben erwahnten, auch bleifuhrende Gauge enthalten, die durch den 
Sandstein (Nr. 7) abgeschnitten werden und in dem unteren Magnesia-Kalkstein 
(Nr. 8), der noch sehr wenig untersucht ist, wieder zum Vorschein kommen. 
An einer Stelle (Section 32, Township 7, Range 1 im Osten), wo ein Arm des 
blauen Flusses (^Blue River) einen Einschnitt in die oberen Schichten bevvirkt 
hat, wurden grosse Massen Bleierze, von 400—500 Pfund Gewicht, gefunden.

V o rk o m m en  des  B l e i g l a n z e s .  Die Grubenbaue haben nachgewiesen, 
dass derBleiglanz desBleigebietes auf G a n g en  bricht, welche unter'sich Gruppen 
mit gleichformigein Streichen auf langeren Strecken bilden. Diese Gruppen sind

*) Der englisclie (zugleich an^rikanische) Fuss verhalt sich zum Wien. Fuss wie 963 zu 1,000. 
A. d. Ue. 353‘96 bis 404'9 JV'®n®r Pfund. A. d. Ue. '
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. unter dem Namen Lodes (von den Bergleuten Ledes ausgesprochen) bekannt. Die 
reiclisten dieser Lodes sind.die, deren mittleres Hauptstreichen 11° sudlich von 
Osten.(Stunde 6, 11°) geht; das haufigste Streichen ist 3—20° siidlich vonOsten 
(Stunde 6, 3° bis St. 7, 8°), mitunter auch 15° nbrdlich von Osten (St. 5). Ein 
anderes Gang-System begreift Gange, die von N. nach S. streichen, mit einer 
mittlerenAbweicbung von 14°(zwiscbenSt.23 und St. 1); viele darunter streichen 
nach NNO. (St. 11/^). Ein dritles Gang-System durcbkreuzt die beiden ersteren. 
'Diese Kreuzgange fiihren die Benennungen quarterings, ranges, swithers, contras 
Oder auch iO o'clock ranges (Stunde 10 Gange) ; sie durchschneiden die Haupt- 
gange, besonders die Morgen- und Abend-Gange, unter einem schiefen Winkel. 
Die eben beschriebenen Lagerstatten kommen nur in einem Theile des Bleigebietes 
vor; die anderenTlieile sind nicht erzfubrend.— Das Gangmittel, welches mit Blei- 
glanz ausgefiillt ist, nennt man ein Opening, und unterscheidet wiedcr, je  nach 
der Bildung, saigere (^vertical), sohlige (flat) und tonnlagige (pitched) Erz-

> mittel.* Diese Openings sind mit losen Bruchstiicken des Hangend- und Liegend- 
Gesteines ausgefullt, in welcbem durcb Zersetzung mitunter bedeutende Hohl- 
rSume entstanden sind. Ausser Bleiglanz tindet man darin Schwerspath, Kalk- 
spath und Lettcn. Das Gestein der unmittelbaren Umgebung solcker Drusenraume 
ist barter, die Ausfullungsmasse dieser Raume aber weicher als das Gestein der 
erzfiihrenden Schichte im Allgemeinen. —  Die Zinkerze der Blei-Lagerstatten 
sind bisher unbeniitzt geblieben. Es sind Blende (black Jack in der Bergmanns- 
sprache) Oder kohlensaures Zink (dry hone), in welcbem letzteren Dr. Hayes  
70— 90 Procent Zinkoxyd gefunden hat. Es ist berechnet worden, dass dieses 
letztere Erz mit einem Kostenaufwande von 2 bis 3 Dollars per Tonne nach Mil
waukee Oder Chicago verfrachtet und mit einer Auslage von 60 Dollars per Tonne 
zu Zinkweiss verarbeitet werden konnte. —  Man glaubte anfangs, dass sich die 
Bleigauge nach der Teufe an dem blauen Kalkstein (Nr. 5 des Durchschnittes) 
abschneiden mussten, was sich in der Folge als irrig erwies. Man hatte ntlmlich 
■Schicliten Von hartem blauem Gestein, welche im oberen Magnesiakalk (Nr. 4 ) hie 
und da die Gange abschneiden, mit dem Gesteine der Schicht Nr. 5 jerw echselt.

G e s c h i c h t e  d e s  B l e i - B e r g b a u e s .  Schon lange Zeit, bevor der Blei- 
bezirk der weissen Race bekannt u^urde, batten die Indianerstiimme auf Bleierze 
gegraben und dieselben ausgeschmolzen. Hire Arbeiten gehen nur wenig in die 
Teufe und beschranken sich auf leicht zugangliche Anbriiche. Noch jetzt herrscht 
imter den dortigen weissen Ansiedlern die Meinung, dass eine eigenthtimliche 
Pflanze, das „Bleikraut“ (lead weed) mit 40 — 60 Fuss langen Wurzeln aus- 
schliesslich da wachse, wo Bleierze vorkommeh und von diesen ihre Nahrung 
ziehe dnd dass das Vorkommen dieser Pflanze die Indianer aiif die Entdeckung der 
Blcigruben gefiihrt babe. Wenn die SchUchte der Indianer eine Teufe von einigen 
Fussen eingebracht batten, gebrauchten sie zu deren Befahrung Leitern aus 
Baumstamraen, an- welcben sie die Aeste nahe am Stamm abgeschnitten batten. 
Auf diesen Leitern fdrderten die Weiber das hereingebrochene Erz in Korben zu 
Tage. Mitunter wurde das Erzmittel vom Abhange eines Hiigels aus mittelst eines

K. k. geotogische ReichsaostaU. 7. Jahrgang 18S6. IV. ^Q 2
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■kurzen StoUens angefahren; zu diesem Behufe wurde das Gestein durch Feuer^ 
setzeii and Begiessen mit Wasser gelockert. —  Der Schmelzprocess war ein sehr 
roller. Fine Hohlung ron 2 Fuss Ticfe und ungefahr gleich welter Miindung, in 
Gestalt eines Muhltrichters, wurde einem Hiigel gegenuber ausgegraben, inwendig 
mit flachen, Steinen ausgefiiftert und auf der Solile (die etwa 8 Q  Zoll F15ehe 
hatte) mit Steinen/in Gestalt eines Gitters, belegt. Von diescra Gitter aus wurde 
cip .Graben, 1 Fuss weit und eben so tief, gezogen, um das ausgeschmolzene Blei, 
in. eine zweite Hohlung zu leiten, wo es erstarrte. Dieser Graben wurde mit 
trockenem Holz und Gestrupp, derTrichter mit Brennstoff und Erzen gefiiilt. —  ■ 
Zwischen 1816 und 1820 versahen die franzosischen Handelsleute die Indianer 
mit besseren .Berggerathen und munterten sie zu schwunghafterem Betriebe auf, - 
indem sie ibnen fiir ihr BleiWaaren in Tausch gaben. Die Absidit dieser Handels- 
leute war, dieses Blei bei den Hausern von St. Louis, von denen sie ihre Waaren . 
bezogen batten, anzubringen. Zu diesem Zweeke reiste John S h a w  in seinem 
flachen 'Boote- zwischen St. Louis und Prairie du chien. Als er im Jahre .1816 , 
von letzterem Orte zurijekkehrte, um auf Bestellung der Handelsleute eine Fracht 
Blei von den Gruben langs des Fevre-FIusses (nahe an der Stelle wo jetzt Galena 
liegt) sich zu vcrschaflen, setzten sich ihm die Indianer entgegen, als Grund Hires 
Widerstandes anfiihrend; „die Amerikaner diirften nichts von den Bleigruben zu 
sehen bekommen". Nach einigen Schwierigkeiteii erreichte John S h a w  seihen 
Zweek, indem er sich fiir einen Franzosen ausgab. An der Stelle, welche gegen- 
wArtig die Stadt Galena einnimmt, sah er wenigstens 20 Bleiofen, und die jedem 
einzelnen Handelsmanne bestimmten BleivorrSthe waren, von einander abgesondert, 
an den Ufern des Fevre-FIusses aufgestapelt. —  Das Blei war in schalenformigen,
70 Pfund ‘)  schweren Scheiben (p lats), wie es eben aus dem Ofen kam. Herr 
Shaw  iibernahm eine Ladung von 70 Tonhen ») und Hess noch'viel bei.den 
Schmeizofen zuruck.

Die Bcrgbau-Versuche der Amerikaner begannen im Jahre 1820, gaben 
aher ziemlich uiibedeutende Erfolge bis zur Ankunft des OberSten Henry, 
D o d g e  (1827), eines der ersten Ansiedler im Blei-Gebiete, der zuerst das 
Berg- >und Hiittenwesen daselbst regelmassig betrieb. —  Die Schmeizofen der 
ersten Ansiedler wareii noch von ganz rohem Bau. Eine Verderwand, 2 Fuss dick, 
mit einem Bogeii in ihrer Mitte, wurde aiif einem sanften Ahhang aufgefiihrt, von 
ihr gingen im rechten Winkel zwei Seitenwande dem Steigen nach aus, so dass 
der Abhang die Stelle der Hinterwand vertrat. Der Baum zwischen den Wandon 
wurje mit Brennstoffen ausgefiillt, auf diese wurden die Erze gestfirzt und das 
ausgeschmolzene Blei floss durch den Bogen der Yorderwand in eine vor dieser’ 
angebrachten Grube, wo, es' erstarrte. — Der Betrieb wurde haufig durch die 
Eintalle der Indianer gestort, gegen welche die Ansiedler in festen Plhtzen Schutz 
suchten oder' bewaffneten'Widerstand leisteten. Bei diesen kriegerischen Vor- 
gangen. war Obrist D o d g e  besonders thatig. Auaser den oifenen Feindselig--

SS*7 Wiener Pfund. A. d. Ue. 1,114 Centner 6 Pfund Wiener Gewicht. A. d. Ue.
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r keiten der ^ndianer liatten die ersten Bergleute a«ch eine lastige, ihnen von der 
Regierung der Vereinigten Staatcn auferlegte Abgabe zu bekampfen. —  Durch 
die Co«gress-Acte von 1807 waren die Bleigruben vorJiehen (leased) and ihre 
Leitung war dem Kriegs-Departement zugewiesen worden. Der Paclit (rents) 

‘ SoHte in Blei, nach dem Maasstabe von 10 — nacbmals '6 —  vom Hundert des 
ausgebrachten Metalls, entriehtet werden. Vom Juni 1828, wo die Landereien 

’ des Blei-Gebietes durch die Central-Regierung verliehen wurden, bis zum Erlo- 
schen des indianischen Zehents (Indian tithe) im Jahre 1829, mithin wiihrend 
eines Zeitraumes von 14 Monaten, zahlten die Bergbauenden eine Abgabe von 
1 Million Pfund *) Blei. Von 1827 bis 1829, da das Blei an den Grubcn mil 
ly*  Dollars*) verkauft wurde, zahlten dieselben 10 Procent des gesammten aus- 
gebrachten Bleies, welches sie auf eine Entfernung von 40— 60 Meilen*) ver- 

"fi-achteten. Von, dieser Zeit an bis jetzt hat die Central-Regierung eine Abgabe 
von 3 bis 4 Millionen Pfund *) an Blei bezogen.

• Sobald der filei-Bergbau von dieser druckenden Abgabe befreit worden war, 
nahm dessen Betrieb einen kraftigen Aufschwung. Mehrere brachtcn es dabei 
zu grossem Vermogen, und Plane zu dessen Erweiterung traten allenthalben 
auf. — Von 1830 bis 1842 kamen Maschinen nur wenig in Anwendung. Von 
1842 an wurde der Bergbau systematisch auf den meisten, seit alterer Zeit 
bekannten Lagerstatten betrieben, jedoch noch immer mit geringem Erfolge. Der 

jetzige Zustand dieses Bergbaues ist ein Uebergangs-Zustand; mit bedeutenden 
Geldkritften betrieben, diirfte er einer der ausgedehntesten auf der ganzen Erde 
werden.

Ich fand bei alien Bergleuten, mit denen ich verkehrte, die Ansicht vor- 
herrschend, dass abgebaute und dann aufgelaSsenS Gange, nach einiger Zeit 
wieder erzfulirend werden. Zur Bestatigung dieser Ansicht wurde angefuhrt, 
dass man in eineni aufgClassenen Baue eine, mit einer Rinde von krystallisirtem 
Bleiglanze bedeckte Schaufel gefunden habe. Eine Zusammenstellung des, aus 

• dem Blei-Gebiete von Wisconsin, Illinois und Jowa ausgefuhrten Bleies zeigt, 
dass die fahrliche Production bis 184S im Zunehmen begriffen war, dann aber 
3 Jahre lang unverandert blieb, von 1848 an aber stufenweise abnahm, so 
dass sie fiir 18S2 fast nur die Halfte der Production von 1847 erreicht. — Als 
Ursachcn dieser Abnahme werden angegeben: 1. Die Goldgewinnung in 
Californien, welche */$ der bei dem Bergbau des Blei-Gebiets thatig gewesenen 
Kralte an sich, gezogen hat; 2. der ungenQgende und unregelinassige' Betrieh 
und der vorwaltcnde Bergbau durch Eigenlohner (individual mining) ohne 
genOgendes Bctriebs-Capital; 3. der Eigennutz der nicht ansassigen Gruben-; 
besitzer, welche iiberspannte Pachtzinse gefordert und alle Gefahr auf die 
.betreibenden Pachter geschoben haben. Folgende aus dem Berichte der Herren 
Owen undCc^itan Edw. H. B eeb e  fiber das Blei-Gebiet eutlehnte Tabelle fiber

*) 809,900 Wiener Pfund. A. d. Ue. ®) 3 fl. S kr. C. M. A. d. Ue. ®) S'/g bis osterr. 
■ Meilen. A. d. Ue. «) 24,297 bi$ 32,396 Wiener Centner.. A. d. Ue.

. 102*
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das auf Schiflen verfrachtete Blei beweiset die oben erwahnte Abnabme..—  Die 
Menge des Erzes, aus welchein dieses Blei ausgebracht worden ist, erhalt maiir 
went! man 38 Procent zu der Menge des metallischen Bleies addirt. <

Blei-Ausfuhr im Jahre 1827 S.182,180 Pfund, 
„ „ „ „ 182811.103,810 ^
„ „ „ „ 182913.343,130 „

Blei-Ausluhr im Jahre 1848 47.737,830 Pfund, 
„ „ „ „ 1849 44.603,380 „ .
„ „ „ „ 1830 39.801,130 »
„ „ „ „ 1831 33.188,036
„ „ „ „ 1832 28.703,960 * ,
„ „ „ 1833 29.806,980 „

Blei-Ausfuhr im Jahre 1823 333,180 Pfund,
„ „ , „ „ 1824 173,320 „
„ „ „ „ 1823 664,520 „
„ „ „ „ 1826 938,842 „

Blei-Ausfuhr im Jahre 1841 31.696,980 Pfund,
„ „ „ „ 1842 31.633,330 „
„ „ „ „ 1843 39.148,276 „
„ „ „ „ 1844 43.729,340 „
* „ „ „ 1843 34.497,860 „
„ „ „ „ 1846 31.368,210 „
„ „ „ „ 1847 34.634,430 „

Fur die Jahre 1830 bis 1840, wahrend welchen die gesetzlichen Bestim- 
mungen iiber denBergbau mancherlei Veranderungen erfuhren, fehlen die statisti- 
schen Angaben.

Im Jahre 18S3 gaben die Shullburg-Gruben, Herrn H e m p s t e a d ’s Erben 
gebfirig, eine Ausbeute von 1.765,160 Pfund Erze mit 70 Procent Bleihalt.

Die folgende Tabelle weiset die von 1841 bis 1852 im Hafen zu Galena 
verfrachteten Mengen Blei und ihren Geldwerth (100 Pfund zu 4 Dollars 
gerechnet) nach:

Im Jahre 1841 29.749,909 Pfund, im Werthe von 1.189,997 Dollars,
1842 29.424,329
1843 36.878,797
1844 41.036,293
1845 31.144,822
1846 48.007,938
1847 30.999,303
1848 49.783,737
1849 43.983,839
1830 41.483,900
1831 34.300,384
1832 40.000,000

1.176,973 
1.473,131 „
1.641,431 „
2.043,792 „
1.920,317 „
2.039,972 „
1.991,349 ^
1.839,433 „
1.639,436 „
1.138,013 „

-1.600,000 Dollars*).

Der Schluss dieser Tabelle stimmt mit dem der obigen nicht vollkommen 
iiberein. Einiges Blei wird auch an verschiedenen Orten, ISngs der FKisse 
Mississippi und Wisconsin, verschifft, indess liegen hieruber keine genauen 
Angaben vor.

M in n eso ta .  Nachdem ich das Blei-Gebiet verlassen hatte, kam ich, 
stromaufwarts am Mississippi fortreisend, an den St. Pauisfluss, fuhr auf diesem 
200 Meilen®) aufwarts bis zu einer Entfernung von 60 Meilen®) (auf dem 
Landwege) von desseii Ursprung, besdchte die Chippewa-Indianer, kam 
nach St. Paul zurilck, fuhr wieder auf dem St. Paulsflusse 300 Meilen*) auf
warts und besuchte die Winnebago- und Sioux-Stamme. Die Bevolkeriing des 
Gebietes von Minnesotta ist in rascher Zunahme. An den Ufern des Mississippi,

*) Das englische (amerikanisclie) Pfund ist 0'8099 Wiener Pfunden gleich; der Dollar ist 
2fl.'3'43 kr. C. M. gleich (siehe L ittro w : Masse, Gewichte u. s. w. 1832, S. 71 u. 94). 
A. d. Ue. ®) 42V|2 osterr. Mcilen. A. d. Ue. *) 12Vi usterreieh. Meilen. A. d. Ue.
*) 63Vs osterreich. Meilen. A. d. Ue. , . ,
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oberhalb St. Anthony, mehrt sich die Zabl der Ansiedler; der dortige Boden 
i'st der Landwirthschaft, noch mehr aber der Bauholz-Industrie giinstig. Die 
starken Baume erscheinen zuerst einzein am Schwanen-Flusse in einer Entfernung 
von etwa 100 Meilen‘)  von St. Paul; sclilagbare Waldungen (heavy fineries) 
beginnen erst bei Crow wing. Die Stamme werden bei gunstigem Wasserstande 
nach St. Anthony herabgeflosst, wo die Bauholz-Industrie stark betrieben wird. 

•Die Arbeiter gehen mit ,ihrem Gefahrte im November nach den Holzscblagen 
(fineries) ab, und die Stamme kommen bei den WasserfSllen gegen den 1. Mai 
an. Der Betrag der in der Periode 1854— 1855 gehauenen Stamme, wird 
nach der Menge der daraus zu gewinnenden Bretter (board measure) auf
01.200,000 Fu.ss und deren Werth im rohen Zustande, das Tausend zu 7 Dollars 
gerechnet, auf 428,400 Dollars®) geschatzt. Die Sagemiihlen von St. Anthony 
m5gen, am Schlusse der Periode 1854— 1855, 10 Millionen Fuss Bauholz, ira 
Werthe von 120,000 Dollars®) (das Tausend zu 12 Dollars) geschnitten haben;
19.000,000 Fuss Stamme sind fur den Betrieb anderer Siigewerke am Mississippi 
oberhalb des St. Croix-Sees erforderlich, namlich:

Sagew erke: Bedarf an Holz:

Little F a lls ...............................................................  1.000,000 Fuss,
Elk River (A. Godfrey)................■........................  1.000,000 „
Rum River (Woodbury et Comp.)........................  3.000,000 „
Rice Creek.................................................................  1.500,000 „
Minneapolis.'............................................................  1.500,000 „
Little Falls Creek (A. Godfrey)............................. 1.500,000 „
St. Paul (mit Dampf betrieben)............................  8.500,000 „
Bei Hastings (J. Canney)............................................ 1.000,000 „

wonach noch ein Ueberschuss von 32.200,000 Fuss fiir die Ausfuhr verbleibt. 
Wenn einmal die, durch den Februar-Vertrag von 1855 an die Vereiiiigten 
Staaten abgetretenen Cbippewa-Landereien in den Markt einbezogen werden, so 
wird die Menge des verfugbai-en Stammholzes sich noch betrachtUch vermehren. 
Die ersten Anspriiche auf Landereien warden i. J. 1837 in der Umgebung der 
St. Anthony-Falle gemacht. Charles W i l s o n  (1847) war der Erste, der sich 
dort bleibend ansiedelte, und damals stand dort nur ein einziges Haus. Im Jahre
1854 setzten dieGeschafte der Stadt 445,000 Dollars im Umlaufe und im Februar
1855 erhielt St. Anthony Stadtrechte (was corporated as a City). Zu St. Anthony 
besteht die Universitat von Minnesota, die von der Central-Regierung aus mit 
2 Stadtgebieten (Townships) an liegenden Grunden ausgestattet ist und unfer 
derLeitung eines Amtes von 12 Directoren (Regents) steht, die von der gesetz- 
gebenden Versammlung des Gebietes ernannt werden.

M i n n e a p o l i s  ist eine neue rasch zunehmende Stadt, gegeniiber von 
St. Anthony.

• Die erste und bisher einzige BrQcke in St. Anthony — eine ausgezeichnet 
schone eiserne Hangebriicke —  fiihrt fiber den Mississippi *). Sie wurde von einer

») 21% 4  dstefr. Meilen. A.d.Uc'. ®) 881,300 II. C.M. A.d.Ue. ®) 246,086 fl. C.M. A.d.Ue. 
In 4er Sprache der eingebornen Stamme bedeutet!der Name dieses Flusscs ^Grosser 

Vater der WSsser,®

    
 



802 Dr. Charles Alex. Wetherill.

Gesellschaft von 17 Actionaren gebaut, und das darauf verwendete Capital in 
Action zu 100 Dollars vertheilt. Baufiihrer war Herr S. M. G r i f f i th .  Sie ist 
eine Drathbrueke, von 630 Fuss Spannweite und 17 Fuss gangbarer Breite und 
yerbindet das westliche Ufer des Flusses mit dor Insel Nicollet. An jeder Seite 
hat sie zwei Hauptseile, jedes aus 2000 Strangen harten gezogenen Drath Nr.,10 
mit Nr. IS  Drath iiberfloehten. Die Scbeiben, urn welche die Seile liegen, siiid 
von starkem Holz und ruhen 15 Fuss hoch auf gemauerten Grundlagen.. Zur Fest- 
haltung (anchorage) der Bruckenseile sind 10 Fuss tiefe Locher durcb den 
festen Kalkstein gebohrt und durch diese, eiserne Bander (links) von 1 Va Quadrat- 
zoll Querschnitt gezogen, welche an gusseisernen Flatten befestigt sind. Der 
ganze Apparat hat ein Gesammtgewicht von 6 Tonnen ) .  An der oberen Reihe. 
der durch das feste Gestein gehenden Binder liegt eine runde eiserne Stange 
von 3 Zoll im Umfange, welche eine zweite Reihe Bander in ihrer Lage fest- 
hSlt, an der eine dritte ahnliche Reihe befestigt ist, mit welcher die EndhOlsen 
(thimbles) der Seile fest verbunden sind. Alle diese Eisenbestandtheile sind in 
Cement eingebettet. Die Briickenbahn. (roadway) ist mitt.elst der gehbrigen 
Anzahl Spangen, jede aus 16 Strange liarten gezogenen Drath Nr. 10, eingehangt. 
Das in Schwebe erhaltene Material wiegt 153,130 Pfund*). Die grosst mbgliche 
Belastung der Briicke wird mit 249,000 Pfund’)  angenommen. Diess gabe (die 
beiden Seile mitgerechnet) eine Gesammtlast von 427,120 Pfund*), welche nach 
Herrn G r i f f i t h ’s Berechnung nicht ‘/a der wirklichen Tragkraft der Briicke 
in Ansprucfa nehmen wtirde.

T h a i  des  St. P e t e r - F l u s s e s .  Dieser Fluss, auch „Minnesota“ genannt, 
hat ein weites Flussgebiet, und sein That ist ohne Zweifel dazu bestimmt, einer 
der am ehesten hewohnten Theile des Minnesota-Gehietes zu werden. Er mundct 
in den Mississippi zwischen den Wasserlallen von St. Anthony und St. Paul.- 
Oherhalb derMiindung geht seine Richtung nach Slidwesten bis etwa zu 1 Breiten- 
grad unter dem St. Pauls-Flusse. In dieser Gegend liegen die bliihenden Stadte 
Traverse des Sioux und St. Peter. Letztere, vor kaum Einem Jahre gegriindet, 
zahlt schon eine ziemliche Menge Hauser, und gibt den „St. Peter’s Courier", das 
einzige- Zeitungsblatt des ganzen Thales, heraus. Von St. Peter aufwarts geht die 
Richtung des Flusses nach Nordwesten gegen den Bigston-See und Lac Traverse. 
Bei hohem Wasserstande (high stages) steht der St. Petcr-Fluss mit dem Red 
River im Norden in Verbindung, und es Hesse sich, mittelst eines Systems von 
Schleusen, iiber diese Flusse, den Winnipeg-See und den Nelson-Fluss, .eine 
Verbindung zwischen dem Golfe von Mexico und der Honduras-Bai herstellen. 
Das Thai des St. Peter-Flusses ist erst neuerlich-und theilweise den An^edlern 
gebffnet worden. Im Jahre 1851 wurden mit den Sioux-Indianern Vertrage 

 ̂fiber die Lfindereien abgeschlossen, welche dstlich an den Mississippi «^nd 
westlich an die Flusse Sioux, Wood und Big Sioux grfinzen, und in einer Aiis-

' )  971 Centner 88 Pfd. W. Gew. A. d.Ue. ») 1,238 Centner 20 Pfd. ,W. Gew. A. d. Ue. 
») 2,016 Centner 6S Pfd. W. Gew. A. d. Ue. *) 3,4S7 Centner 4‘/ i  Pfd. W. Gew. A. d. Ue.
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dehnung von 48,000 Quadrat-Meilen zwischen 4 Breiten-Parallelen und 8 Langen- 
Gfraden liegen.*—  Die Vegetation im Minnesota-Gebiete ist reich, doch die ihr 
gOnstige Jalrfeszeit nur von kurzer Dauer. Bei der hochsten Winterksilte gefriert 
mitunter das Quecksitber im Thermometer und die rauhen Winde, welche 
ungestiim uber die westlichen „Prairies“ streichen, driicken die Temperatur auf 
einen sehr niedern Stand heraB. Die Indianer-Stamme, welche iiber dieses 
Gebiet zerstreut leben, sind an Charakter sehr verschieden; die C h i p p e w a s  
zeicbnen sich durch Milde, die W i n n e b a g o s  durch Hang zum Spiel und die 
D a c o t a h s  durch kriegerischen Sinn aus. Diese Stamme — wenigstens jene, 
welche von den Vereinigten Staaten Jahresrenten beziehen — bebaueh mehr 
Oder weniger den von den U t a g o o s  aufgepflugten Boden. IhreHauptnahrung ist 
indess dcr sogenannte „wilde Reiss" (Zhania  aqmtica) an den Reiss-Seen, 
woven sie jahrlich etwa 1 Million Bushels*) einsammeln. Sie befahren bei 
niederem Wasser (in. the falls} die See mit ihren Kahnen, biegen die Stangel 
um und’ schiitteln die Korner heraus, welche denen des Hafers ahnlich sehen: 
Diese Korner werden in Erdgruben geschuttet und durch Starapfen und Treten 
von den Hulsen befreit; sie scheinen sehr nahrhaft zu sein und haben einen sehr 
angenehmen Geschmack, ahnlich dem des Reisses. Das mit diesem „wilden Reiss" 
genahrte Wildpret ist das feisteste und von vorzuglichem Geschmacke.

Ein zweites, sehr wichtiges Nahrungsmittel sind — wenigstens fiir die nord- 
licheuSioux — die Biso ns  (bu/falo). Diese Stamme haben iiber die Jagd dieser 
Thiere strenge Gesetze aufgestellt. Wenn ein Indianer allein auf die Jagd ausgeht, 
werden seinem Pferde zur Strafe die Ohren und der Schweif abgeschnitten; ihm 
selbst wird das Haar hart am Kopf abgeschoren und seine Hutfe und sein Haus- 
gerhth werden zerschlagen. Der Zweck dieser Anordnung ist, zu verhindern, 
dass ein einzelner Mann, um ein oder zwei Stiicke zu erlegen, die ganze Heerde 
aus der Umgebung seines Starames verscheuche. Sie jagen gemeinschafllich und 
erlegen in Einer Jagd 300 bis 400 Stiicke. Wenn sie mit Schiessgewehren jagen, 
halten sie eine Anzahl Kugeln im Munde und Pulver in der Tasche; beim Laden' 
schiitten sie das Pulver in den Lauf und lassen eine Kugel hineinfallen, in geho- 
riger Entfernung senken sie das Gewehr und feuern schnell ab. Oft rollt beinahe 
die Kugel aus dem Lauf, bevor das Pulver abbrennt. Haufiger wird mit Pfeil und 
Bogen gejagt. Der Bogen bedarf zur Spannung einen starken Arm; die Pfeile sind 
mit Federn und vorne mit einer eisernen Spitze besetzt. Es ist (natiirlich als 
seltener Zufall) vorgekommen, dass die Indianer mit demselben Pfeil einen Bison 
durch und durch geschossen und zugleich den ihm zur Seite stchenden erlegt 
habeh; — ̂DasFleisch wird in Streifeh geschnitten und getrocknet, es hat einen 
guten GeSchmack und gleicht sehr dem gewohnlichen Rindfleisch. Theilweise wird 
auch das sogenannte „Pemmican“ daraus bereitet. Hierzu wird das Pleisch fein 
geschnitten und in einen ledernen Sack gefiillt, der ein in der Erde gegrabenes 
Loch auskleidet; dann wird es in Bisontalg (bei der feinsten Sorte, in Mark) erhitzt

*) B86,63S Wiener Metzen. A. d. Ue.
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und soviel Talg zugegeben, als tfcur Ausfullung der Zwischenraume noting ist. 
Hierauf wird der Sack fest zugebunden und das Fleisch ’halt sich unverandert, so 
lange man den Zutritt der Luft ablialt. Ein Pfund Peinmican *) geniigffiir die tii^- 
fiche Nahrung eines Mannes. Die beiden Mitglieder der gesetzgebenden Versamm- 
lung, welcbe jeden Winter ron Pembina nach St. Paul kommen, fiihren auf ihrer 
Reise, die sie auf dreispannigen Hundeschlitten in 3 Tagen [taglieh 50 Meilen*)] 
zuriicklegen, keinen anderen Mundvorrath mit sich. — Die Pfeile der Indianei* 

" ŝind so vollkommen cylindrisch, als waren sie auf der Drehbank verfertigt; sie 
bedienen sich hierzu eines sinnreichen Verfahrens, welches einer fechnischen 
Anwendung fahig ware. Sie geben namlich einem Sfiicke Holz die Gestalt eines der 
Lange nach getheilten hohlen Cylinders, an dessen innere Seite sie Bruchstfickc 
von Feuerstein leimen, so dass daraus eine Raspel entsteht, die sie urn den 
Pfeilschaft legen und durch deren Umdrehung ihm eine vollkommen cylindrische 
Gestalt geben. Sie bereiten ihren Leim aus den Ablallen der erlegten Bisons auf 
dieselbe Weise wie die Europaer, doch halt der ihre viel starker;, sie bedienen 
sich desselben zur Befestigung der eiserncn Pfeilspitzen an die Schafte. — Die 
Indianer gerben die Wildhaute in wenigen Tagen fertig, indem sie dieselben 
abschaben, ausspannen, trocknen und mit Speck einreiben, wenn sie diesen 
erlangen konnen. Das so bereitete Deder ist sehr gut und besonders dauerhaft; 
sie geben ihm, mittelst eines Absudes von Weidenrinde, eine schone*r6thlichgelbe 
Parbe. Bei den oberen Horddn der Sioux oder Dacotahs sind Manner und Weiber 
in Bisonhaute gekleidet.

S a i n t  Paul .  Das erste Gesuch urn Verleihung von LSndcreien an der Stelle, 
wo gegenwartig diese Stadt steht, wurde im Jahre 1840 eingereicht. Noch im 
Jahre 1845 war dort eine Wildniss; im Jahre 1849 zahlte St. Paul 642 Gebau'de 
allerArt und 1,294 Einwohner. Gegenwartig ist dieBevolkerung der Stadt 5,454 , 
und die des ganzen Gebiets nahe 55,600 Kopfe stark, so dass mSglieher Weise 
Minnesota in wenig Jahren in der Lage sein wird, die Aufnahme in die Union als. 
„Staat“ 5) anzusprechen. — Im Jahre 1849 betrug der gesammte Geschaftsbetrieb 
von St. Paul 131,000 Dollars*); gegenwartig wird das dort angelegte Capital auf 
657,400 Dollars*) und der Geschaftsbetrieb auf 5.799,500Dollars ») veranschlagt. 
Diese Schatzung ist ohne Zweifel iiberspannt, da sich die Einxvohner von St. Paul 
ganz besonders in Uebertreibungen gefallen, jedoch ist der ungewohnliche Auf- 
scliwung dieser Stadt nicht zu verkennen.'

E i s e n b a h n e n .  Herr Robert P a t t e n  hat eine vorlaufige Aufnahme in 
Betreff einer Eisenbahn, welche St. Paul mit der Spitze des Lake Superior ver- 
binden soil, ausgefuhrt. Die Entfernung von Hudson, am St. Croix-Fluss, bis zu 
den Fallen desselben Flusses ist 34 Meilen’), von dort bis zu dem Puncte, wo die 
----------------------- ,

*) Gleich 0-8099 W. Pfd. A. d. Ue. *) IOV5 osterr. Meil. A.d. Ue. *) Bekanntlich kann 
ein „6 ebiet“, sobald die Zabl seiner Einwohner 60,000 erreicht hat,''serne Anerkennung als 
„Staat“ und Mitglied der Union ansprechen. *) 269,4046. C. M. A. d. Ue. *) i.3S2,S81 6. 
C. M. A. d. Ue. • )  11.930,336 6. C. M. A. d. Ue. ’ )  7 Meilen 843 Klfb osterreichisches 
Mass. A. d. Ue.
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Bahn den Fluss uberschreiten soli (5 jVIeilen ^ e r  der Mundung des Eminandigo*- 
Flusses) 54 Meileni), und von dort bis zuin Lake Superior 136 Meilen =). 
Die Trace geht durch ein |pites Ackerbau- und Bergbau-Gebiet und beschreibt 
verhaltnissmassig nur wenige K^fimmungen. Ira Flussgebiete des St. Croix ist 
ne i i e r  r o t h e r  S a n d s t e i n  die vorlierrschende Gebirgsart; er lagert unter 
M a g n e s i a - K a l k s t e i n  und bedeckt den T ra p p .  Das allgeineine Verflaclien 
der Schichten geht nach SudQsten; sie sind langs des ganzen Laufes des 
Flusses mit machtigen Absatzen von Scliotter (D rift)  und Anschwemraungei^ 
uberlagert.
. Seiner Zeit soil diese Bahn mit einer zweiten, von St. Paul fiber Minnesota 

und Jowa nach Omaha City, und noch mit mehreren anderen, von St. Paul 
strahlenformig ausgehenden, in Verbindung gebracht werden. Diese Projecte 
bestehen bis nun erst auf dem Papiere; indess dfirfte die Lake-Superior-Bahn 
bald in AngrifF genommen werden, da viele der Bewohner von St. Paul bei einer 
directcsn Verbindung mit dem Lake Superior wesentlich betheiligt sind.

X.
A r b e i t e n  in  d e m  c b e m i s e h e n  L a b o r a t o r i u m  d e r  k .  k .  

g e o l o g i s e h e n  R e ic h s a n s t a l t .
Von Karl Ritter von H auer.

.■'1) Braunkohle von Gouze bei TfifTer. Eingesendet von dem Herrn Werks- 
director Karl August F rey .

Aschengehalt in too Thiilen..............................................  4 '4
Wassergehalt in too T heilen ............................................. IS'O ,

,  Reducirte Gewichts-Theile B le i...................... '.......... ' . . .  17'75
Warme-Einheiten........... ^ ................................................... 4011
Aequivalent 1 Klafter 30" weichen Holzes sind Centner l^-O

2) Brauneisenstein aus der Umgebung von Gaya in Mahren. Zur Unter- 
suchung eingesendet von Herrn Karl Freiherrn von R e i c h e n b a c h .

100 Theile gaben:
In Situren unidslich.. 10'59 (Kieselerde, Sand),
Eisenoxyd.................. 42-34 = 2 9 ' 6 3  Eisen,
Manganoxydoxydul . .  23'02 =  26-21 Superoxyd, •
Kalkerde.......................... 6 '70  = 1 1 - 9 6  kohlensauren Kalk,

Gliihverlust.................  17-78 (Wasser, SauerstOff, KohI$ns5ure).
100-43

*

') ^ly^Meilcn usterreichischcs Mass.
*) 28 dsterreichische Meilcn (sehr nahe).

K. k. gcoli^ische Reichsanstalt. 7. Jahrgang. 185G. IV. 103
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3) Brauneisensteine und alsJJuschlaj; bei der Eisetiverschmelzung ange_ 
wendete Gesteine vom Berge Zebernik im Gomorer Comitat in Ungarn. Analfsirt 
von Herrn Ludwig F e r i e n t s i k .

h.
Kieselerde.................. 0-95
Thonerde.................... .........  14-'33 15-45
Eisenoxyd.................. .........  47-78 68-46
Manganpxydul........... Spuren
Magnesia.................... 3-95
W asser...................... 13-14

99-90 99-95

c) Eisenstein von Andrei, d^.Johanni, e)  Tolgyes, f ) ,  g )  Rakos.
c. d. e* f-

Kieselerde............... . . . .  31-80 16-90 16-55 39-81
Thonerde............... 13-94 15-03 13-37
Eisenoxyd............. . 57-66 56-83 46-38
Manganoxydul........ Spur 0-95 1-10
Magnesia................ . . . .  6-40 3-05 1-77 1-05
W asser................... 9-45 8-80 8-40

100-00 100-00 99 93 100-01

0 -  6S 
5 1 6

74-40
13-34

1 - 35 
6-10

100-00

h )  Kalkstein als Zuschlag.
Kieselerde........................................ 0-50
Tlionerde.......................................... 0-85
Eisenoxyd........................................ Spur
Kohldnsaurer K alk ........................  97-03

i )  Aiikerit als Zuschlag.
98-37

K ieselerde............................ .. 0-47 Kohlensaurer Kalk............. . . .  47-40
Kohlensaures Eisenoxydul.. . 3-77 Kohlensaure Magnesia . . . . . . .  47-11

„ Manganoxydul. 0-97 » 99-73

k j  Gestellstein.
K ieselerde.......................... 43-95 Magnesia............................ . . .  3-65
Thonerde ............................ . 39-50 Wasser...............................
Kalkerde............................... . 6-70 98-40

1) Talkschiefer als Zuschlag.
Kieselerde................................. 37-65
Thonerde.................................  18-65
Eisenoxyd................................. 38-75
Magnesia ................................... 33-15

m j  Gar-Schlacke.
Kieselerde.............................47-70
-Thonerde............................... 13-43
Eisenoxydul.................... - ... 3-58

98-30

Kalkerde..........................  34-08
Magnesia..........................  11-43

100-30

4) Rotbeisenstein Von Laibach; kommt schalig abgesondert in Mugeln von 
5 bis 6000 Centnerri vor und ist*sehr Jeicht zu <. gewinnen. Eingesendet von 
Herrn G. Raufer .

- 100 Theile gaben 46-1 Tbeile Roheisen.

8) Eisenstein aus Steiermark. Eingesendet von Herrn Baron'-.-on S t e i g e r  
Montricber. ■

100 Theile gaben 33-3 Theile Roheisen.
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6) Anthracit-Kohle von Murau in^Steiermark. Eingeseridet von der fiirstlich 
S c h w a r z e n b e r g ’schen Werksdirection.

I. II. III. IV.
Ascliengehalt in 100 Theilen.. .  .# ...................................  30"0 2 1 ‘S 34 0 14‘0
Schwefelgehalt in 100 Theilen............. ................................. 2 -4  2-5  3*3 3'7
Reducirte Gewichts-Theile B le i........... '........................... 26-30 23-83 19-20 26-60
Warifie-Einheiten ...............................................................  3989 3390 4339 6011
Aequivalent 1 Klafter 30* weichen Holzes sind Centner 8 -8  9-7  12-1 8-7

Im Schwefelgehalle ist die Menge des Schwefels inbegriffen, der in den 
scbwefelsauren Salzen der Asebe entbalten ist.

7) Braunkoble von Eicbwald in Bobmen. Eingesendet von Herrn L e b n e r .
Asehengehalt in 100 Theilen..............................................  8-3
Wassergehalt in 100 Theilen..............................................  16-3
Reducirte Gewichts-Theile B le i .......................................  16-93
Warme-Einheiten......... ........................................................  3830
Aequiralent 1 Klafter 30' weichen Holzes sind Centner 13-7

8) Braunkoble von Gouze bei TiifTer. Eingesendet von dem Werksdirector 
Herrn Karl August F rey.

Asehengehalt in 100 Theilen................................................  4-3
Wassergehalt in 100 Theilen................................................  14-6
Reducirte Gewichts-Theile Blei...........................-................  18-33
WSrme-Einheiten....................................................................4147
Aequivalent einerKlafter 30'weichen Holzes sind Centner 12-6

9) Pecbkoble aus den Gruben des Hrn. M. Marc. Huber  von Tombacb in Steier- 
mark. Eingesendet von dem Vorstande des Central-Koblen vereines Hrn. F. G i e r s i g.

Asehengehalt in 100 Theilen................................. ‘ ..........  8-7
Wassergehalt in 100 Theilen..............................................  6-8
Reducirte Gewichts-Theile B le i........................................ 18-30
Warme-Einheiten........................................................... ' . . .  4133
Aequivalent 1 Klafter 3 0 ' weichen Holzes sind Centner 12-6

10) Zinkerzeaus dem’E tzelt'scben  Zinkbergbaue zu Petzel beiLicbtenwald 
in Unt^r-Steiermark. Zur Untersuebung iibergeben von Herrn Bergratb L ipo id .

4-4
13-3
17-00

3842
13-6

1

2.
3. ’ .
4.

Erstes Lager A.

. ^weites

B.
C-
Stuferz.

Lager.

6. Drittes Lager.
7. Scblicb Nr. 1 vom Wasebwerk.
8. „ „  2
9. Kernscblicb.

10. Scbmundscblicb.

29-6 •n » 7 y> 42-3 „ 99

4-6 n y» a 8 f i 43-0 „ 99

63-7 9J n a 9 99 33-8 *99

24-8 9f » „10 99 40-0 „ 99

» 2 
» 3 
e 4 
» 5

11) Eisensteine von Strazo.witz bei Gaja in Mabren. Analysirt von Herrn 
Reinbold Freiberrn von R e i c b e n b a c b . k *

Brayneisenstein (Geroll). Gebalt in 100 Tbeilen (lufttrocken);
*  Eisenoxyd................  ̂ 38-33 =  40-97 Eisen,

Mangansuperoxyd . . .  20-53
Kieselerde.................. 4-80 (unloslich in concentrirter Saure),
Kohlensaurer Kalk . .  ,3 -6 8
W asser ......................  11-03 (Verlust durch scbwaches Gluhen).
Verlust.S....................  1-43

100-00
103«
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Spharosiderit (lufttrocken):
Eisenoxydul...............  40 *94 =  31 • 86 Eisen,
Manganoxydul...........  21 -86 =  26-8 Superoxyd,
Kieselerde.................. 3 '00  (unldslich in SSuren),
Magnesia....................  1-48
Kalkerde....................  1-94
W asser......................  4-86 (Verlust bei schwachem Gluhen),
Kohlensiiure, Chlor . .  25-92 (Verlust).

100-00
Da die aus dem Verlust gefundene Menge der KohlensRure nicht zureicht 

alles Eisen- und Manganoxydul etc. aufzunehmen, so muss ein Theil als Eisenoxyd 
und Mangansuperoxyd im Erze vorhanden sein. Von Chlor ist nur eine geringe 
Menge nachweisbar. Schwefel und Phosphor fehlen.

Brauneisenstein. Aus der sogenannten Friedrichszeche (lufttrocken):
30-23 Kieselerde; als weissen uiildslichen Ruckstand,

« 57-17 Eisenoxyd =  40-02 metallisches Eisen,
1 - 00 kohlensauren Kalk,
8-25 Wasser-(durch scliwaches Gluhen),
3-35 Verlust (Wasser, Kohlensaure).100-00

Von Magnesia war eine unwagbare Spur nachzuweisen; Mangan Hess sicb 
nicht auffinden; ebenso fehlten: Schwefel, Phosphor und Chlor. Das Erz ist daher 
fast nur ein Gemenge von Sand mit Eisenoxyd.

Brauneisenstein. Aus icy  sogenannten Friedrichszeche, vom Liegenden des 
9 Fuss machtigen Lagers (lufttrocken).

56-28 Kieselerde,
26-13 Eisenoxyd =  18-29 Eisen,

6-14 Mangansuperoxyd,
0-83 kohlensaurer Kalk,

Das Erz zeigt bei der Behandlung mit kalter concentrirter Salzsaure ein 
schwaches Aufbrausen und einen starken Chlorgeruch. Die sammtliche Kiesel- 
erde bleibt als reiner weisser Sand zuriick.

12) Hydraulischer Mergel aus der Umgegend von Eperies in Ungarn. Zur 
Uutersuchung eingesendet von Herrn Professor F. H azs lin sz k y .

)n  100 Theilen wurden gefunden:
• Unloslich................................... 28-5

Thonerde. i ............................ .. 5 -7  (und Eisenoxyd).
Kohlensaurer K alk .................. 59-5
Kohlensaure Magnesia...........  3 0
Hygroskopisches Wasser . . . .  3-0

Spur kohlensaurer Magnesia,
7-80 Wasser,
2-82 Verlust (Kohlensaure, Chlor). 

100-00

99-7
13) Steinkohlenmuster. Zur Untersuchung eingesendet von Herrn 6  i e r s i g , 

Vorstand des Central-Kohlenhureaus in Wien. '
I. Schwarzkohle von Grossau, westlich von Waidhofen an der Yp^ aus dem

Werke des Herrn Alois M iesbach . ,
II. Schwarzkohle aus Preussisch-Schlesien,- aus dejn Kohlenwerke Louisen-

Gluck des Herrn L. H e in tze . »
III. Oberbayrische Braunkohle aus Jem Werke des Herrn A. S c h o l le r  in

Miesbach bei Rosenheim. e . •
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. ■ 1. H. III.
Ascliengeliali in 100 Theilcn............................................ S-0 2-3 8-8
Wassergchalt in 100 Theilen..................... ....................  lO 'l 7'6 O-O
Rcdueirtc Gcwichts-Thciln31ei.....................................  18-70 ■ 22‘SS 18*80
Wannc-Einheiten........................................... .................  4226 S096 4248
AequivalenteiaerKlafler30''weichenHolzessin(lCentner 12*4 10*3 l2*3

* Die Kohleii' sind niclit backend.

14 ) Lignite. Zur Untersuciiung eingesendet von der Direction der k. k. priv. 
. ostgalixischen Karl Ludwig-Babn.

A. Nr. 4 . Hangendcs. Geilieinde JasienicA. 
j?, „ S- Liegendes. „ „
C. „ 6. Kern. „ «
D. „ 10. Hangendes. „ Podhorae.
E. „ 11. Kerfl. Freischurf Nr. 872.
F. „ 12. Liegendes. „ » »

* „ H9. „ Gemeinde Podhorsse.
o

. . • X U  • R«4«ieirie Ae««ivateni ein«k‘ Klafter
Nr. 4 ‘ wciTc» I M T h f i l c  OewicM.^Thcik.

A. 20:6 20*7 12*20 . 27S7 1»*0
B. 10*S 22*3 14*03 3173 16*3
C. 12-3 22-8 13*00 2938 17*8
D. i4-(r 18*3 43 30 3031 17*2
K 3*9 18*6 16 03 3627 14*4
B. 12*0 18*6 14*83 3336 13*6
G. 14*4 1«*2 13*73 3107 16*8

1 5) Braunkolilen aus der Provinz Vicenza. Zur Untersuchung'ubergeben von 
H errnW olf.

1. Von St. Giugliana bei Valdagno (KoWenschurf).
2 . „ Berilaqua „ „ (Zwischenlage der Kolile).

^;s3. „ , Monteviale, westnordwestlich von Vicenza.
*̂ » » » » » '

1. 2. 3. 4.
Wassofgehalt in 100 Thcilon...............; ..........................  6*3 4*8 9*0 9*3
Asehengeliali in lOO Theilen............................... .... .......  16*4 36*6 27*7 24*2
Reducirte Gcwichts-Theile B le i............................. .*... 16*40 12*30 13*83 14*90
Warmc-Einhciten....................... • .................. .................. 3706 2379 3430 3367
Aequivalent 1 Kla'fter^OO'weichen Holzc$-$ind Centn'cr ' ”14*1 20*3- 16*7- 15*3

* 1 6 ) Lignit von Balassa Gyarmat. Zur Untersuchung eingesendet von Herrn
Leopold P a b r i.

Wassergohalt in 100 Tlieilen............................. ..................'.. 17*3
Aschengehalt in 100.Thcilen....................... ............................. 7*4
Reducirto Uewiehls-Thoilc, Bloi'................... ........................  13*20
WSrme-Einhcitcn ......... ..............................  3433, •
•Aequivalcnt ciner Ktafter 30’’ wcichon Holzes sind'Centnor. >13*2

l7)$Steinkohle von Gloggnitz. *Zur Ufitersuchung eingesendet von Herrn 
M ie sb a c h . ’ . ' * ‘

WassergeTi'alt ih'lOO’Thelren. . . . ' . ................................. .. t . .  11*3
Ascliengolialt in 100 Theilcn     ....................................... 7*3
Reducirtc GewichU-'Tlicilc Bloi . ...................  I8*l3
WSrme-Einlieiten ....................... '.................; ............4101
Aequivalont eincr Klafter 30” iveielien Hoizcs sind Centner. 12*8
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18) Thonmergel von Radwan in Ungarn. Zur Untersuchung bezuglich seiner 
Brauchbarkeit fur Fabrication von hydrauliscbem Kalk eingesendet von Hrn. L i k a r t. 

In 100 Theilen sind enthalten:
7 3 ‘9 Unlosliehes (Then, Sand u. s. w.), 

8 '9  Thonerde, Eisenoxyd (loslich), • 
9 '3  kohlensaurer Kalk,

Spur kohlensaurer Magnesia, 
7 '0  Wasser.

99-1
19) Kalksteine und Dolomite aus dem venetianischen Kbnigreiche. Zur 

Untersuchung (ibergeben von Herrn W olf.
1. Val Torri an der Granze Tirols. Dachsteinkalk.
2. Monte Zevo, sudwestlich von Recoaro. Dachsteinkalk.
3. Valargue. Oolithkalk.
4. Sadbstlich von Salin, zwischen Vago und Dasso. Oolithkalk.
5. Zwischen Vago und Dasso. Oolithkalk.
7., Sette Comuni, Campo rovere. Rotlier Ammonitenkalk.
8. Gastello von Tregnago. Rother Ammonitenkalk Praapura von Massa- 

longo.
10. 11. Bori im Cismonethale. Biancone.
12. Zambelli, nordbstlich von Tregnago. Biancone.
13. Col di Vero. Scaglia.
14. Zambelli, nordbstlich von Tregnago, Scaglia.

Nr. Unlosliehes Thouerdcs
Eisenoxyd

Kohlonsaarer
Kalk

Kohlensaare
Magnesia Sumnie

t . 0-25 1-10 56-29 40*98 98-62
2. 0-50 6-43 59-46 30-00 96-39
3. 0-51 0-28 96-92 2-05 99-76
4. 2-08 2-00 94-20 Spur 98-28
S. 10-11 5-00 67-72 13-92 96-75
7. 3-87 0-70 94-40 Spur 98-97
8. 3-70 3-20 91-30 Spur 98-20

to. 2-0 , 0 -7 93-8 1-8 98-3
11. 1-1 , 0 -3 94-6 4-4 100-4
12. 1-0 0-S 95-9 0-7 98-1
13. 3-3 1-0 93-0 2-2 99-5
14. 1-8 2-8 95-2 Spur 99-8

XL 'Verzeiehniss der an die k. k.̂  geologisehe '̂ Reiehsanstalt gelangten Einsendungen von Mineralien, Gebirgsarten, Petr̂ faeten .u.> s. w,
Vora 15. SeptembOT bis 31. December 1856.

1) Ein mineralogiscbes Schaustiick».SO Pfund. Von Herrn Emil F o r t h ,  
Bergwerksbesitzer zu Ernstthal im Riesengebirge,

Strahlig-krystallisirter Quarz, der als Spaltenausfullung zwischen zwei Mela- 
phyren verschiedenen Alters, in einer Machtigkeit von 2— 3 Fuss, bei Starken- 
badi Isi Gitschiner Kreise in Bbhmen vorkommt.
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2) IS. September. 1 Kistchen, 43 Pfund. Von demselben.
Gebirgsarten aus dem Rothliegenden und Melaphyre des norddstlichen

Bbhmens (siehe Sitzung der k. k. geologisclien Reichsanstalt am 10. Marz).
3) 1S. September. 1 Kistchen, IS  Pfd. Von Hrn.HofrathDr. von F i s c h e r  

in Miinchen.
Ammoniten aus den Adnether Schichten der Umgebung von Hallstatt; zur 

• Restimmung.
4 ) 17. September. 1 Kiste, I IS  Pfund. Von Herrn Professor Dr. S e n f t  

in Eisenach.
Eine sehr schone Sammiung, 110 Nummern von Mineralien, Gebirgsarten 

,und Petrefacten des Thuringerwaldes. Die Nummern 1 bis 21 reprasentiren das 
Grundschiefergebirge und seine Eruptivgesteine, darunter besonder? schone 
Exemplare von porphyrartigem Granit vom Ehrenberg bei Ilmenau; ferner eines 

■Granites, dessen Orthoklas in Kaolin umgewandelt ist, der das Zechstein- 
gebirgfi bei Rad-Liebenstein dufchbricht. — Pegmatit und SchSrlgranit, die 
gangfdrmige Massen im Zechstein- und Glimmerschiefergebirge bilden. — 
Syenit, Diorit und Dioritschiefer, grosstentheils vom Ehrenberge bei Ilmenau; 
diese durchsetzen den Granit und kommen an der Granze des silurischen 
Thonschiefers vor.

Die Nummern 28 — S8 reprasentiren die Eruptivgesteine, welche die For- 
raationen der Steinkohle, des Rothliegenden und des Zechsteines durchsetzen; 
darunter sind vorztiglich zu erwahnen: der Hypersthenfels aus dem Druslthale, 
vom grossen Hiihnberge, vom Ehrenherge und von Rrotterode, der zwischen den 
genannten Puncten einen Gang bildet, welcher das ganze Gebirge durchsetzt und 
die Steinkoblenformation durchbricht; drusige, quarzige und sparulithische Felsit- 
porphyre, Thonporphyre mit 1 Zoll langen Feldspatbkrystallen, aus dem Gebiete 
des Rothliegenden und des Zechsteins, in der Gegend vom Uebelberge, des Esel- 
sprungs bei Liebenstein, von Elgersburg, vom Ehrenberge bei Ilmenau, vom Arls- 
berg, vom Schneekopf u. s. w.

Endlich kornige Melaphyre, Melaporphyre und Glimmerporphyre von 
Schmiedefeld, aus dem Druslthale, aus dem Thuringerthale und von Limbach; sie 
dimchsetzen den Granit und die Gange der Felsitporphyre, welche ebenfalls den 
Granit durchhrochen haben.

Die Nummern 89 — 81 sind Ganggesteine und Erzvorkommen aus dem Ge
biete des Porphyrs und Granitgneisses vom ThOringerwalde; darunter fasriger 
Brauneisenstein und Eisenspath 'aiis dem Zechstein des Thiiringerthalefs, Granat- 
eisenstein, Thiiringit, Rotheisenstein init Magneteisenstein, Eisenkiesel, hei,, 

.Schmiedefeld; Eisenkiesel vom Lindenberge bei Ilmenau, Pyrolusit mit Schwer- 
spath vom Oehrenstock, nierenformigew Psilomelan, Hausmannit, Braunit, eine 
Manganbreccie, Xanthosiderit, sammtiich vtom Oehrenstock, iii Slbcken und Nestern 
im Felsitporphyr vorkommend; endlieh eine Gruppe von 3 Zoll langen, wasser- 
hellen Gypskrystallen Von dem Gypsstocke der Zechsteinformation am Reinhardts- 
brunnen, aus der sogenannten Mariengrotte.
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Die Nummern 82— 110 sind dent Rothliegenden und dem Zechstein etit- 
nommen. Das Rothliegende beginnt mit einem Quarzconglomerate, iiber welches 
ein Granitconglomerat in Wechsellagerung mit grbberen Sandsteinen folgt, die 
ihrerseits wieder von feinerem rothen Sandstein und endlich von rothem Schiefer- 
thon als letztem Gliede des Rothliegenden iiberlagert sind. Sammtliche Vorkommen 
sind aus dem Georgenthale bei Eisenach.

Der Zechstein beginnt mit einem mergeligen Conglomerate, fiber welchem 
der Kupferschiefer wM Palaeoniscus, dann der eigentliche Zechstein mit Pro~ 
ductus, Spirifer, Terehratula und Fenestella folgt. Dieser letztere, Zechstein- 
kalk wird dann von einem Dolomit mit Fenestellen und endlich von einem 
Dolomit mit Gervillien Oberlagert. Sammtliche Vorkommen stammen von Schmer- 
bach vom Felsen des Hohenstein bei Altenstein und von der Gbppelkuppe bci 
Eisenach.

5) 27. September. 2 Kisten, S14 Pfund. Vom Hrn. Bergschaffer S t a p f  
in Ischl.

L5weit und andere Salze, fiber welche ausfuhrlichere Untersuchungen im 
Gange sind.

6)  3. October. 2 Stfick Lignitkohle, 3 Pfund. Von Herrn D. M. Gl f i ck-  
s e l i g  zu Elbogen in Bohmen.

7) 3. October. 1 Kiste, 50 Pfund. Von Herrn Director Ra t h  in Holzappel.
Ammoniten von Swinitza, Pflanzen von Steierdorf, Muschelkalke aus dem

Szaszkathale u. s. w. (siehe Sitzung vom 9. December).
8)  15. October. 1 Kistchen, 29 Pfund. Von Herrn Ernst v. O t t o ,  Ritter- 

gutsbesitzer zu Possendorf bei Dresden.
Petrefacten aus (̂ em Hifs von Schoppenstedt.
9) 2 Kisten, 138 Pfund. Von Herrn Bergrath Lipoid .  ^
Gebirgsarten und Mineralien aus den ehemals firarischen Bergbauen zu

Tergove im zweiten Banal-Granz-Regimentsbezirke (siehe Sitzung vom 23. 
December 1856). ■

10) 26. October. 1 Packet, 61/4 Pfund. Von Herrn Professor Dr. Adolph 
P i c h l e r  in Innsbruck.

Petrefacten aus den Kalkalpen bei Innsbruck (siehe Sitzung am 23. De
cember 1856). 7 ^

11) Von den bei den diessjahrigen Aufnahmen der k. k. geologischen Reichs-
anstalt aufgesammelten Gebirgsarten sind im Laufe des Monats October nocb 
eingelaufenK • • ' •
 ̂ ' Von der Section I in Bohmen. Von Herrn Jb k e ly .'’ 1 Kiste, 165 Pfund.

Gebirgsarten aus der Gegend von Pardubitz.
Von der. Section .III. Von Herrn Bergfath F o e t t e r l e .  2 Kisten, 

68 Pfund. . *
V

Gebirgsarten aus der Gegend von Neutitschein, welche bci Gelegenheit der 
diessjahrigen Aufnahmen ffir den Werner-Verein gesammelt wurden.

Von Herrn W olf. 13 Kisten, 685 Pfund.
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Gebirgsarten aus den venetianischen Alpen, vornehmlich aus den Jura- 
Schichten der Sette Comuni und des Piavethales.

Von der Section IV. Von Herrn Victor Ritter v. Z e p h a r o v i c h .  S Kistchen, 
98 Pfund.

’ Gebirgsarten aus den Uingebungen von Sarnico, Brescia, Trescorre, Bergamo 
und Como in der Lombardie.

12) 2 Kisten, 191 Pfund. Von der Direction des geognostisch - montani- 
stischen Vereines fOr Steiermark.

Gebirgsarten von den Aufsammlungen des Herrn Dr. Ro l l e  wahrend der 
geognostischen Aufnahme in Unter-Steiermark, in den Umgebungen von Sulz- 
bach, Ciily, Prassberg und Breitenstein; vorziiglich Diorittuffe, Gneiss undThon- 
schiefer, nebst Gesteinen aus den Werfener und Guttensteiner Scbichten.

13) 3 Kisten, 443 Pfund. Von Dr. Freiherrn von Ri c h t h o f e n .
Versteinerungen aus den Cassianer Schichten, und vorziigliche geogno-

stische JSuiten, Augitporphyre, Melaphj're, Granit und Syenit aus dem Fassa- 
thale, den Umgebungen von Predazzo, Seisseralpe, Enneberg und Buchenstein 
in Tirol.

14) 7. November. 2 Kisten, 60 Pfund. Von Herrn Apotheker L a n g  zu 
Neutra in Ungarn.

Versteinerungen aus dem Leithakalke von Kemencze bei Ipoly Sdg ; darunter 
Clypeaster grandiflorus, Ostrea longirostris, Pecten latissimus, Pholadomya, 
Nuiliporen und Korallen. Aus den Eocenschichten von 'Bajmocz: Nummuliten, 
Naticen und Cerithien; endlich Susswasserkalk mit Helix und Planorben von 
Brogyany.

18) 8. November. 1 Packet, 8 Pfund. Von Herrn Professor Herrn. Ka r s t e n  
zu Rostock.

Eocene Versteinerungen aus dem Sternberger Gesteine (siehe Sitzung vom
1 1 . November 1886).

16) 26. November. 1 Kistchen, 18 ‘/a  Pfund. Von Hrn. L. V. Vu c o t i n  ovich 
in Agrani. ”

Pflanzen- und Fischreste der Neogen-Formation und Liiss-Conchylien aus 
Croatien.

* 17) 1. December. 1 Kiste, 43Pfd. Von Dr.Baron v. S c h a u r o t h  in Coburg.
Gebirgsarten und Vei’steinerungen aus dem Kupferschiefer von Ilmenau, aus 

dem Zechstein-Dolomit von Passeneck, Thon und Gyps aus dem Dolomit der 
Lettenkohle des Keupersandsteines von Coburg u. s. vr. «

18) 12. December. 1 Kistchen, 14 Pfund. Von Hrn. Gaetano P e l l e g r i n i ,  
Apotheker in Fumane nachst Verona.

Vier Sliick angeschlilTene Kalksteine aus den Steinbriichen von St. Ambrosio 
beiyerona. Auf Veranlassuhg des Herrn Wo l f  fiir die. Marmor- und Baustein- 
saminlung der ]c. k. geologischen Reichsanstalt eitigesandt.

Nr. 1 reprdsentirt den Biancone (Neocomien) des Veronesischen.
Nr. 2 den obereri Jura, die Diphyaschichten {Ammonitico rosso der Italiener).

K. k. ge«Ugisch« R^ichsangUU. 7. Juhrgang 18;>6. IV.
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Nr. 3 ist aus einer Breecienbank in den vorerwahnten Scbichten.
Nr. 4 ist aus den tieferen Scbichten, welche an die oolithischen Kalke 

granzen.
Diese verschiedenen Sorten von Marmor warden auch zu monumentalen 

Arbeiten beniitzt. Int Herbst 1856 waren gegen 60 Menschen in diesen Briic'hen 
beschaftigt.

19) 18. December. 1 Kistchen, 27 Pfund. Von Herrn Gewerken Ritter von 
Am on zu Lunz in Niederosterreich.

Gosausandsteine rait zahlreichen Peirefacten, besondersActaeoneiien aus der 
Umgegend von Lunz.

20) 19. December. 1 Kistchen, 21 Pfiind. Von der k. k. Gymnasial-Directior. 
zu Bohmisch-Leipa.

Mineralien, als; Kalkspath, Chabasit, Apopbyllit, Nadelzeolith, Natrolitb, 
Olivin, Comptonit, Markasit u. s. w.

21) 20. December. 1 Kiste, 94 Pfund. Von Herrn Bunk,  Central-Director 
der Freiherr v. R o th sc h ild ’schen Steinkohlengruben zu Hruschau in Mahren.

Fine durch Contact mit Eruptivgestein in Cokes umgewandelte Steinkohle 
(siche Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt vom 13. Janner 1857).

22) 24. December. 1 Kiste, 16 Pfund. Von Herrn Professor M a j e r  in 
StuWweissenburg.

Nummulitengesteine und Versteinerungen der Eocenformation aus der Urn- 
gegend von Stuhlweissenburg. Von dieser Suite verdienen besondere Erw5h- 
nung: Ncrita schniidelana (conoidea), Ovula gigantea, Terebelltm conoideum.

XII.Sitzungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.
Sitzung am 11. November 1856.

Herr Director H a i d i n g e r  eroffnete die Sitzung mit folgender Anspracbe :
„Meine hochverehrten Herren! Unter der Aegide unseres hohen Chefs, des

k. k. Herrn Ministers Freiherrn v. Bach ,  eroffnen wir neu gekraftigt ein- neues 
Sitzungsjahr. Die Ernennung des vieljahrigen erfahrenen Theilnehmers an unserii 
J\ufnahmsarbeiten Herrn M. V. Li poi d  zum k. k. Bergrath und Nachfolger unseres 
unvergesslichen Cz j zek ,  die besondere a l l e r g n a d i g s t e  Ausstattung durcb 
S e i n e  k. k. A p o s t o l i s c h e  M a j e s t a t ,  unseres trefflichen Assistenten, Hrn.
F. F o e t t e r l e ,  mit demselben Titel und Range, hatle gleich'am.4nfange unseren 
diessjahrigen Arbeiten im Felde einen gewissen Schwung gegehen. Dazu kam 
noch die Erwartung der bevorstehenden Versammiung Deutscher Naturforscher 
und Aerzte, fur welche unserem Plane gemass sammtliche Glieder der k. k. geo
logischen Reichsanstalt iin September wieder in Wien versammelt waren.

Bevor ich indessen nun die rasche Skizze unserer Arbeiten aufrolle, erlauben 
Sie mir ein Wort der Erinnerung und Verehrung fSr Manner auszusprechen, die 
wir wtihrend der Zeit in verschiedener Weise verloren, und die, wenn auch nicht
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Giieder der k. k. geologischenReicbsanstalt, doch innig mit derselben und unsern 
Arbeiten in Beziehung waren. Es wiire nicht geziemend, die heutige Sitzung ror- 
(ibergehen zu lessen, ohne unserer Trauer fiber den am 3. October eingetretenen 
Verlust unseres hochverehrten verewigten Freundes P a r t s c h ,  und unserer 
Anerkennung seiner hohen Verdienste einWort zu geben. Sein und unser Freund, 
Herr, k. k. Custosadjunct Dr. L. J. F i t z i n g e r  gab uns fur ihn eine liebevolle 
biographische Skizze. Ich kann mich daher bier darauf beschranken nur im 

.Aitgemeinen an sein zuvorkommendes, dienstfertiges, treues und dock so anspruchs- 
• loses Wirken zu erinnern, bei seineti grossen Kenntnissen in mehreren wissen- 
schaftlichen Zweigen, die ihn in der Epoche der Grfindung der kaiserlichen 
Akademie der VVissenschaflen als einen wichtigen .Pfeiler derselben erscbeinen 
lassen mussten. Mir war er ein wichtiger Stiitzpunct in den Arbeiten, als ich im 
Jahre 1840 als Nachfolger unsersMohs in Wien zu wirken begann. P a r t s c h  
wares, der selbst mich manchmal wieder aufrichtete, mir Muth einsprach, wenn 
mir dieser fehlen wollte. Zahlreich erschienen seine Collegen bei der Todtenfeier. 
Auch sein langjahriger Conner, Arbeitsgenosse, Freund, der hochbejahrte k. k. 
geheime Rath, Joseph Ritter r. Ha u e r ,  mit seiner hochverehrten Frau Gemablin 
und Familie. In den freundlichen Beziehungen der beiden Manner liegt die erste 
Veranlassung zu der naturwissenschaftlichen Richtung der Studien des Sohnes, 
unseres hochverehrten Freundes und Arbeitsgenossen, k. k. Bergrathes Franz 
Ritter v. Hauer .  Ich habe es als eine Pflicht der Phetiit betrachfet, schon in der 
Sitzung der mathematisch - naturwissenschaftlichen Classe am 9. October anzn- 
kiindigen, dass ich beabsichtige, wenn die Zeit dazu gekommen sein wird, diesen 
rQstigen, kenntnissreichen, bereits hochverdienten vaterlandischen Forscher als 
Nachfolger in der Wiirde eines wirklichen Mitgliedes der Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften vorzuschlagen, und da er bereits correspondirendes Mitglied 
ist, fiir die dann erbffnete Stelle den Herrn Dr. Moritz Hornes ,  der sich seit 
zwanzig Jahren vollends ganz unter unsers P a r t s c h  Leitung zu seiner gegen- 
w3rtigen Stellung in der Wissenschaft hinaufgeschwungen hat,-und dem nun eine 
hohe Anerkennung seines Verdienstes durch die a l l e r g n a d  i g s t e  Ernennung zu 
dessen Amtsnachfolger als Gustos - Vorstand des k. k. Hof-Mineralien-Cabinets zu 
Theilgeworden ist. -Moge der Geist, der Einfluss unsers P a r t s c h  sodann auch 
in der Akademie fortleben, wenn uns auch seine freundliche, theilnehmende 
Persbolichkeit entrissen ist.

Auch des hochbejahrten Nestors unserer Deutschen Mineralogen und seines 
Hinscheidens muss ich gedehken, wenn er auch unseren gegenwartigen Arbeiten 
mehr feme stand. .4ber die GeschiChte der Entwickelung der mineralogischen, 
namentlich der krystallographischen Studien, wird des Namens Christian Samuel 
W eiss nicht vergessen, wenn sic der Arbeiten unseres grossen Lehrers Friedrich 
Mobs  gedenkt. Ruhig schloss sich das Grab fiber den beiden Mannern, die in 
manchen Ansichten lebhaft geschieden, in anderen so sehr ubereinzustimmen 
schienen, dass auch wohl seiner Zeit von Entlehnen gewisser Grundgedanken die 
Rede war. Ffir die We i s s  eigenthumlicken spricht schon die friihere Zeit der 
VerofFentlichung. Far meinen Lehrer Mohs trete ich auch hier, wie schon oft, 
und ich hoffe erfolgreich in die Schranken. Auch er hat seine eigenthOmlichen 
Ansichten, namentlich die vier Krystallsysteme unabhangig entwickelt. Aber die 
Grundlage der Studien beider Manner war dieselbe, die Arbeiten ihres Vorgangers 
des genialen Forsctiers Ha uy  und die Natur. Das batten We i s s  und Mohs 
gemeinschaftHcb, dass sie die Methode, das Dogma vorzugsweise im Auge hielten. 
.\ber je scharfer sich die Methode zeichnet, um desto leichter tritt der eigentliche 
Gegenstand der Forschung, hier die Natur, zurOck. Wir Nachfolger, die den beiden

104*
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Mannern itn Leben zunachst standen wenden uns mehr zur Natur. Sie ist es, 
die versohnt, wenn man sie redlich sucht. Gestatten Sie mir, meine Herren, bier 
insbesondere der Arbeiten meines hochverebrten Freundes Gustav Ro s e  und 
tneiner eigenen zu gcdenken und der freundlichen Beziehungen, die ro r langen 
ilahren durch einen wohlwoilenden Besuch des Ersteren bei mir, als ich nocb in 
Freiberg war, eroffnet wurden.

Sehr nahe dagegen stand uns ein tilchtiger mineralogischer Arbeiter in 
voHster Kraft,' Herr Dr. A. K e n n g o t t ,  seit 1849 in Oesterreich, seit April 1852 
zweiter Custos-Adjunct am k. k. Hof-Mineralien-Cabinet, nun als Professor an die 
neu erriclitete technische Hochschule in Zurich berufen. Namentlich hatte er die 
so scbatzbaren, jedem Mineralogen unentbehrlichen Jahresubersichten zusammen- 
gestellt, von welehen die k. k. geologische Reichsanstalt diejenigen von 1844 bis 
1852 herausgab. wRhrend die spateren in Leipzig an das Licbt gefordert wurden, 
Ich babe seiner auch in der Akademie-SUzung am 9. October gedacbt, in der Mit- 
theilung fiber den Kenngottit, eine neue dem Miargyrit verwandte Mineralspecies, 
die er selbst bestimmt und beschrieben und fur welche seine Freunde und 
Collegen, die Herren Dr. Hor nes  und E. Su e s s ,  den Namen vorgescblagen 
batten. Wohl lasst sein Abgang von Wien eine fuhlbare Liicke, die wir indessen 
nur als Aulforderung betracbten, in unseren wissenschaftlicben Arbeiten vor- 
warts zu streben.

Folgendes ist die aligem'eine Uebersicht unserer diesjalirigen Arbeiten. Ich 
kann sie kurz fassen, da die Monatsbericbte stets das Ausfiibrlichere entbielten 
und auch wie bisher die ausfuhrlicheren Mittbeilungen im Laufe des Winters 
bevorstehen. Der k. k. Bergrath Herr M. V. L i po i d  nebst seinem Hilfsgeologen 
Herrn D. S t u r  bearbeiteten das Gebiet des Isonzo in Istrien und der Save in 
Krain, bis an das Wippaehthal, Adelsberg langs dem Laibach- und Santluss bis an 
die steiennarkische Grenze. Das Blatt der k. k. General-Quartierineisterstabs-Karte 
Nr. 6, Umgebung von Saatz in Bohmen, war Herrn J. J o k e l y ,  das Nr. 7 (Umge- 
bung von Leitmeritz) Herrn Dr. Ferd. H o c h s t e t t e r  iibergeben. Letzlerer ver- 
fiigte sich nocb im September in die Gegend von Starkenbach im Riesengebirge, 
urn mit Herrn Dr. B e y r i c h  zusammenzutreffen. Dankbar mOssen wir bier hervor- 
heben, dass die ausgezeichiieten Geologen, Herren Professoren Gustav R o s e  und 
Be y r i c h  aus Berlin, in den geoiogischen Aufnahmen jenseits der Granze Veran- 
lassung fandea, ihre Arbeiten auch nach Bohmen hin auszudebnen, namentlich fUr 
das Studium der Granite, welches unser hochverehrter Freund G. Rq s e  seit so 
langer Zeit und mit den gunstigsten Ergebnissen verfolgt. Sie sind bei ihren 
Arbeiten in Oesterreich trefflich durch die ihnen mitgetheilten Manuscript-Karten 
des k. k. militariseh-geographischen Instituts unterstiitzt worden. Wir aber 
gewinnen durch dieseAi’beiteu fur die k. k. geoIogischeReichsanstalt einen grossen 
Vorschub, indem nun der ganzen Granze entlang, von der Umgegend von 
Friedland bis zu der von Schatzlar, die treftlichsten Untersuchungen in unserein 
eigenen Lande vorliegen.

Es schien wilnschenswerth, von der ganzen siidlichen Abdachung der Alpen 
eine allgemeine Aiisicbt zu gewinnen, ahniich de r , welche im ersten Jahre un
seres Bestehens die ganze nordostliche Alpenkette zum Gegenstande hatte , und 
sich namentlich auch mit den in der Lombardie und Venedig wirkenden Geologen 
in Beziehung zu setzen. So nabmen denn der k. k. Bergrath Herr Franz Ritter v. 
H a u e r  und Herr Victor Ritter v. Z e p h a r o v i c h  die westliche lombardiscbe 
Abtheilung vor und der k. k. Bergrath Herr Franz F o e t t e r l e  die ostliche vene- 
tianische, um auch doch ein zusammenhangendes, wenn auch noch nicht im Ein- 
zelnen ausgefiihrtes Rild der Verbiilfnisse, verglicben mit dem was uns als das
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. Ergebniss langjiihriger,Untei'sucbungeH in den nbrdbstlichen Alpen vorliegt, bei 
der bevorstehenden Naturforscher-Versammlung geben zu konnen. Herr Bergratb 
F o e t t e r l e  war von Herrn H. W olf begleitet. Ueberdiess war Herr Professor 
Di'. J. P i r 0 n a in Udine so freundlicli, an den Excursionen des Ersteren durch 
das ganze Friaul Theil zu nehmen.

' So wie in fruheren Jahren batten aucb in diesem einzelne Einladungen 
Oder wicbtige sicb ergebende Fragen Veranlassung zu Untersuchungen gegeben, 

■welche ausserhalb des sicb allmalig erweiternden zus.ammenbdngenden Jabres- 
Aufgabe -  Terrains liegen. So hatte Herr Bergratb Ritter v. H a u e r ,  begleitet 
von Herrn V. Ritter v. Z e p b a r o v i c b ,  bereits im April, vor dem Beginn der 
Haupt-Excursion, die Romanen-Banater Militargrenze besucbt; Herr Bergratb 
F o e t t e r l e  auf die Einladung des Herrn Grafen v. Saint -Genoi sdieUingebung 
yon Szczakowa und Makow in Galizien. Ferner batte Herr v. Z e p b a r o v i c b  auf 
Veranlassung des Freiberrn v. R o t h s c h i l d  die Braunkolilen- und Bergtheer- 
Vorkommen unweit Rohitsch, Krapina, Tschakaturn besichtigt; Herr Bergratb 
M. V. L i po i d  die Umgegend von Tergove in der croatischen Militargrenze fiir 
eine Belgische Gesellschaft, so wie noch im Spatberbste fur Herrn Grafen von 
M i t t r o w s k y  die Umgegend von Miskowa in Galizien. Aucb Herr Dr. Hoch-  
s t e t t e r  hatte fur Herrn Grafen Prokop v. L a z a n z k y  die machtigen Dach- 
schieferablagerungen von Rabenstein in Bohmen fiir den Zweck einer rationellen 
Gewinnung derselben in Augenschein genommen.

Wabrend die Herren v. H a u e r  und F o e t t e r l e  in dem lombardisch- 
venetianischen Gebirgen beschaftigt waren, hatte ein juriger, frischer, tiichtig 
vorgebildeter Geologe, Freiherr v. R i c h t h o f e n ,  als freiwilliger Arbeitsgenosse 
seine Arbeiten im siidostlichen Tirol mit denen der k. k. geologischen Reichs- 
anstalt in Verbindung gebracbt, deren Erfolge demnach aucb in dem Befeicbe 
unserer Erfahruhgen zu Gute zu bringen sind. Eben so schlossen die Aufnahmen 
des Commissars des steiermarkisehen Vereins, Herrn Dr. R o i l e ,  im Einver- 
stiindniss mit der k. k. geologischen Reichsanstalt unternommen, sicb mit den 
Generalstabs-Blattern Nr. 18 und 22 oder Umgebung von Windiscbgratz und Cilli 
an die Arbeiten der vergangenen Jahren an. Auf gleicbe Weise bearbeiteten die 
Herren k. k. Bergratb F o e t t e r l e  und Dr. F. H o c h s t e t t e r  anschliessend an 
die trefflichen Aufnahmen des Herrn Directors H o h e n e g g e r  im Teschner Kreisc 
und imMahren die Gegend zwiscben Weisskirchcn, Meseritsch und Neutitschein 
fiir den Werner-Verein in Briinn. Auf Veranlassung des Vereins hatte aucb Herr 
Professor Dr. A. E. R e u s s  die Gegend zwiscben Brunn und Olmutz geologisch 
bearbeitet.

In diese Zeit fallt ein Besucb Seiner kaiserlicben Hubeit des durchlauch- 
tigsten Herrn E r z h e r z o g s  J o h a n n  in der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
Es war mir beschieden in uachstebendem Berichte aus vollem Herzen zu wieder- 
holen, wie viel seiner Gnade ich selbst verdanke, wie vie! aber aucb wir Oester- 
reicher dcin bohen Herrn Dank in der Entwickelung des neuesten wissenscbaft- 
lichen Aufscbwunges in Oesterreicb schuldig sind. der sicb an sein mehr als 
halbhundertjiibriges Wirken und Scbatfen in alien Ricbtungen anschliesst.

„D.er 11. Juli bildet einen Glanzpunctin denAnnalen der k. k. geologischen 
Reichsanstalt. Es ist immer erfreulich, die Tlieilnalime verzeichnen zu konnen, 
welche hochgestellte Besucber in grossen wissenscbaftlicben und vaterlandischen 
Instituten zu erkenneii geben, aber der hohe Besuch Seiner kaiserlicben Hoheit des 
durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs J o h a n n  greift in den mannigfaltigsten Bezie- 
bungen tief in das Wesen unserer Anstalt ein, welche der Director derselben das 
GKick hatte in alien ihren Abtheilungen darzustcllen. W er die Geschichte kennt.
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wird mit freudigem Herzen dem hohen Herrn, dem durclilauchtigsten Mitgliede 
unseres A I l e r h o c I i s t e n K a i s e r h a u s e s  einraumen, dass ohne ihn, ohne Sein 
langjahriges unablassiges vorbereitendes Wirken es gegenwiirtig in Wien und 
Oesterreich keine geologische Keichsanstait gabe, keine Kaiserliche Akademie der 
Wissenschaften, keine der vielen Gesellschaften, Vereine und Institute, welche Er 
griindete, noch die Entwicklungen, welche sich an jene Ergebnisse Seiner That- 
kraft anschlossen. An Seinem Johanneum in Gratz fand unser Mohs  das Asyl 
zum Beginn seiner grossen Leistungen in Oesterreich, von dort aus unter Mohs 
und spater hildeten sich und wirkten der gegenwartige Director der k. k. geolo
gischen Reichsanstalt und andere Manner, die in der Geschichte der Entwicklung 
unserer Institute unvergesslich sind, der Freiherr v. T h i n n f e l d ,  die Professoren 
Riepl ,  S c h r o t t e r ,  Un g e r  und Andere. Wer ist in) Stande einen Mann zu 
nennen, der die Alpen in der ganzen Erstreckung durch das Kaiserreich so genau 
kennt wie unser Erzherzog J o h a n n ,  mit dem hellen Blick und der Ausdauer des 
Gebirgsjagers, wie des Mannes der Wissenschaft und des Menschenfreundes. 
Herr Professor Si mony  war gegenwartig und legte die neuesten so ausgezeichnet 
schonen und genau von ihm im verflossenen Sommer namentlich in Salzburg und 
Tirol aufgenommenen panoramatischen Ansichten vor, in welchen nun jeder her- 
vorragende Punct sogleich von dem grossen Kenner mit Namen bezeichnet wurde. 
Seine kaiserliche Hoheit besichtigten niin nach einander die Aufstellungen der 
mineralogischen, geologischen, palaonfologischen und Reviersuiten-Sammlungen 
im Erdgeschosse, die Hiilfsraume, das chemische Laboratoriura, dann im ersten 
StockwerkedieArbeitsraumederGeologen mit den systematischenSammlungen, die 
der Zeichner, wo die bis nun geologisch colorirten Kartensectionen von Ober- und 
Nieder-Oesterreich, Salzburg, Karnthen undSudwest-Bohihen ausgebreitet wurden. 
Selbst das httttenmannische Laboratorium im Souterrain wurde besicbtigt, das zu 
Herrn P a te ra ’s Extractions-Arbeiten eingerichtet worden war. Als Andenken an 
denSchluss des mehrstundigen Aufenthaltes ist ein BlattdesGedenkbuches der k. k. 
geologischen Reichsanstalt durch daS Autograph Seiner kaiserlichen Hoheit geziert, 
welchem nur noch der Name des Herrn Adjutanten, k. k. Obersten, Commandeurs
K. F r o s s a r d  angeschlossen ist, nebst.dem Namen des Directors dgr k. k. geolo
gischen Reichsanstalt und den Namen der Herren Prof. S i m o n y ,  Dr. Ho r n e s ,  
Karl Ritter v. H a u e r ,  E. S ues s  und A. S e n o n e r ,  welche gegenwartig waren. 
Da niimlich die Mehrzahl der Mitglieder der k. k. geologischen Reichsanstalt in 
ihren Aufnahmsarbeiten von Wien entfernt sind, so hatte der Director die Herren 
Simony,  Hor ne s  und Suess ,  als uissenschaftliche Bundesgenosseh, durch den 
Gegenstand und zahlreiche gemeinschaftlich durchgefiihrte Arbeifen, gebeten, 
durch ihre Kenntnisse die Auskflnfte fiber etvva vorkommende Fragen reichhaltiger 
ku machen, wozu sich auch bei der so tief in das Einzelne eingehenden Vornahme 
der Besichtigung vielfaitig Veranlassung fand und woffir denselben der Director 
hier scinen besten Dank ausspricht. Die hochste Anregung fur alle Gegenwartigen 
lag in dem Genusse, in dem Bewusslsein, Schones und Werthvolles, redlich ge- 
leistete Arbeit, dem hohen Herrn vorzulegen, der mit dem vollen Urtheil der Kennt- 
niss als Derjenige dasteht, auf dessen eigene Geschichte und Wirksamkeit seit 
einem halben Jahrhundert Alles dasjenige zuriickgefuhrt werden kaiui , was jetzt 
so gross und glanzend erscheint. Seine kaiserliche Hoheit der durchlauchtigste 
Erzherzog J o h a n n  ist der wahre Vater und Begrunder des neuen wissenschaft- 
lichen Aufschwunges in unserem Oesterreich."

Nun riickte allmalig die Zeit der Naturforscher-Versammlung heran- 
Die Herren F o e t t e r l e  und Ritter v. Z e p h a r o v i c h ,  Dr. Hf i rnes ,  E. S u es s ,  
Professor Dr. Constantin v. E t t i n g s h a u s e n  waren noch mit einzelnen Theilen
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der Anordnung der aufgestcllten Sammiung thatig gewesen. Der Augustbericht 
in zwei Abtheilungen wurde in Mehrzahl gedruckt, um den Mitgliedern der 
mineralogisch-geologisch-palaontologischen Section als Orientirung in Bezug auf 
die k. k. geologische Reicbsanstalt zu dienen; aueh waren fiir dieselben, nebst 
einem Separatabdruck aus dem Akademie - Sitzungsberichte fiber die hohlen 
Gescbiebe aus dem Leithagebirge, Exemplare von sechserlei neueren interessanten 
Mineralvorkommen vorbereitet, hoble Gescbiebe, Dopplerit, eingesandt von Herrn
k. k. Bergrath Cornel H a f n e r  in Aussee, Ozokerit (ausgeschmolzen), Geschenk 
von Herrn Fabriksbesitzer Robert Doms in Lemberg, grosskbrnig krystallinischer 
Magnesit, Geschenk des Herrn Joseph Brun n e r  in Bruck an der Mur, Piauzit 
von TOffer, Geschenk von Herrn Georg Ra u f e r  in Laibach, und Reissacherit, ein 
Manganoxydabsatz aus dem neuen Quellenstollen in Wildbadgastein, entdeckt und 
eingesandt von dem k. k. Herrn Bergverwalter R e i s s a c h e r  in Bbckstein.

Es wfire zu viel des Stoffes, um ausfuhrlicher der Versammhmg selbst zu 
gedenken; doch darf nicht unerwahnt bleiben, dass auch die Mitglieder der
k. k. geologischen Reicbsanstalt den lebhaftesten Antheil daran nahmen. Eine der 
Sitzungen land in unserem Prachtsaale Statt. Das in demselben zur Besichtigung 
fiir die'Naturforscher aufgestellte Skelet des irischen Riesenelenns von dem hoch- 
verehrten Besitzer, Herrn Grafcn B r e u n n e r ,  wurde mit grosser Theilnahme 
betrachtet.

Dass aus Veranlassung der so willkommenen Besuche auch unser Gedenkbuch 
eine grosse Zahl von werthvollen Autographen von den ersten lebenden Forscbern 
in der Abtheilung, die wir reprasentiren gewann, ist wohl sehr naturlrcb, nur eine 
kleine Zahl aus denselben mbge hier erwahnt werden. Schon kurz vor der Ver- 
sammlung war es Sir Charles L ye 11, der mit grosser Theilnahme in unseren 
schbnen Sammlungen verweilte. Dr. E. Mayer ,  auf dem Wege nach den Quellen 
des Nil mit der grossen Expedition des Grafen d ' E s c a y r a c  d e L a u t u r e ,  
Professor Theodor S c h e e r e r  von Freiberg, Oberberghauptmann Freiherr von 
b e u s t ,  Bergrath S c h U b l e r ,  Oswald He e r ;  G b p p e r t ,  v. N o r r e n b e r g ,  
P l f i c k e r ,  S e n f t  vonEi senach , Noeggera t h , Sar t o r i us  v . Wal t e r s haUs en ,  
Hermann v. Meyer ,  H. Mi che l i n ,  E. Col lomb,  B. S t u d e r ,  de Vi s i an i ,  
L i e b e n e r ,  V. R u s s e g g e r ,  G. V. J a e g e r , K a p p ,  Herrn. Ka r s  t en ,  Kn b p f l e r ,  
B e i n e r t ,  v. Pot t ,  F r e s e n i u s ,  L a n z a ,  v. F r i t z s c h e ,  Leun i s ,  S c h u l t z  
Bipoii  t tnus ,  V. Ca m a i l ,  Gustav Ro se, Bey r i c  h, v. S t r om bee k, C ot t a ,  v. 
Kummer , ,A.  und M. Br aun ,  H e r r i c h - S c h a f f e r ,  F f i r n r o h r ,  Be l l i ,  von 
B r a n d t ,  P. Mer i an ,  A. E s e h e r  v. d. L i n t h ,  A. von Kubinyi ,  von Kovat s ,  
S a n t i n i , als Auswahl aus vielen Besuchern, die uns aber in manchen Beziehungen 
der Correspondenz und gemeinschaftlichen Arbeiten und Interessen naher 
gestanden.

Unmiftelbar vor der Naturforscher- Versammiung erfreute uns ein freund- 
licber Besuch des k. k. Herrn Ministers Grafen v. T h u n ,  am 29. October aber 
war es unser eigener holier Chef und Gbnner, der Herr k. k. Minister Freiherr 
Alexander v. Bach,  der mit der grbssten Theilnahme in der Besichtigung unserer 
schbnen und reichhaltigen Sammlungen namentlich auch alle Einzelnheiten 
erkundete, die sich auf die eben voriibergegangene Naturforscher-Versammlung 
bezogen und die Stellung, welche dabei die k. k. geologische Reicbsanstalt 
eingenommen hatte.

 ̂ Einstweilen waren die von dem verflossenen Sommer hereinlangenden 
kartographischen geologischen Arbeiten redigirt und die des Herzogthums Karn- 
then nebst Tlieilen von Steiermark auf der k. k. Generalstabs-Specialkarte des 
„Kbnigreichs Illyrien und des Herzogsthums Steiermark" u. s. w. in dem l^ass-
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stabe von 1.144,000 oderl Zoll— 2000 Klaftern, an S e i n e  k. k. A p o s t o l i s c h e  
M a j e s t a t  in tiefster Ehrfurcht unterbreitet, gl'eichzeitig mit dem dritten Bande 
der Abbandlungen der k. k. geologisclien Reichsanstalt und dem sechsten Bande 
des Jahrbuches derselben. Gliickiich war jener dritte Band, welcher die erste 
Abtbeilung der fossilen Moliusken, die Gasteropoden und Pteropoden des Wiener 
Tertiarbeckens enthalt, gerade noch vor der Versammiung der NaturforsOher 
fertig geworden und war Gegenstand der Bewunderung, der Anerkennung und des 
Dankes, in alien den zahlreichen Hichtungen, welche in der Ausfiihrung thiitig 
waren, fur den hochverdienten Verfasser einerseits, so wie fur die hohen Staats- 
behorden und die Organe der Ausfuhrung, Herrn k. k. Regierungsrath Aue r  und 
die trefflichen Lithographen. Bereits ist nun auch, den wohlwollenden Bestim- 
mungen unsers hohen Chefs und Gonners, Freiherrn A. von Bach ,  entsprechend, 
der zweite Band der Moliusken, die Bivalven, von Herrn Dr. HSr n es  krSftig in 
Angriff genommen. Die Herausgabe des Jahrbuches umfasst, wie im vorigcn 
Jahre das zweite Heft des VII. Bandes, das dritte ist dem Erseheinen nahe. 
Wie im verflossenen Jahre bin ich auch in diesem als Director der k. k. geo
logischcn Reichsanstalt der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften meinen 
besten Dank fiir die Publication von Abbandlungen darzubringen verpdichtet, 
welche Ergebnisse der Vorbereitungen und der Arbeiten der Mitglieder der 
k. k. geologischen Reichsanstalt sind, wie namentlich die grosse Abhandlung des 
Herrn k. k. Bergrathes, Franz Ritter v. Ha u e r ,  „Ueber die Cephalopoden aus 
dem Lias der nordostlichen Alpen" mit 25 Tafeln in dem XI. Bande ihrer 
Denkschriften. Unsere Erfolge sind wesentlich durch diese freundliche Theil- 
nahme gefordert.

Auch die Versendungen unserer Druckschriften, Jahrbuch, Abbandlungen, 
nahmen ihren erfreulichen Fortgang. Sie warden durch Eroffnung neuer Ver- 
bindungen vermehrt, und stellen sich gegenwartig auf folgende Zahlen: Abhand- 
lungen: im Inlande 86, im Auslande 103, zusammen 189 Exemplare; Jahrbuch: im 
Inlande 577, im Auslande 224, zusammen 801 Exemplare. Ausserdem sorgt Herr 
Graf V. M ar se  ha l l  durch franzosische und englische Correspondenz fiir 
Bekanntwerdung der Berichte iiber unsere Sitzungen sowohl als fiber die der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Auch warden 45 Sammiungen von 
Tertiar-Petrefacten, Mineralien u. s. w. in verschiedenen Richtungen versandt, 
endlich die oben erwahnten sechs neueren merkwurdigen Mineralvorkommen an 
96 wissenschaftliche Freunde und Institute, welchen sie gewidmet waren.

Die zahlreichen hfichst werthvollen Einsendungen, welche unserer Bibliothek 
zugekommen, sind hier zur Ansiebt aufgestellt. Ich lade die hochverebrten Herren 
ein,.sie jetzt im Ueberblick und spater mit Musse ausfuhrlicher in unserer Biblio
thek einzusehen und zu benutzen, wozu Herrn A. Sen o n e r ’s Kafalog den Leit- 
faden gibt, der nun bereits fiir Druckwerke 1953, fur Karten 319 Nummern ent- 
hiilt. Fortsetzungen periodiseher Schriften bilden die Mehrzahl. Neue Verbin- 
dungen .warden angekniipft mit Institnten, Akademien, Gesellsehaften in-Boston, 
Bombay, Chur, Cherbourg, Darmstadt, Dublin, Evreux, St. Etienne, San Francistfo 
(Californien)^ Gorlitz, San Jago (Chili), Kiel, Klausthal, Lyon, Metz, Milledgeville 
(Georgia U. S. N. A.), Missouri (Geological Survey), Neapel, Philadelphia, Rom, 
Washington. Unter den von einzelnen Gonnern eingesendeten Werken erwabne 
ich chronologisch die der Herren Dr. Le i d y ,  Dr. L e a ,  Prof. Cot ta,  T e r q u e m ,  
v. S c h m i ^ t b u r g ,  Pfaf f ,  Ombon i ,  Mas s a l ongo ,  de Vi s i an i ,  Vi l la,  
T u n n e r ,  P i r o n a ,  B e y r i c h ,  Menge ,  So l e i r o l  u. s. w. Sehr zahlreich waren 
auch diewielen Zusendungen von Programmen von Gymnasien und Realschulen, oft 
mit den werthvoRsten Abhandlungen.
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Vor w.enigen Tagen erst erhielten wir von dem beriihmten Forscher in Klein- 
asien, Herrn Peter v. T c h i h a t c h e f ,  den zweiten Band seines grossen Reisg- 
w6rkes „Asie m i n e u r e ,  description physique, statistique et avcheologiqne de 
cette contree.“ Er enthalt die Klimatologie und Zoologie. Wahrend der Krieg im 
Osten am heftigsten entbraniite, war der iinternebmende, kenntnissvolle Russe in 
pbilosophischer Rube, und woblwollend in Frankreich aufgenommen, auf das 
tbatigste beschaftigt, seine geistige Eroberung durch fortwiilirende Arbeit sicker 
zu stellen., Billig bemerkt er in dem Werke, dass er nicht nur,  wie es Herr 
B e c q u e r e l  in seinem Akademie-Berichte gesagt hatte, die Seele seines Reise- 
Unternehmens gewesen sei, wie etwa ein Miicen, der seine Reichthilmer ehrenvoll 
anwendet, urn Arbeit raachen zu lasseh, sondern dass er selbst auch seinen Kbrper 
dazu yerwendet babe. Selbst jetzt gedenkt e r, seirien fiinf Reisen noch zwei 
Spmmer-Campagnen in Kl.einasien hinzuzufugen, urn sodann das nun vorlauCg auf 
6 Bande berechnete Werk abzuschliessen. An einem anderen Orte hoften wir einen 
vollstandigen Bericht fiber den Inhalt des Bandes entgegen zu nebmen.

Der hochverehrte Verfasser hatte auch mir personlich ein Exemplar als 
Gesehenk ubersendet. Als Geschenk auch habe ich die Ehre hier ein Werk vor- 
zulegeir, in dem in einer ganz anderen Richtung, unter der moglichst unahnlichsten 
Lage mit der des Herrn v. T c h i h a t c h e f ,  Herr Dr. C. Giebel  in Halle seiner 
Pachkenntniss und,seinem unermudlichen Fleisse ein wahres Denkmal setzte. 
Es ist diess der zweite Band seiner Fauna der Vorwelt und enthalt: „Die Insecten 
und Spinnen der Vorwelt, mit steter BerUcksichtigung der lebenden Insecten und 
Spinnen". Ich habe die grosste Yeranlassung zum Danke, da das Werk von 
seiner Freundeshand mir gewidmet ist, wenn auch mir jene Abtheilung der 
Wissensehaft fremd blieb und ich nur stets jenen Wunsch und jene Theilnahme 
fflr den Erfolg seiner wichtigen Arbeiten und Unternehmungen aussprechen 
konnte, welche er in so hohem Masse verdient.

Auch mfige es mir gestattet sein, meinera hochverehrten Freunde Herrn Dr. 
H o c h s t e t t e r ,  fur seine Widmung des werthvollen Werkes „KarIsbad, seine 
geognostisChen Verhaltnisse und seine Quellen“ hier nochmals meinen verbind- 
lichsten Dank auszusprechen.

Im Laufe des Sommers hatte ich theils Yeranlassung von mehreren wissen- 
schaftlichen Mittheilungen und von zugesandten Mineralien, Petrefacten, Gebirgs- 
arten u. s. w. ausfUhrliche Nachricht zu geben, theils werden solche fiir den 
Lauf des YS înters vorbereitet. Unter den ersteren von den Herren kaiserl. russ. 
Generalmajor v. H e l m e r s e n  und Oberstlieutenant v. K o k s c h a r o w ,  von den 
Herren S e d l a c z e k ,  Ritter v. G h e g a ,  Ko f i s t k a ,  R e i s s a c h e r ,  K u n c z ,  
Z o l l i k o f e r ,  S c h u b l e r ,  Ro l lmann,  N a u m a n n ,  W. B r u c k e ;  unter den 
letzteren von den Geschenken der Herren Br u n n e r ,  J. B. und A. Vil la,  Raufe r ,  
Gr i mm,  W a l a ,  S c h r b c k e n s t e i n ,  K l e s z c z y i i s k i ,  Aug. M a r x ,  Ritter 
M i e s b a c h ,  Robert D o rn s, Cornel H a f n e r ,  R e i s s a c h e r ,  S t a p f ,  Oswald 
H e e r ,  Gf i ppe r t ,  H a u s e r ,  Dr. S e n f t ,  H. K a r s t e n ,  fiber die geologischen 
Karten von Rheinland und Westphalen von .Herrn v. De ch en ,  das Geini tz ' sche 
Werk „fiber die Steinkohlen des Konigreichs Sachsen" und andere. Von mehreren 
wird spater noch ausfiihrlicher berichtet werden.

Der kaiserlich russische Herr Generalmajor v. H e l m e r s e n  sandfe eine 
Abhandlung fiber das langsame Empbrsfeigen der Ufer des baltisehen Meeres, so 
wie die Nachricht fiber das baldige Erscheinen seines eigenen geologischen 
Reiseberichtes fiber Schweden und Norwegen und einer deutschen Bharbeitung ' 
der von dem Oberstlieutenant im Bergcorps, Herrn Wl a n g a l i ,  ausgefohrten 
Reise in die ostliche Kirgisensteppe und bis an die Granzen von China. „Die
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gcologischen Arbeiten in Russland, schreibt Herr v. H e l m e r s e n ,  haben unbe- 
hindert durch die schwere Kriegszeit, ihren erfreulicben, Fortgang gehabt und er 
wird Niib'eres mittbeilen, sobald die Resultate derselben sich herausgestellt und 
abgerundet haben.“ Darunter sind Arbeiten in sehr umfassendem Massstabe, 
wie die am Ural, wo alle Bergreviere der Krone gegenwSrtig Ton geschickten 
Geodiiten genau vermessen und geologisch untersucht werden, urn Specialkarten 
dieser Reviere anzufertigen. Den geodatiscbeA Arbeiten liegen astronomische 
Ortsbestimmungen zum Grunde, die Herr D o l l e r  von dem Central-Observajorium 
zu Pulkowa ausfiihrt. Aehnliche Arbeiten werden seit zwei Jahren auch im siid- 
lichen Ural, im Gouvernement Orenburg, ausgefiihrt, wo der dortige General- 
Gouverueur, General P e r o w s k y ,  sie veranlasst hat.

Herr N. v. K o k s c h a r o w ,  kaiserlich russischer Oberstlieutenant im Berg- 
corps, theilte das Ergebniss seiner neueren Messungen und Arbeiten uber den 
Magnesia-Glimmer vom Vesuv mit, zufolge deren die Winkel der nach den drei 
unter 120® sich schneidenden Richtungen orientirten Flacben nach den Ergeb- 
nissen seiner genauesten Messungen dergestalt rollstitndig mit einander iiberein- 
stimmen, dass die Annahme des rhomboedrischen Systems tiir die Formen des- 
selben mit der allergrbssten Walirscheinlichkeit begrundet ist. Auch die dptische 
Erscheinung des vollkommenen Polarisationskreuzes mit den Interferenzringen 
findet er iibereinstimmend. Er schliesst daraus, dass es also docb einen wirklichen 
Bio t i t  gibt, was von mehreren Mineralogen und Physikern in 'F rage gestellt 
Worden war.' Herr v. K o k s c h a r o w  hatte auch einige kleine Krystalle des vesu- 
vischen Biotits an Herrn Director H a i d i n g e r  gesandt, welche keine Spur der 
an anderen Glimmerarten so hauflgen Zwilfingsbildungen zeigen,> und welcher 
ubereinstimmend mit Ha i d i nge r ' s  bisherigen Beobachtungen an sehr schonen 
Glimmerkrystallen vom Vesuv zwischen gekreuzten Polarisirern das vollkommene 
Kreiiz mit den Ringen einaxiger Krystalle zeigen. Diese neuere Revision des 
Herrn v. K o k s c h a r o w  ist ungemein wichtig, da sie unzweifelhaft dem Bi o t i t  
seine selbststandig specifische Stellung gewahrleistet. Angeblich oder wirklicb 
vom Vesuv stammende Glimmer mit der bekannten Zwillingsbildung sind dagegen 
gewiss optisch zweiaxig und vom Biotit specifisch verschieden.

Unter den an die k. k. geologische Reichsanstalt gelangten Druckwerken 
erfordert das nachslehende: „The first and second Annual Reports o f the Geo
logical Survey o f Missouri. By G. C. Swallow, State Geologist" eine besDndere 
Erwalmung. Es ist in der Hauptstadt, Jefferson City, mit der in den Vereinigten 
Staaten gewohnten Vollendung im Jabre 18SS gedruckt und wurde durch den 
k. k. Viceconsul, Herrn E. C. A n g e l r o d t  in St. Louis am Mississippi, im Staate 
Missouri, an unsern hochverelirteri Freund und Correspondenten, Herrn k. k. 
Generalconsul in New-York, C. L d o s e y ,  eingesandt. Die k. k. geologisclie 
Reichsanstalt verdankt die Mittheilung Sr. Excellenz dem Herrn k. k. Handels- 
minister Ritter v. T o g g e n b u r g .  Es ist dies eines jener Ergebnisse des krafb^ 
vollen Vorgebens in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, durch welche 
selbst die jungsten derselben, verglicben mit den uralten Staaten tanserer Hemi- 
sphare, man mbchte sagen mit Gewalt, sich die Kenntniss des Grund und Bodens 
erwerben, der ihnen angehort. Die- ostlicben Staaten begannen. Schon ĵiMMi 
mehreren. Jahren liegen die Berichte vor. Der gegenwartige schliesst sich in 
geograpbiseher und geologischer Beziehung unmittelbar an das schone Werk 
von David Dale Owe n :  ^Report of a Geological Survey o f Wisconsin, Jowa 
and Minnesota" u. s. ,w. an, der durch das Schatzamt der VereKiigten Staaten 
veranlasst, in Philadelphia 1852 erschien. Herrn G. C. S w a llo w ’s Bericht 
erschien aber auf Kosten der Regierung des Staates Missouri, welcher auch die
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. l^eologische Untersuchung veranlasste. Die Uiitersuchung begann itn April 18S3. 
Herr S w a l l o w  war Staatsgeologe; Herr Med. Dr. A. L i t t o n  von St. Louis, 
wurde zum Chemiker, Herr R. B. P r i c e  von Brunswick zuin Zeichner der 
Aufnahme ernannt. Herr Med. Dr. B. ,J. S h u m a r d  von Louisville, der friiher 
auch in der aus zwolf Geologen ^estehenden grossen Unternehmung, auf welcke 
sich Herrn D. D. O w en’s obenerwahnter Bericbt beziebt, erfolgreicb mitwirkte 
und spater in der Untersucbung fur die Gesaramt-Staatsregierung des Territoriunis 
von Oregon wirksam war, wurde seit dem Herbste 1853 als Palaontologe und 
Assistent gewonnen, Herr FrederikB ass von Columbia trat als Assistent scbon 
im Mai ein. Nacb der Anscbalfung der notbwendigen Apparate ging es ans Werk, 
die Gegend wurde unter dip Geologen vertbeilt, Durcbscbnitte begangen, Gruben 
befabren, statistiscbe Angabeh gesammelt, so wie Erze, Fossillien und Mineralien 
Mler Art, aucb wurden Barometer-Beobacbtungen gemacbt. Nacb der Uebersicbts- 
reise des ersten Jahres wurden fur das zweite nocb die Herrn F. Hawn und F. 
B. Me e k ,  letzterer gleicbfalls friiber bei Herrn D- D. Owe n ’s Expedition als 
Assistent beigezogen und das Unternebmen kraftigst angegriffen. Die Ergebnisse 
sind nun in dem Werke verzeicbnet. Ii,i dem erst 1821 durcb seine tiber 682.000 
nacbgewiesene Bevblkerung auf 65.037 engliscben Quadratmeilen in die Reibe 
der Staaten eingetretenen Missouri ist nun bereits der grosste Theil der Ober- 
flacbe durcb die von Herrn S w a l l o w  und seinen Assistenten bereisten Durcbscbnitte 
aufgescblossen. Die Gesteine sind iiberall bestimmt, Karten niedergelegt, die Fossi-i 
lien namentlicb aucb sorgfaltig gesammelt und die bisber bekannten bestimmt, 
obwobl sicb aucb viele neue gefunden baben, deren genaue Bestimmung zum Theil 
Herr Dr. S b u m a r d  durcbfiibrte, von w'elcben aber nocb sebr vieles ganz Neues 
zu bearbeiten die Zeit nocb nicht erlaubte.

Von sieben Grafsebaften entbalt der Band geologiscbe Specialbericbte. Viel 
Aufmerksamkeit ist dem Mineralreicbtbum in jeder Riebtung gesebenkt, der aber 
aucb in Missonri, was Steinkoblen, Eisen und Blei betrifft, in der That die boebste 
Aufmerksamkeit verdient. Es moge bier nur beispielsAveise des sogenannten Eisen- 
berges (Iron Mountain) gedaebt werden, zu dessen Beiiiitzung eine Gesellscbaft 
im Jabre 1845 sicb bildete. Er bat die beil3ufige Gestalt eines flacben Kegels von 
etwa 228 Fuss Hobe, mit ,einer Basis von etwa 250 Jocb (500 Acres). Er 
b.estebt ganz aus Eisenglanz. Herr S w a l l o w  bereebnet, das specifisebe Gewiebt 
zu 5 '0  angenommen, dass der Berg tiber 230 Millionen Tonnen (4600 Millionen 
Centner) Eisenstein entbalt. Dazu gebort ejn grosser Tbeil des Rodens dem 
Steinkoblensystem an. „Man lasse", sagt S w a l l o w  S. 42, „Missouri das Eisen 
ftir seine tausend Meiien von Eisenbabnen selbst erzeugen und es wird nacb den 
gegenwartigen Preisen mebr als 8 Millionen Dollars in der Tasebe bebalten, 
was einer DilTerenz von 16 Millionen in der Handelsbilanz entspriebt." VoU von 
hhniicben praktiseben Bemerkungen ist die Einleitung des Werkes: „Ueber 
die Vortbeile der geologiscben Durebforsebung von Missouri", eine Abbandlung, 
die fur einen beinabe nocb jungfraulicben Staat entworfen, der vor nocb niebt gar 
longer Zeit dem „fernen Westen" angeborte und die, wenn aucb niebt gerade 
„neue Weisbeit" fur Land und Bergbau, Gewerbe und Handel entbalt, aber um 
desto wertbvoller und beberzigender aucb fiir uralte Staaten ist, in welcben 
liingst die „Gescbicbte^ ibr Studium a.ufscblagen konnte und wo man docb nur 
allmablig mit klaren geologiscben Augen Kenntniss desjenigen zu nebmen beginnt, 
was den Besitz und den Nationalreicbtbum ausmaebt. Die eigentliebe.geologiscbe 
Zusammensetzung von Missouri, abgeseben von den quaternSren oder Alluviai- 
und Diluvialscbicbtenv beginnt erst mit der Steinkoblenperiode, diese, die 
devoniseben und siluriseben Sebiebten umfassend, wenig Metamorpbisebes und
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einige abnorme Gesteine, Granit, Griinstein und Porphyr. la den drei ersten 
Schlchtensystemen sind 23 verscliiedene AbtheiJungen diirch genaueste wissen- 
schafUiche Vergleichung nachgewiesen. Das tiefe Studium derselben seit Sir R. 
Mu r c h i s o n ’s ersten Erfolgen bietet auch bier treffliche Vergleichungspuncte, 
Herr S w a l l o w  gibt auch eine vollstandige'Uebersicht der geologischen auf 
Missouri bezuglichen Literatur -von den ersten Vorlaufern, L e w i s  und Cl a rk  
1809, bis zu deri neuen wichtigen Werken der HH. Ha l l ,  C. U. S h e p a r d ,  
Sir Ch. Lyel l ,  R. C. Tayl  or, D. D. Owen,  P o s t e r  und W h i t n e y ,  so wie der 
zahlreichen Mittheilungen, die sich fast in jedem Blatte des „Western Journal 
and Civilian“ linden.

Das ganze Werk gereicht den sammtlichen, bei der Untersuchung des 
Landes und der Redaction desselben betheiligten Mannern, Yon dem Gouverneur 
Herrn S t e r l i n g  P r i c e  bis zu den zahlreichen Unterstiitzern der Arbeit, 
namentlich Herrn Swa l l o w selbst, zur grbssten Ehre und die k. k. geologisclie 
Reichsanstalt ist Sr. Excellenz dem k. Jk- Herrn Minister Ritter v. T o g  gen  b u r g  
fur die Uebermittlung desselben zu dem grossten Danke Verpflichtet, besonders 
da dasselbe nicht eigentlich fiir den Buchhandel bestimmt ist.

Schon in der Sitzung der geographischen Gesellsehaft am 6. Mai hafte Herr 
Director H a i d i n g e r  die zwei neuen Blatter der schdnen Karten des Herrn Berg- 
hauptmanns ?. De chen  vorgelegt, welche Wohl als ein wahres iiberall nachzu- 
ahmendes Beispiel betrachtet werden sollten, wie er dies namentlich auch in der 
Sitzung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften vpm 21.-Februar 1856 
hervorgehoben hat. Herr v. De c h e n  gibt nun auch Nachricht fiber die von der 
deutschen geologischen Gesellsehaft in Berlin ausgegangene „geologische Karte 
von Deutschland" in zwei Blattern, deren letzte Redaction er auf den Wunsch der 
Gesellsehaft bei einer frOhern Ziisammenkunft ubernahm. Ffir einen Theil von 
Oesterreich werden noch die neuesten Mittheilungen erwartet. Alles andere ist 
fertig. Zu dem ubrigen Theile der Karte sind folgende handschriftliche von den 
Verfassern selbst auf der Karte eingetragene Materialien beniitzt worden: 
1’. Schleswig, Holstein von Meyn;  2. Mecklenburg von Bol l ;  3. Neuvorpom- 
mern und Rugen von P. v. Ha g en o w;  4. Brandenburg, Pommern, Posen von 
Bergmeister v. Mre l eck i ;  5. Nieder-Schlesien von E. B e y r i c h  und G. Rose ;
6. Ober - Schlesien von R. v. C a r  n a i l ;  7. Provinz Sachsen von E w a l d ;  
8. Braunschweig von v. S t r o m b e c k ;  9. llifiringen von C r e d n e r ;  10. Bayern 
von Gu mb e l .  Die Eintragungen stimmen sehr nahe uberein, so dass'die Redac
tion sehr wenig schwierig, besonders da mehr Formatioilsglieder unterschieden 
wurden, als man fUglich in der Zusammenstellung aufnehmen kann. .Handschrift
liche Materialien aufanderen Karten gaben: 1. fur Sachsen Na uma nn ;  2. fur den 
Harz A. Rbmer  in Clausthal; 3. fur andere Theile von Hannover H. Ro m e r  in 
Hildesheim; 4. Hessen-Darmstadt Be c k e r  in Darmstadt; 5. Herrn v. D e c h e n ’s 
Karte von Rheinland und Westphalen, an welcher H. G i r a r d ,  F. R o m e r  und 
viele andere koniglich preussische Bergwerksbeamte gearbeitet habetl. Bereits 
veroffentlichte Karten wurden beniitzt: 1. Sachsen von N a u m a n n  und C o t t a ;  
2. Thuringen von C o t t a ;  3. Thiiringen von C r e d n e r ;  4. Kurhessen’ von 
S c h w a r z e n b e r g  und H. R e u s s e ;  5. Hannover von H. R o m e r ;  6.‘-Hessen- 
Darmstadt des mittelrheinischen geologischen Vereins von L u d w i g  und Dief -  
f e n b a c h ;  7. Hessen-Darmstadt von v. Kl i ps t e i n ;  8. Wurttembei"g,' Baden, 
Hohenzollern voh Bach;  9. Belgien von Dumont ;  10. Frankreich von E l i e  de 
B e a u m o n t  und Du f r e n o y ;  11. Schweiz von S t u d e r  und E s c h e r ;  12., 13. 
Savoyen von S i s mo n d a  und P a r e t o ;  14; Tirol vom montanistischen Verein in 
Innsbruck; IS.-Theil von Bolimen von B a r r a n d e ;  16. Theil von Thuringen von
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R i c h t e r ;  17. Theil von Pommern von W e s c h e l ;  18. Theil von TliUringen von 
B o r n e m a n n .  Fiir das Erzherzogthum Oesterreich geniigt vollstandig die von 
Herrn Franz Ritter v. H a u e r  eingesandte neue Karte. Folgende Farbenunter- 
scheidungen sind auf der Karte durchgefiihrt: 1. Alluvium und Diluvium zusam- 
men weiss; 2. Tertiar, a^Pliocen, d j  Miocen, e j  Eocen {einschliesslich Numrnu- 
liten-System); 3. Kreide a j  obere (vom Danien bis mit Ceiiomanieh d'Orbigny), 
d j  Gault, c j  Neocom oder Ilils; 4. Weald; S. Jura, a )  weisser (Portland und 
Coralrag), b)  brauner, c ) schwarzer oder Lias; fur die Alpen ist bier nocb eine 
Abtheilung getrennt; 6. Trias, a)  Keuper, b)  Miischelkalk, c)  bunter Sandstein;
7. Perm, a )  Zechstein, Rothliegendes; 8. Kohle, a)  obere (productive), 

untere (Flotzleeres, Culm, Koblenkalk); 9. Devon, a)  oberes (Kramenzel, 
Cypridinen), b) mittleres, Kieselkalk, Stringocephalen, c) .unteres, Koblenzer 
Schichte, Spiriferen; 10. Silur; 11. krystallinische Scbiefer, a)  Thonschiefer 
(Phyllit, Phyllade, Azoisclies), b) Gneiss und (ecbter) Gliinmerschiefer. Ferner 
1. vulcanische Gesteine, Lava, Basalt, Trachyt, zusammen eine Farbe; 2. Pluto- 
nische Gesteine, a)  Melaphyr, b) Porphyr (Quarz- und Felsit-P.), c) Diorit, 
Hypersthenfels, Gabbro, Serpentin, d )  Granit und Syenit. Zusammen 28 Farben 
und inlt der noch in den Alpen zu unterscheidenden Abtheilung zwischen Lias 
und Trias 29. So naht sich die Karte allmahlig der Vollendung. Wir Sind dem 
hoehverehrten Freund urn so mehr fiir die Mittheiiung dieser Angaben zum Danke 
verpflichtet, als auf Herrn v. Dec hen in dem befreundeten Preussen vorziiglich 
der geologische Geist unseres unvergesslichen Meisters Leopold v. Buch uber- 
gegangen ist. Auf ih*n musste am Ende die Redaction jener vor langer Zeit vor- 
geschlagenen und begonnenen Karte (ibergehen.

Herr geheimer Uofratli Ha u s ma n n  sandte seine wichtige Abhandlung uber 
die durch Molecularbewegung in starren, leblosen Korpern bewirkten Formver- 
Sinderungen. Seit langen Jahren bilden diese Erscheinungen das Studium zalil- 
reicher Forseher, und es tritt immer mehr als einer der anziehendsten Theile der 
Naturerkenntniss hervor, die kleinsten Theilchen so weit wie moglieh, auf opti- 
scbem, mechanischem, chemiscbem Wege zu verfolgen., Hier s6hliesst ein hoch- 
erfahrener Forseher seine eigenen Erfahrungen langer Jabre ab; nebst den 
Nachrichten iiber fremde gibt er auch zahlreiche Ei’gebnisse ihm eigenthiimlicber 

■ Beobachtungen und eroffnet eine wahre Fundgrube zur Vergleichung fiir spatere 
BearBeiter dieses Gegenstandes, der dem Mineralogen und Geologen, so wie dem 
Chemiker und Physiker so wichtig ist.

Yon der koniglich bayerischen Akademie.der Wissenschaften war uns vor 
einiger Zeit die Einladung zugegangen, aus ihren sammtlicben Verlagsartikeln 
alles dasjenige auswahlen zu wollen, was von denselben unsere Bibliothek noch 
entbehrte. Gerne entsprachen wir derselben, und batten nun im Laufe des Monats 
das VergnQgen, durch die Sendung des Herrn Bibliotbekars C. Wiedm' ann diese 
Artikel, in 33 Nummern, darunter die Reihen der Bande der '„Physicalisclien 
Abhandlungen," der *Denkscliriften“ , der *Abbandlungen der mathematisch- 
physicalischenClasse“ u. s.w. inEmpfang zu nehmen. Mit den fruheren Gesehenken 
der koniglichen bayerischen Akademie sind wir nun im Besitz aller ihrer natur- 
wissenschaftlichen Arbeiten.init Ausnahme der ganzlich imBucbhandel vergriffenen, 
und derselben daher zu dem verbindlichsten Danke verpflichtet.

Herr Dr. H o c h s t e t t e r  sandte das erste Exemplar seines neiien, zwar 
wenig umfangreiehen aber meisterhaftenWerkes ^Karlsbad, seine geognostischen 
Vei’haltnisse find seine Quellen" nebst dem „Plan von Karlsbad und dessen Urnge- 
bung, gezeichnet von Joseph Mi l fo l e t zky  (in dem Masse von 160 Klafter 
t=s 1 Z611), geognostisch aufgenommen von Dr. Ferdinand H o c h s t e t t e r . "  Nur
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das zusammenhangendeStudiumder nachsten und der entfernteren Umgegend, mit 
dem Blicke des an geologischeAnschauungen gewohnten Forschers.konnte vereint 
mit den genaueren Untersuchungen der nachsten Verlialtnissei^ie vollkommene 
Uebersicht gewahren,welche hiervorliegt.SiewurdeyonHerrnDr. H o c h s t e t t e r  
HerrnDirector Haidi  n g e r  gewidmet.der selbst viele Jahre in dem nahenElbogen 
getebt und der auch auf manche denkwiirdige geologjsche Verhaifnisse der Uragegend 
aufmerksam machte, aber wie er sich oft in der neuern Zeit ausserte, zu einem 
erfolgreicheren Studiura gerade deijenigen Anregung entbehrte, welche nun aus 
dem Bestehen einer Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.einer k. k. 
geologischen Reichsanstalt und anderer Institute und Verbindungen nicbt fehlt, 
welche beweisen, dass die Kenntniss der fernsten Gegenden des Kaiserreiches 
auch den BewohnernderMetropole nicbt gleichgiltigist. Herrn Dr. H o c h s t e t t e r  
erklart sich der Director der k. k. geologischen Reichsanstalt fur diese freundliche 
Widmung zu dem grossten Danke yerpflichtet.

Der eilfte Band der Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissen
schaften ist besonders reich an palaontologischen Arbeiten, der Text derselben 
betragt %  des Ganzen (274 S. gegen 9 2 ), die palaontologischen Tafeln sogat 
‘VtsdesGanzen (S6 gegen 8). Von den palaontologischen Arbeiten beziehen sich 
die des Herrn Professor U n g e r  und die des Herrn Reinhard R i c h t e r ,  Rectors 
zu Saalfeld, auf das Ausland, den Thuringer Wald, aber die zwei grossen nnd 
wichtigen Arbeiten der Herren Franz Ritter von H a u e r  fiber die Cephalopoden 
aus dem Lias der nOrdostiichen Alpen mit 28 Tafeln und die des Herrn Akade- 
mikers Joh. Jak. He ck  el  fiber neue Species von fossilen Fischen Oesterreichs mit 
18 Tafeln trelfen zu allernachst unsere eigenen geologischen Interessen. Nament- 
lich die erste dieser Abhandlungen, die Cephalopoden, des k. k. Herrn Bergrathes 
Ritter von Ha u e r  ist ein reines Ergebniss der Vorbereituugen und Arbeiten der 
k. k. geologischen Reichsanstalt und ihrer Mitglieder, und es hat dieses Institut 
daher in wissenschaftlicher Beziehung die grfisste Veranlassung der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften ihren Dank fur die Publication derselben darzu- 
bringen, welche die k. k. geologische Reichsanstalt bei der herrlichen.Ausftthrung 
der Tafeln grosse Summen gekostet M tte, vielleicht auch fur sie unter den 
gegenwartigen Verhaltnissen ganzlich unausffihrbar gewesen ware, wahrend der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in der Publication Text und Tafeln 
ganzlich kostenfrei geliefert werden. Die Llthographie wurde durch die trelTlich 
eingeubten Kfinstler S c h o n n ,  S t r o h m a y e r ,  B e c k e r ,  P o l z e r  unter den 
Augen der Herren von Ha u e r  mnd Dr. H o r n e s  im k. k. mineralogischen Cabi- 
nete ausgefiihrt, die Lobenzeichnungen durch H errn‘J. J o k d l y ,  gegenwartig 
Sectionsadjunct der k. k. geologischen Reichsanstalt im nordlichen Bohmen, mit 
grosster Genauigkeit nach der Natur entworfen. Herrn von Ha u e r ’s Abhandlung 
ist das Ergebniss jahrelanger Studien und Vergleichungen der in der Folge 
unserer Arbeiten in den Ostalpen eingeleiteten Aufsammlungen von ihm selbst und 
den fibrigen Mitgliedern der k. k. geologischen Reichsanstalt, einem C z j z e k» 
S t u r ,  L i p o i d ,  S i m o n y ,  E h r l i c h ,  P e t e r s , . s o  wie der Mittheilungen theils 
an die k. k. geologische Reichsanstalt, theils in Folge der von Herrn von. H a u e r  
eroffneten Correspoiidenz fur Bestimmung,. der Herren G r u n o w  in Berndorf, 
Professor R e u s s  in Prag, von F i s c h e r  inMunchen, Justin R o b e r t  in Oberalm, 
G r o h m a n n  in St. Wolfgang, Dr. W a l s e r  in Schwabhausen, Professor P i chi e r  
in Innsbruck, den Herren Dr. A. und H. S e h l a g i n t w e i t ,  des Herrn Dr. H. 
Ei nmr i ch  inMeiningen,ferner aus denSfidalpen durch Herrn Orsi"und P i e s c h l  
in Roveredo, M e n a p a c e  in Ofen, Lavi .zzari  in. Mendrisio, S t a b i l e  in 
Lugano, V e n a n z i o  in Bergamd, Meneghin i  in Pisa, S i s m o n d a  ih Turin,
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Balsatno C r i v e l l i  in Pavia u. d. w. In den Karpathen sammelten die Herren 
F o e t t e r l e  und P a t e r a  fur die k. k. geologische Reichsanstalt. Dazu ist die 
gesammte Literatur sorgfaltig studirt und es sind in den Liasschichten der nord- 
ostlichenAlpenkritischnachgewiesen 67 Species Ammoniten (und zwar ISArieten, 
12 Falciferen, 6 Amaltheen, 2 Ornaten, 11 Capricornier, 11 Heterophyllen, 
1 Planulate, 3 CoVonarier und 6 Fimbriafen), ferrier 5 Nautilen und 1 Ortho- 
ceras. Die Vergleichungstafeln fur die Uebersicht enthalten 14 Species in den 
5 Localitaten der Kbsseiier Schichten, 53 in den 10 Localitaten der Adnether 
Schichten, 17 Species in den 14 Localitaten der Fleckenmergel und 21 Spe
cies in den 3 Localitaten der Hierlatz-Schichten, endlicb ein Gesammt- 
bild der Vorkommen der 71 Species, 52 davon von Herrn von Ha u e r  neu 
bestimntt und beschrieben, in den nordbstlichen Alpen, der Umgebung von 
Lienz, den Lombardischen Alpen, Toscana, Spezzia, den Central-Apenninen, 
der Schweiz, den Karpathen, in Frankreich nach d’O r b i g n y  und in Wiirttem- 
berg nach Q u e n s t e d t .  Es istreine Arbeit, die Herrn von Hauer  zur grbssten 
Ehre gereicht und seine bereits so vielfaltig anerkannte Meisterschaft neuerdings 
beurkundet.

Nur mit wenigen Exemplaren erscheint die k. k. geologische Reichsanstalt 
in der schonen Abhandlung des Herrn k. k. Akademikers H e c k e l  vertreteu. Der 
gros’sere Theil der 15 grossen Tafeln bezieht sich auf die Prachtstucke in dervon 
Herrn He ck e l  selbst erst in Aufnahme gebrachtenAbtheilung fur fossile Fische 
des k. k. zoologischen Museums, nameutlich die Geschenke an verschiedenen 
Pyknodonten von Comen am Karst des Herrn FML. Grafen von C o r o n i n i ,  so 
wie auch auf einzelne Exemplare aus dem Museum des Marchese C a n o s s a  in 
Verona, des Herrn von R o s t h p r n  in Klagenfurt, der Universitat Padua, des 
Gymnasial-Museums in Zara u. s. w. Nebst der Localitat von Comen, welche Herr 
H e c k e l  vor mehreren Jahren auch zu Aufsammlungen fur die k. k. geologische 
Reichsanstalt besuchte, ist vorztiglich der Monte Bolca vertreten. Ausser den 
Pyknodonten erscheinen die Abtheilungen der Chirocentriden, Elopiden, von 
Carangodes und Ctenoporaa.

Herr A. H e i n r i c h ,  Secretar des niederosterreichischen Gewerbe-Ver- 
eines, uberreicht gemeinschaftlich mit Herrn Ritter Wilhelm H a h n e r ,  konigl. 
sachsischen Consul in Livorno, als Programm ein „Neues System, Kupfer und 
andere Metalle aus den Erzen zu gewinnen," wofiir ein ausschliessliches Privi- 
legium genommen wurde. Es ist iibrigens auch in dem Blatte die Methode nur 
in so weit angegeben, dass sie eine „Vereinigung des nassen mit dem trockenen 
Wege“ ist. Nun besteht aber in der That der ganze Fortschritt in der neuern 
Hattenkunde auf dieser Verbindung, oder mit anderen Worten auf der rationellen 
Anwendung chemischer Kenntnisse tjnd Erfahrungen in jenen Processen, welche 
nur zu langezumTheilejetzt noch der Empiric preisgegeben sind.Herrn H a h n e r ’s 
Verfahren diirfte daher^ allerdings die grosste Aufmerksamkeit verdienen. Der 
Director der k. k. geologischen Reichsanstalt ist um so mehr zu einem solchen 
Ausspruche vorbereitet, als er selbst bereits in der Sitzung der Kaiserlichen Aka- 
demie der Wissenschaften am 18. Juli 1850, als er die glanzenden Erfolge 
von Herrn P a t e r a ’s ersten Arbeiten' zur Gewinnung des Silbers aus den 
geringhaltigen blendigen Przibramer Erzen zur offentlichen Kenntniss brachte, 
den ganzen Umfang der einschlagigen Arbeiten bezeichnet hat, ohne dass 
inde^sen weder er selbst noch P a t e r a  in ihrer Stellung und der gemein- 
niitzigen Richfung ihrer Bestrebungen die Idee eines zu nehmenden Privilegiums 
fasste. Im Gegentheil waren seine Worte „der Weg ist zu allgemeiner Beniitzung 
erbffnet" ira wahren Interesse des Landes und der Wissenschaft gesprochen.
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P a t e r a ’s Arbeiten fanden wohl in dem langen Zeitraum weder «ntsprechende 
Unterstiitzung noch Anerkenniing; aller Hindernisse ungeachtet hat er in vieler 
Beziehung Glanzendes geleistet, das ilim wenigstens in wissenscliaftlicher Bezie- 
hung niclit streitig gemacht werden kann, M'elehes auch das Schicksal der sinn- 
reichen Processe in ibrer Anwendung sein m’6ge, die sich vor sechs Jahren 
voraussehen Hessen, und welche auch er seitdem theilweise in Ausiibung setzte. 
Wie immer die Methode der Kupfergewinnung des Herrn Ritters Ha l iner  im 
Einzelnen eingeriehtet sein mag, gewiss ist sie in dem dainaligen Rahmen 
begriffen und daher ohne Zweifel empfehlenswerth in der Anwendung.

Billig erweckte der geistvolle Vortrag des k. k. Herrn Majors Freiherrn von ' 
E b n e r i n  der Sitzung der Kaiserlichen Akademie der Wisseiischaften am 11. Oct. 
185S iiber die Ziindung von Minen und Bohrschiissen durch Reibungs-Elektricitat 
das grosste allgemeinste Interesse. Der hochverdiente Physiker bewahrt als An^ 
denken A l l e r h o c h s t e r  Gnade ein Ritterkreuz der Eisernen Krone. Wir haben 
nun Gelegenheit, diese Methode der Zundung in den Kalksteinbrucli,en des Herrn • 
A. M a g i s t r i s  am Hundskogel in der hintern Briibl nachst Modling in Ausiibung 
zu sehen, die Anvvendung auf rationellen Steinbrucbbetrieb der sinnreichsten 
Ergebnisse wissenschaftlicher Forsehung. Herr V. Ritter v. Z e p h a r o v i c h ,  von 
Herrn Mag i s t r i s  eingeladen, berichtet iiber die gewaltige Wirkung, deren Zeuge 
er war, von der gleichzeitigen Entziindung einer Reihe sechs Fuss tiefer jiwei- 
zolliger Bohrlocher, mit je einem Pfunde Pulver geladen, durch einen ganz kleinen, 
buchstablich tragbaren elektriscben Reibungsapparat, wie ihn Herr Karl W i n t e r  
gegenwartig construirt. der in ein Kastchen von 1 Fuss Lange und Breite und 
von 3 Zoll Hohe verpackt werden kann. Es ist noch unvergessen, wie dieser 
geniale Erbauer und Verbesserer der Reibungs - Elektrisirmaschine bereits im 
Jahre 1845 die bier von ihm angewendete Methode der Ziindung auf eine Ent- 
fernung von 15,600 Fuss zwischen Wien und Hetzendorf ausfiihrte, woven er 
selbst, nebst anderen Erfindungen, dem ringformigen Conductor-Aufsatz u. s. w., 
in sechs Versammlungen von Freunden der Naturwissenschaften, vom 29. Janner 
bis 4. Juni 1847 Nachricht gab. Auch Freiherr y. Ebnep  hatte in jener Akademie- 
Sitzung der Verdienste des Herrn W i n t e r  anerkennend gedacht. Die grossen 
Vortheile der Reibungs-Elektricitat sichern ibrer Anwendung eine grosse Zukunft.

Innig verwandt den Erfolgen unseres hochverehrten Freundes R e i s s a c h e r  
in Gastein, aber in geologischer Beziehung von noch ausgedehnterer Anivend- 
barkeit ist der Inhalt einer Broschiire: „Das kohlensaure Gas in den Soolsprudeln, 
von Nauheim und Kissingen", welche der ausgezeichnete Geologe Herr Rudolph 
L u d wi g ,  kurfiirstlich hessiseber Salihen-Inspector und Bade-Verwalter zu Nau
heim mit dem in dem Begleitschreiben lebhaft ausgesprochenen Wunsche iiber- 
sandte, „es rnochten auch anderw3rts in der Nahe gasiger Quellen Bohrungen 
unternommen und Sprudel hervorgerufen werden, einestheils urn dadurch die 
Anzahl vorzQglicher Heilbader zu vermehren, anderntheils urn die Gesetze der 
Geologie durch zahlreichere Beobachtungen mehr und mehr befestigt zu sehen". 
Wahrhaft iiberraschende Ergebnisse sind in Nauheim, in Kissingen durch ratio- 
nelle Anlage von' Bohrloehern erzielt worden. Man hat die Wassermasso der 
Quellen da gefasst, wo sie durch den hiiheren Druek comprimirte, an das Wasser 
gebundene KohlensSure noch in liquider Gestalt enthalt. Die atraospharische 
Pressung nimmt im Bohrloche ab, die Kohlensaure steigt in der Wassermasse auf 
und reisst die Quelle mit sich fort, der Sprudel ist gebildet und springt.in Nau
heim bis zu 56 Fuss Hohe mit 31 ®R. Temperatu'r, jn Kissingen zu 90 Fuss Hohe 
mit 15*R. Temperatur. — Diess ist Herrn L u d w ig ’s hier durch die^chlagendsten 
Thatsachen nachgewiesene Theorie. Hydrostatischer Druck hebt Quellen, aber
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die Kohlensaure, durch hohere Temperaturgiade gasformig geworden, bringt das 
Wasser selbst uber das bydrostatische Niveau zum Ueberstromen und zur Sprudel- 
bildung. Wo die Wassermasse nicht aus tiefen Canalen, sondern durch Gerblle, 
Haarspalten u. s. w. an den Tag tritt, nimmt der atmospharische Druck so allmalig 
ab, dass die Quellen und die Kohlensaure gesondert erscheinen, weil die Trieb- 
kraft der letzteren sich an den vielcn Hindernis§en zersplittert.

Herr Professor Dr. H u 1 s s e , Director der konigl. polytechnischen Schule 
in Dresden, sendet unter der Aegide des koniglich-sacbsischen Ministeriums des 
Innern di^ erste Abtheilung des Prachtwerkes in Grossfolio: ;,Die Steinkohlen 
des Konigreiches Sachsen in ihren geognostischen und technischen Verhaltnissen 
geschildert auf Yeranlassung des koni g l .  s Uchs i schen  Mi n i s t e r i u ms  des 
I n n e r n " ,  enthaltend die geognosfische Darstellung der Steinkohlenformation in 
Sachsen von Hanns Bruno Ge i n i t z  mit 23 Bogen Text und 12 meisterhaft in 
Parbendruck ausgefiihrten grossen Tafeln. Es schliesst sich an die friiheren beiden 

Trefflichen Werke von Ge i n i t z  iiber die Flora der Steinkohlenformation in 
Sachsen, zusammen mit SO Steindrucktafeln, an und enthalt die treue Schilderung 
der geognostischen, bisher in der sachsischen Steinkohlenformation gewonnenen 
Aufschltisse und die Naelnveisung ihrer weiteren Verbreitung in Sachsen. Hohe 
Vollenduug und wahrhaft praktische Tendenz bringen dem Verfasser die grosste 
Ehre und verpflichten uns zu dem aufrichtigsten Danke der kbniglichen Staats- 
regierung, welche das treffliche Werk hervorrief.

Je mehr die Beruhrungspuncte der Ergebnisse der Wissenschaft mit dem 
Leben, wo sie so viele niitzliche Anwendung lindet, vervielfiiltigt werden, um desto 
mehr ist ihr Eingang jn  dasselbe wahrscheinlich. Die k. k. geologische Reichs- 
anstalt hat im Laufe des Monats Juli mit grosster Freude den Antrag des k. k. 
Herrn Regierungsrathes und Bitters A. Auer  beniitzt, ihre Druckschriften in dem 
neuen geschmackvollen Verschleisslocale der k. k. Hof- und Staatsdruekerei in 
der Singerstrasse zur Ausstellung gebracht zu sehen. Des hochverdienten Mannes 
unermudliche Thatkraft hat hier in glanzender Weise das SchSne mit dem Niitz- 
lichen verbunden.

Einer der hbchsten • wissenschaftliehen Auszeiehnungen erfreute sich der 
Director der k. k. geologischen Reichsanstalt, indem er zum „auswartigen Mit- 
gliede der Royal Society in London" gewahlt wurde. In seiner Mittheilung an 
die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften sprach er seinen Dank jenem hoheji 
wissenschaftliehen Kbrper aus, dem er in diesem Augenblick in Wien ganz aliein 
angehort und nur noch in der Akademie diese Ehre mit dem hochverdienten Astro- 
nomen Ritter Car l i n i  in Mailand theilt. In frnherer Zeit gab es in Wien nur in 
Zwischenraumen Mitglieder der Londoner koniglichen Gesellschaft, wie die J. J. 
V. L i t t r o w ,  die beiden Freiherren v. J ac q u i n ,  v. Bi i rg und friiher v. Borh.  
Aber damals gab es noch keine Akademie. Von jetzt an darf man hoffen, dass die 
Reihe nicht mehr unterbrochen werden wird, wo so viele grosse wissenschaftliche 
Erfolge unserer Arbeitsgenossen vorliegen. Die an Herrn Director H a i d i n g e r  
eingegangene Mittheilung enthielt auch die Nachricht, dass der ausgezeichnete 
Astronom Herr P i a z z i  Smy t h  von Edinburgh im Be'grilfe steht, einen grossen 
Refractor auf den Pik von Teneriffa, in dem klaren Himmel einer Hohe von
10,000 Fuss aufzupflanzen, so wie er diess friiher am Cap in einer Hohe von 

, 7000 Fuss mit grossem Erfolge getban, um welches Unternehmen sich die konig- 
liche Gesellschaft lebhaft annimmt. Herr P i azz i  S my t h  ist der Bruder unseres 
geologischen Freundes und Correspondenten Herrn Wa r i n g t o n  W. S my t h ,  Mit- 
glied der geologischen Landes-Aufnahme in England (Government geological 
Survey), dem wir wShrend seines Aufenthaltes in Oesterreich bereits mehrere

K. k, geologische Reichsnnstalt. 7. Jahrgang 1856. IV. 106
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werthvolle Mittheilungen verdankten, wo er der erste die in der Aufstellung be- 
griflfenen Sammiungen des k. k. montanistisehen Museums zu Studien benutzte^ 
Der Vater Beider, Rear-Admiral W. H. S m y t h ,  Secretar fur das Ausland bei der 
Royal Society, ist jener bochverdiente Geograph, der in frulieren Jahren grosse 
Abtheilungen des mittellandischen Meeres anfnahm und iiber dasselbe kiirzlich 
ein werthvolles Werk herausgab. Der Brief mit der oben erwahnten Mittheilung 
war an Herrn Director H a i d i n g e r  von der Gemahlin des Admirals, Lady Anne 
S m y t h ,  geschricben, urn die Nachricbt nicht zu verspaten, gewiss ein erfreu- 
licher Beweis, wie hoch in England die Wissenschaft geachtet wird und wie sehr 
die Theilnahme fiir dieselbe vorbereitet ist.

Eine sehr werthvolle Abhandhmg unter dem Titel: „Beitrage ziir Geologic 
der Lombardie mit besonderer Beriichsichtigung der quaternaren Bildungcn im 
Po-Thale“, sandte auf Veranlassung unseres friiheren Arbeitsgenossen, Herrn A. y. 
Mor l o t ,  der Verfasser, Herr Theobald Z o l l i k o f e r  in Vergiate, zur Veroffent- 
lichung in dem Jahrbuehe der*k. k. geologischen Reichsanstalt. Schon friiher 
hatte Herr Zo l l i ko f e r  uber einzelne Gegenden der Lombardie, nameijtlich fiber 
jene von Sesto Calende am Lago maggiore, geologische Studien veroffentlicht, 
die nun vorliegende urafangreiehe Arbeit, mit Karten und Profilen reichlich aus- 
gestattet, enthalt die Resultate neuerer mehrjahriger geologischer Forschungen 
in den Alpen und der Ebene (fer Lombardie zu einem Ganzen vereinigt. Namentlich 
verfolgt auch Herr Z o l l i k o f e r  das erratische Phanomen, die wahrscheinliche 
Ausdehnung frfiherer grosser Gletschergebiete, deren Moranen -  Schuttgebirge 
jetzt in dem Dasein gewisser Seedamme noch erkennbar vorliegen. Einige seiner 
letzten Ausfliige hatte Herr Zo l l i k o f e r  mit unserem so strebsamen, liochver- 
ehrten Freunde und Correspondenten, Herrn Dr. Ve n a n z i o ,  in Bergamo ge- 
macht, dessen vorzeitiger Tod in der ersten Blfithc der Jahre wir so bald zu 
beklagen haben sollten.

Der koniglich wfirttembergische Bergrath, Herr G. S c h t t b l e r ,  gibt in 
einem Schreiben an Herrn Director H ai d i n g e r  vorlaufige Nachricbt fiber die 
ersten Ergebnisse einer Reihe von wichtigen Versuehen, welche derselbe in 
Bohrlochern von 300 bis 300 Fuss Tiefe eingeleitet hat. Er wurde zu denselben 
durch die in jener Tiefe aiis den dolomitischen Schichten des Steinsalzgebirgep 
stattfindenden Kohlensaure-Exhalationen veranlasst. Diese musste sich fruher bei 
hoherem Driicke in gebundenem Zustande befunden haben. Herr Bergrath 
Schf l b l e r  versenkte nun in einige Bohrlocher Gemenge von Quarz,^ Kalkspatb, 
Dolomit Gyps und Steinsalz in Digerirflaschen, in ein anderes Gefass umgesturzt. 
Naclidem sie drei Tage auf diese Weise dem hydrostatischen Drucke von 18 
Atmospharen ausgesetzt gewesen waren, fanden sich im Innern der Flasche 
Blasen von kohlensaurem Gas und die FlUssigkeit enthielt nebstdem noch dop-  
p e l t - k o h l e n s a u r e n  Kalk in der Auflosung. Gewiss haben also hier chemische 
Wechselwirkungen stattgefunden, deren ferneres experimentelles Studium auf die 
metamorphischen Bildungen manches Lieht zu werfen verspricht. Es ist ein neues 
wichtiges Feld der Untersuchung, welches hier Herr Sch t t b l e r  eroffnet und von 
welchem derselbe auf unserer nahe bevorstehenden Naturforscher-Versammlung 
fernere Nachrichten zu geben beabsichtigt.

Herr Dr. W. R'ol lmann in Stralsund theilte die Ergebnisse optischer 
Untersuchungen an Belemniten mit. Von der Thatsache ausgehend, dass Bruch- 
stficke derselben stets an der dem Lichte zugekehrten Seite auch im Innern er- 
hellt, an dem dem Beschauer zugekehrten Theile dunkel erscheinen, schloss er, 
dass eine nfihere Untersuchung namentlich im polarisirten Lichte anziehende 
Ergebnisse liefern wurde. Eine Platte senkrecht auf die Axe der Belemniten
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geschnitten zeigt in der That, wenn man sie durch ein N icol'sches Prisma im 
durchfallenden Lichte betrachtet, heliere und dunklere Sectoren, und zwar sind 
diejenigen, welche mit der Makrodiagonale des rhombischeii Querschnittes des 
Analysirers, also der Polarisationsriciitung desselben iibereinstimmen, die diinklern. 
Legt man ein Blattchen von Gyps oder Glimmer auf die Platte, so sind die Sec- 
tordn natiirlich farbig. Der ordinare Strahl, der durch die Platte hindurchging, 
nach der Lage der einzelnen Krystall-Individuen orientirt, ist also starker absorhirt 

■ als der extraordinSre. Diess stimmt vollkommen mit dem Charakter der optischen 
Axe und «iit Erscheinungen an anderen Kalkspath-Krystallen liberein. Herr 
Dr. R o l l ma n n  untersuchte auch Prismen aus den Belemniten geschlilTen. 
Namentlich dasjenige war bemerkenswerth, welches in einer solchen Lage ge
schnitten war, dass die brechende Kante in der Axe des Belemniten lag. Es 
?eigte namlich zwei vollkommen getrennte und senkrecht gegeneinander polari- 
sirte Bilder, dazu noch durch Beugung senkrecht gegen einander gestellte parhe- 
lische Kreise oder Lichtstreifen, und von diesen ist der schwacher gebrochene 
in der Richtung der brechenden Kante ausgedehnt, der starker gebrochene senk
recht darauf. Die Structur des Belemniten stellt nach Herrn Dr. Ro l l mann  
gleichzeltig durch zwei Structurlinien-Systeme ein gekreuztes Gitter dar, dessen 
Wirkung auf die senkrecht gegen einander polarisirten Strahlen die Erscheinung i 
hervorbringt.

Herr Professor Oswald H e e r  in Zurich sandte die von ihm in dem Verlaufe 
der letzten Jahre bearbeiteten fossilen Insectenreste von Radoboj aus der Samm- 
lung der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bekanntlich hat derselbe aus den Insec- 
tenresten von Radohoj nebst jenen von Oeningen.Aix und anderenOrten eine ganz 
neue Welt von palaontologischer Kenntniss geschaffen. (Herr Professor He e r  
selbst und zwar in Gesellschaft der Herren E s c h e r  von der Linth, S t u d e r  
und Peter Mer i a n  wurden damals in Wien erwartet). Von den nun bestimmten • 
SUicken sagt Heer  in dem Begleitschreiben: „Unter denselben sind viele pracht- 
volle Exemplare, welche einen wahren Schmuck der Sammlung bilden werden, 
ziarum war mir viel daran gelegen, dass dieselben vor der Versammlung der 
Naturforseher noch nach Wien kommen und aufgestellt werden konnen. Ich nenne 
unter diesen Stiicken namentlich: Oedipoda Haidmgeri, melanosticta, imperialis, 
lonffipennis, Termes giganteus, Hageni, Hartungi, venosus, Libellula Freyeri, 
Hageni, Agrion coloratum, Kollari, Syrphus Morloti, Freyeri, fusiformis. Bibio 
giganteusr. Protomyia versicolor, Bibiopsis - Avten, Limnobia dcbilis, Vespa 
crabroniformis, sehr schone Ichneumoniden, iScanYes Haidingeri, Brenchus 
tertiariuso. s. w. Oedipoda Partschii gehbrt dem k.k. mineralogischen Cabinete“ *).

*) Bei seiner spSteren Anwesenheii in Wien wiihrend der Naturforseher-Versammlung, 
unternalim es Herr Professor 0. H e e r  freundliclist aus den siimmtlichen Vorrathen 
fossiler insecten von Radoboj, die sich in dem Museum der k. k. geologischen Reichs
anstalt befinden, elne die besten und lehrreiehsten,Stucke umfassende Sammlung unter 
Glas aufzustellen. Dieselbe entbalt in 422 Stiicken die folgenden Arten:

S c a r i t e s  H a i d i n g e r i ;  P h y l o n c k u s  m o r o s u s ;  O x y t e l u s ? ;  C h r y s o m e l a  H a i d i n g e r i ,  
U n g e r i ;  E l a t e r i t e s  o b s o l e t u s ;  S a p e r d a  H a i d i n g e r i ;  N i t i d u l a  F r e y e r i ;  P e l t i s  c o s t a t a ;  
F o r f i c u l a  t e r i i a r i a ;  E u m a l p u s  j f i r m u s ;  T e l e p h o r u s  t e r t i a r i u s ;  H y d r o b i n s  U n g e r i ;  
M u l u c h i u s  p a l l i d u s ;  O e d i p o d a  H a i d i n g e r i ,  p u l c h r a ,  P a r t s c h i i ,  i m p e r i a l i s ,  m e l a n o - '  
s l i f t a C h a r p . ,  U n g e r i ,  l o n g i p e n n i s ;  A c a n t h o d i s p e d e s t r i s ;  T e r m e s  g i g a n t e u s ,  p r o c e r u s ,  
p r i s t i n u s  C h a r p . ,  H a g e n i ,  v e n o s u s ,  v e t i i s t u s ,  o b s e u r u s ,  H a r t u n g i ,  c r o a t i c u s ;  L i b e l l u l a  

• F r e y e r i ,  H a g e n i ,  c o n c o l o r ;  A g r i o n  c o l o r a t u m  C h a r p . ,  K o l l a r i ,  t r o g l o d y t e s ; H e m e r o -  
b i u s  s p . ?  , S p h e x  g i g a n t e a ;  V e s p a  c r a b r o n i f o r m i s ;  P a e h y n e u r a  M o r l o t i ;  R h y s s a  
a n t i q u a ;  R o g a s  R a d o b o j a n u s  G r a f f e ;  I c h n e u m o n  l o n g i c o r n i s  G r . ;  A n o m a l o n  m e c u -  
l e p i s  G r . ,  h i l e o s i m i l i s  G r . ,  l o n g i p e s  G r . ;  O p h i o n  t e r t i a r i u s  G r . ;  E p h i a l t e s  p r i m i -  
g e n i u s  G r . ;  T r o g u s  f u s i f o r m i s ;  B r a c o n i t e s  s p , ? ;  F o r m i c a  h e r a c l i a ,  p i n g u i e n l a , -
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Herr Professor Dr. R. G 6 p p e r k sandte eine Mittheilang an Herrn Director. 
H n i d i n g e r  fiber ein von ihm in den kdnigltchen botanischenUniversitats-Garten 
in Breslau vorgerichtetes kfinstliches Profif zur. Erlauterung der Steiiikohlen- 
formation. Es wurde zurAufstellung desselben einRaum von einem Viertel Morgen 
ausgewahlt. Das Profri ist auf einer Mauer von 60 Fuss Lange, zu welcher
22.000 Backsteine verwendet wurden, aus - den den Formationen entnomm^nen 
Steinplatten aufgebaut und ist selbst 9 bis 10 Fuss hoch. Die Hohe eines an die 
linke Seite gestellten Kegels von rotbem, zum Theile sSulenformigen Feldspath- 
porpbyr, betrSgt21 Fuss. Dieser hat die untersten Lagen des Schichtencomplexes 
gehoben und durclibroehen. Es ist diess der fl&tzleere Sandstein mit Schiefertbon 
der Milhtonegrii der Englander, darin die cbarakteristisclie Sagenaria Yellhei- 
miana, das Anzeichen, dass man nicht mehr Steinkohlenflotze zu linden erwarten 
darf. Man nennt ihn in Schlesien oft noch immer, wenn aucb mit Unrecht Grau- 
waeke. Hierauf folgen dann die eigentlichen, productiven Schichten, wirklielie 
Steinkohlenflotze, Sandsteine und Schieferthone, mit den zahlreichen charakte- 
ristischen Pflanzenre^en, Lepidodendron, Vlodendron, Sagenaria, die Cala- 
miten u. s. w. Rechts strebt eine Granitkuppe empor, und bat anscfaeinend eben- 
falls die Schicbten gestort und zertrfimmert. In der in der Mitte, an det Hohe, 
dadurch entstandenen Vertiefung liegen nun die Schicbten des zur permischen 
Oder Kupfersandsteinforraation gerechneten rothen Sandsteines, ihre Lagerung 
ist abweichend ven der der Steinkohlenformation und horizontal zu oberst liegt 
ein weisslichgrauer Kalkstein. Die in dem Profil aufgeschichteten Steinmassen 
haben ein Gewicht von mehr als 4000 Centner. Eingefasst ist das Profil mit den 
eingeschlossenen moglichst analogen Pflanzen der gegenwartigen Periode; Coni- 
feren, Farnen, Lycopodiaceen, Equiseten, dazu noch anderen Berg- und Alpen- 
gewfichsen. Das Ganze steht in einer auch iandschaftlich mSglichst naturgetreu 
gehaltenenUmgebungvon Abietineen, Cupressineen und Laubholzbaumen, von Herrn 
Professor Gf i p p e r t ,  gemeinschaftlich mit dem Inspector des kSniglichen Gartens, 
Herrn Ne e s  von E s e n b e c k ,  zweckentsprechend geordnet. Dieses Profil wird 
als ein schones wissenscliaftliches Denkmal der grossen Wirksamkeit in den wich- 
tigenForschungen Go p p e r t ' s  in der fossilenPflanzenwelteineZierde von Breslau 
bilden, aber es 1st auch ein wabi’es Denkmal des einmfitbigsten Zusammen- 
wirkens, von der Unterstfitzung durch Wort und That, und ansehnlichen Geld-

o h e s a ,  i n d u r a t a ,  p i n g u u ,  l i g n U w m ,  o b s c u r a ,  o p h t h a U n i c a ,  g l o b u l a r i s ,  U n g e r i ,  R e d t e n -  
b a d i e r i ,  m a e r o c e p h a l a ,  L a n a t e r i ,  l o n g a e v a ,  l o n g i p e n n i s ,  m i n u t u l a ,  o c e u l t a t a ,  o b l U e r a t a ,  
t t t a v i t i a ,  p u m i l u ,  I m h o f f i ,  o b v o l u t a ,  f r a g i l i s , F r e g e r i , o b l i t a ,  a e m u l a ,  o c e l l a ,  a c u m i n a t a ;  
P o n e r a  f u l i g i n o s a ,  c r o a t i c a ,  n i t i d a ,  e l o n g a t t d a ,  S c h m i d t i i ,  m o r i o ,  l u g i i b r i s ,  t e n u i s ,  
l i v i d a ,  a n t h r a c i n a ;  M g r m i c a  J u r i n e i ,  p u s i l l a ,  v e n u s t a ,  b i c o l o r ,  t e r t i a r i a ,  e o n c i r m a ;  
P h a l a e n i t e s  o b s o l e t a ,  c r e n a t a ;  N o c t u i t e s  H a i d i n g e r i ,  e f f b s s a ;  P g r a c h i s  L a k a r p i a n a ; 
P i e r U e s  F r e y e r i ;  T i p u l a  l i n e a t a ,  m a e u l i p e n n i s , v a r i a ,  o b t e c t a ;  R h i p i d i a  p i c t a ,  
a f f i n i s ,  e x s t i n e t a  V n g . ;  L i m n o b i a  t e n u i s ,  d e b i t i s ,  f o r m o s a ,  c i n g u l a t a ;  R h g p h u s  m a c u -  
l a t t t s ;  M y c e t o p h i l a  a n t i g u a ,  M a i g e n i a n a ,  a m o e n a ,  p u l c h e l l a ;  S c i a r a  m i n u t u l a ;  

M e e i a  l u g u h r i s ;  R i b i o  l i n e a r i s ,  m a e u l o s u s ,  m o r i o ,  e u t e r o d e l u s  U n g . ,  p r m u s ,  i n e r a s s a -  
t u s ,  g r a c i l i s ,  f u s i f o r m i s ,  g i g a n t e u s ;  B i h i o p s i s  b r e v i c o l l i s ,  M u r e h i s o n i ,  m a c u l a t a ;  P r o -  
t o m y i a  j u c u n d a ,  B u c k l a n d i ,  l o n g a ,  v a r i e o l o r ,  l a t i p e n n i s ,  a n t h r a c i n a ;  S y r p h u s  
H a i d i n g e r i ,  M o r l o t i ,  f u s i f o r m i s ,  g e m i n a t u s ,  i n f u m a t u s ,  t ' r e y e r i ;  A n t h o m y a  a t a v i n a ,  
l a t i p e n n i s ,  m o r i o ;  A s i l u s  b i c o l o r ;  A g r o m y a a  p r o t o g a e u ;  U i p t e r i t e s  o b s o l e t a ;  C y d -  
n o p s i s  t e r t i a r i a ,  s c u t e l l a r i s ;  L g g a e u s  v e n t r a l i s ;  L y g a e i t e s  p u s i l l u s ,  p u m i l i o ;  H e t e r o -  
g a s t e r  r e d i v i r u s ;  H u r p a c t o r  g r a c i l i s ;  C e r c o p i s  H a i d i n g e r i ,  l a n c e o l a t a ,  p a l l i d a ,  
f a s e i a t a ,  C h a r p e n t i e r i ;  T e t t i g o n i a  a n t i q a a ,  m o r i o ,  d e b t l i s ;  A c o c e n l u t l u s  e r a s s i u s ~  
c u i u s ;  C i c a d e l l i t e s  n i g r i v e n t r i s ;  T y p M o c y b a  B r e m i i ;  B y t h o s c o p u s  m d a n o n e u r u s ; 
A p h r o p h o r a  s p u m i f e r a ;  ' A p h i s  m u c r o s t y l a ,  M o r l o t i ,  p a l l e s e e n s :  L n c h n n s  R o n n e t i . :  
A r a n e a U e s  R a d o b o j n n v s : O r y l i n c r i s  U n g e r i ,
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bewilligungen, des k. preuss. Herrn Ministers von der Hey d t und der von Herrn 
"Professor G o p p e r t  dankbar erwahnten freundlichsten Theilnahme des Herrn 
O berbergrathsE rbreicb , der Frau v. T h i e l e - Wi n k i e r ,  der Herren: gebeimen 
Oekonomierath G r u n d m a n n ,  Kammerherrn .Major v. Mu t i u s ,  Professor Dr. 
Kuh,  Commerzienrath Kulmi-z,  Apotheker B e i n e r t ,  Bergwerks-Inspector 
S t e i n e r ,  bis zu der wichtigen von den Directionen der Wilhelms-, der ober- 
schlesischen und der Freiburger Eisenbabnen erhaltenen Beihilfe in dem Trans
port dieser schweren Massen.

Ein wahres Ereighiss in der Gescbicbte der Arbeiten der k. k. geologischen 
Reichsanstait ist der von Herrn Dr. Ho r n e s  mit grosser Thatkraft noch vor dem 
Eintritt der Periode der Naturforscher-Versammiung erreichte Abschluss des
10. Heftes der .Univalven seines grossen Werkes „Die fossilen Mollusken des 
Tertiarbeckens von Wien“ , womit auch der erste Band des Werkes uberhaupt 
geschlossen ist, welches selbst wieder als „dritter Band" der Reihe der 
KAbhandlungen der k. k- geologischen Reichsanstait" angehort. Schon im Jahre 
1881 war das erste Heft erschienen.

Herr Dr. H o r n e s  darf heute mit hohem Selbstgefuhl dieses Ergebniss seiner 
langjahrigen Studien und Anstrengungen betrachten, das langst als unentbehrlicbes 
Grundwerk bei dem Studium der fossilen Tertiar-Mollusken anerkannt ist. 
Wahrend der Vollendung desselben hat sich in Wien unter den Augen des Ver- 
fassers jene neue Schule der Wiener Kreide-Lithographen herausgebildet, der 
Herren Rudolph S c h 5 n ,  Johann S t r o h m a y e r ,  Heinrich B e c k e r ,  Nikolaus 
Z e h n e r  (dieser leider seitdem gestorben) u. a., deren hohes Verdienst allgemein 
gewiirdigt wird. So ist das W ork, Dank unserem hochverehrten Herrn k. k. 
Regierungsrath und Ritter A. Auer  in schonster Vollendung in der k. k. Hof- und 
Staatsdruckerei durchgefiihrt.' Dass es aber mbglich war, es uberhaupt zu Ende 
zn bringen, das dankt die k. k. geologische Reichsanstait, das dankt die Wissen-, 
schaft dem machtigen, erfolgreichen Schutze unseres hohen Chefs, Sr. Excellenz 
dem k. k. Herrn- Minister Freiherrn Alexander v. Bach.  Dieses Werk ttber die 
Tertiar-Mollusken von Herrn Ritter Dr. M. Horn es ,  so wie unseres hochverehrten 
Freundes Herrn Professor Dr. Constantin v. E t t i  n g s h a u s  en 
Plantarum Amtriacarum“ hat auf der Naturforscher-Versammiung gliinzend 
Zeugniss fiir unser Wien und Oesterreich gegeben. Herr Dr. H b r n e s hatte ubrigens 
denjenigen Tbeil des letzten HeRes, der die allgemeinen Endergebnisse enthalt, 
die Uebersicht des Vorkommens von 800 Species von tertiSren Gasteropoden an 
66 Fundorten in einer grosserenAnzahl von besonderen Abdriicken zur Vertheilung 
an die hochverehrten Herren Geologen und Palaontologen vorbereitet. Unter 
seiner besonderen Leitung wurden auch in der k. k. geologischen Reichsanstait 
eine Anzahl Sammlungen der wichtigsten Tertiar-Petrefacten des Wiener Beckens 
zur Erblfnung neuer Verbindungen aus Veranlassung der Versammiung zusammen- 
gestellt.

Namenllich darf ich nicht unerwahnt lassen, weil es mir Veranlassung gibt, 
nach aUen Seiten meinen innigsten Dank auszusprechen, wie die Medaille, welche 
meine hochverehrten Freunde mir am 29. April so liebevoll dargebracht und eine 
Lithographic ineines seligen Vafers Karl H a i d i n g e r ,  die ich zur Erinnerung an 
die hiindertste Wiederkehr seines Geburtslages am 10. Juli 1786, fertigen liess 
und setbe am 10. Juli 1886 in der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften iiber- 
reichte,nach alien Richtungen die freundlichsteAufnalime fanden. Die hochverehrte 
mathematiscLv-naturwissenschaftliche Classe beschloss die Lithographie unter Glas 
und Rahmen in dem Sitzungssaale aufzustellen, die Leipziger Illustrirte Zeitung gab 
die Bilder meines Vaters und das rneinige nebst der Medaille, Herr Generalconstil
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S t u r z  die Abbildung der Medaille auf F o e t t e r l e ’s geologischer Karte von 
Siid-Amerika, mir warden so viele freundliche Empfangsbestatigungen zugesandt, 
dass mich das innigste Dankgefiihl fiir immer beleben muss. Audi fiir unsere k. k. 
geologiscbe Reichsanstalt kniipfen sich die Bande der Freunde immer fesfer.

Die Arbeiten im chemischen Laboratorium, unter der Leitung des k. k. Herrn 
Hauptmanns Karl Ritter v. Hauer  nahmen ihren gewohnten erfreulichen Fortgang.

Ich darf die heutigen Betraditungen, welche den Beginn derWintersitzungen 
fur 18S6 bezeichnen sollen, nicht sdiliessen, ohne bei einer Stelle in einem 
Schreiben unseres hohen Meisters im Kosmos einen Augenblick zu verweilen, aus 
dem ich einige Worte am 4. November in der Sitzung der k. k. geographischen 
Gesellschaft mitgetheiit. „Wie glucklich ist nicht", sagt Alex. v. H u m b o l d t ,  
„die Schbpfung einer geologischen Reichsanstalt gewesen, das immer genahrte 
Lebensfeuer, die periodisch mit der Wissenschaft einverstanden, veranderten 
Riciitungen der fortlaufenden Beobachtung. Wie hoch steht dadurch Ihr Kaiser- 
reich (als gleichmassige geognostische, geographische, hypsometrisclie, magne- 
tische Unterstiitzung von oben) fiber dem was gleicbzeitig in den Obrigen 
deutschen Staaten landesherrlich geschieht ? Die auf einmalige Herausgabe der 
geologischen Karte eines Landes, wie z. B. in Frankreich hat den grossen' Nach- 
theil, dass bei glQcklicbem Fortschritfe der Wissenschaft die Karte, wenn sie 
erscheint, schon veraltet ist. Es ist wie mit langen Reisen in feme Lander. Der 
Reisende hat die Einwirkung der Ansichten beobachtet, die herrschend waren als 
er abreiste, daher lege ich die grosste Wichtigkeit auf Messung sich nicht ver- 
andernder Erdoberflachen-Gestaltung,. auf das Mitbringen sorgfaltig gesammelter, 
zahlreicher Gebirgsarten und ilire Uebergangsreihen. Wie freudig habe ich 
dabei Hire Stiftung der geographischen Gesellschaft begrusst u. s. w.“

Meine hochverehrten Herren! Diese Worte gelten uns Allen, den Theil- 
nehmern an den Arbeiten unserer k. k. geologischen Reichsanstalt. Sie durfen 
uns wohl als eine hohe, werthvollste Bestatigung dienen, dass wir auf einem 
richtigen Wege der Forschung vorwarts schreiten. Aber sie mfissen uns auch zu 
fortwahrender Beharrlichkeit anregen, denn der Arbeit allein, der redlich 
geleisteten, glanzt so hoher Lohn der Anerkennung.

Was kann uns endlich holier begeistern als wenn wir in dem Schreiben 
Alexanders v. Humbol d t  vom S.November.d. J. an Herrn Dr. Ritter v. S e i l l e r ,  
unsern hochverehrten Bfirgermeister der k. k. Reichs-Haupt- und Residenzstadt 
Wien, den Auspruch lesen: „Die g e o l o g i s c h e  R e i ch s a n s t a l t .  s t e h t  a l s  
e i n  s c h w e r  zu e r r e i c h e n d e s  Mu s t e r  da."

Wohl sind wir dem hohen Geiste den innigsten grossten Dank fur sein 
Wohlwollen schuldig. Worte konnen ihn nur schwach bezeichnen, aber fur 
immer soil uns der Wunsch beleben, so viel es mSglich ist, den Spruch durch 
die That zu vefdienen."

Herr Director H a i d i n g e r gab sodann den Inhalt der in diesem Hefte 
nnseres Jahrbuches (Seite 766) abgedruckten Mittheilung von Herrn Professor 
Dr. C. F. Na u ma n n  fiber die Natur und Bildung der s a c h s i s c h e n  G r a n u l i t -  
f o r m a t i o n  mit Hinblick auf die Ergebnisse von Herrn Dr. H o c h s t e t t e r ' s  
Studien fiber die Granulite des sudlichcn Bbhmen, wie sie in dessen Abhandlung 
im o. Bande unseres Jahrbuches dargestellt sind. H a i d i n g e r  h a tte ^ ie  Mit
theilung bereits im September erhalten,.aber zu spilt, um selbe noch mit der 
Aussicht auf einigen Erfolg in einer Sitzung der geologischen Section der Natui’- 
forscher vorzulegen. Diess personlich zu thun, war fibrigens eigentlich Herrn 
Prof. Na u ma n n ’s Absicht gewesen, allein er wurde durch ein Katarrhalfieber 
nach den Anstrengungen einer schlesiscben Gebirgsreise daran verhindert. Herr
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Professor N a u m  an n stimmt nun darin mit Herrn Dr. H o c h s t e t t e r  iiberein, 
dass Letzterer, wie er selbst, den Granulit als u r s p r u r i g l i c h e  Bildung 
anerkennt und denselben grundlich petrographisch stiidirt, nicht ilm mit dem 
beliebten Schlagworte „metamorpbisch“ allein abfertigt. Aber dagegen hatte 
Herr Dr. H o c h s t e t t e r  eine Anzabi Satze aufgesteHt, den ersten derselben „Es 
gibt keine eruptive,Granulitformation", mit welchen sich Herr Prof, N a u m a n n  
nicbt einvenstanden erklaren kann. Letzterer weist die Puncte nacb, in welchen 

■ die Charaktere wahrer eruptiver Einwirkung in den sachsischen Granuliten auf 
die Massen der umgebenden Schiefergebirge sichtbar sind, grossartige Auf- 
richtungen der Schichten, Verwerfungen im Streichen derselben, gewaltsame 
Eintreibungen seiner Masse in das Schiefergebirge, ZertrOmmerung und Zer- 
reissung des Schiefergebirges und Metamorphismus der unmittelbar angranzenden, 
so wie der ganzlich oder theilweise losgerisseiien Partien des Schiefergebirges; 
Herr Prof. Naumann  weist noch darauf hin, dass die sachsischeGranulitformation 
durch zahlreiche Thaler und Schluchten, durch viele Steinbriiche und andere 
kiinstliche Entblbssungen so vieifach aufgeschlossen ist, dass alle bestatigenden 
Thatsaehen mit Leicbtigkeit und Sicherheit beobachtet werden konnen, und 
daher mindestens der bekannte Satz: Miilta fiunt eadem sed aliter hier eine neue 
Bestatigung hnden diirfte. Da die eigentliche Frage hier eine rein theoretische 
sei, wobei Jedermann die Bildung einer Ansicht frei stehe, so glaubte Herr 
Director H a i d i n g e r  darauf hinweisen zu sollen, dass doch gerade in der Art 
wie man den BegrilF des Metamorphismus fasst, eine vollstandige Vereinigung 
beider Ansichten moglich sei. Fiir Herrn Director H a i d i n g e r  ist schon jede 
Bildung eines Krystalls, das Sfeinigwerden der Schlacken, der Laven wahre 
Metamorphose, jedes krystallinische Gestein besass fruher eine andere Natur und 
die Erscheinungen der sUcbischen und der bohmischen Granulite, wie sie die 
Herren Na uma nn  und H o c h s t e t t e r  zu abweichenden Ansichten fuhrten, 
wSren dann in der That nur dem Grade der Intensitat nach verschieden. Herr 
Director Ha i d i n g e r  sprach noch Herrn Professor Na uma nn  seinen Dank aus 
fiir die freundliche Uebersendung der klaren Auseinandersetzung der Sachlage 
in jener Mittheilung, welehe eine Zierde unseres Jahrbuches ausmachen werde.

Auch Herr Landschaftsmaler Wilhelm Br i i cke  in Berlin, Bruder unseres 
ausgezeichneten Physkologen, hatte zur Zeit der Naturfoi’scher-Versammlung ein 
interessantes Geschenk an Herrn Director H a i d i n g e r  eingesendet, wofur ihm 
dieser den Jebhaftesten Dank darbringt, und welches er nun vorlegte, da es ihm 
nicht gelungeri war , es damals in einer der Sections-Sitzungen zur Anschauung 
gelangen zu sehen, aus welchen aus Mangel an Zeit noch so viele andere vor- 
bereitete Vortrage batten zuriickbleiben miissen. Doch wurden die Gegenstande 
ausser den Sitzungen von vielen Freunden mit grosser Theilnahme betrachtet. 
Es ist diess eine Reihe.von G y p s a b g i i s s e n , mit Stearinsjiure gehartet, nach  
den F e l d s p a t h k r y s t a l l e n  aus der reichen Sammlung des Herrn Bri icke.  
Sie erhalten durch die Beliandlung nahe da's Ansehen von Steatit und stellen 
begreiliich sehr genau die Urformen dar — man konnte sie als „kunsfliche Gyps- 
pseudomorphosen nach Feldspath" betrachten. Schon der verewigte Professor 
W eiss,.hatte Br i i cke oft aufgefordert, diese Sammlung in Zeichnungen heraus- 
zugeben. Sie sind nun eigentlich noch anschaulicber und Herr Br i i cke  erbietet 
sich, wAnn es gewiinscht wiirde, die ganze Sammlung zu dem Preise von sechs 
Friedrichsd’or herzustellen, auch wiirden einzelne Krystallabgusse nach Verlangen 
abgegebe'n. Die Sammhing ist sehr reich, sowohl an Zahl als an krystallo- 
grsiphischem Interesse, namentlich sind die Zwillings-, Drillings-, Vierlingskry- 
stalle nach alien Verwachsungsgesetzen in grosser Mannigfaltigkeit vorhanden.
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Die meisten davon siiid von Hirschberg in Schlesien, doeh fehlen auch andere 
Localitaten nicht, wie vom Fichtelgebirge und von Stutzerbach in Thuringen.

Aus einem Schreiben, welches er von Herrn Professor Dr. H. E m m r i c h  
in Meiningen erhalten hatte, theilte Herr Bergrath Fr. Ritter v. Ha ue r  einige 
Nachrichten fiber die geologische Bescbaffehbeit der Gegend ostlich von Trient 
mit. Die Unterlage des Dolomits der vom Monte Celva nach dem Monte Calis 
hinfiberziehf, bildet im Fersinathale Thonschiefer und rothen Trias»-Sandstein. 
Auf der rechten Seite der Fersina sind diese Gebilde von macbtigen Geroll- 
bfinken verdeckt, in denen sich eine Dikotyledonen-BlStter enthaltende Schichte 
eingelagert fand. Ueber dem mfiehtigen Dolomit folgt dann eine ihm an Machtig- 
keit fast fibersteigende Masse vorberrscbend kleinoolithischer, sebr lichtgefarbter 
Kalksteine, die mit dichten in der Tiefe m ehrgrauen, aufwarts dagegen theil- 
weise rothen und gelben Kalksteinen wechsellagern. In diesen dichten Kalk- 
steinen nun sind wiederholt ganze Banke erffillt mit der Dachsteinbivalve und 
mit derselben zusammen fanden sich in einem Steinbruche an der alten Strasse 
zwischen Civezzano und Cognola bis 6 ZoU lange Chemnitzien, grosse Tere- 
brateln, durch die weite Schnabeloffnung an T. Grestenensis oder T. pyriformis 
Suess erinnernd. An der neuen Strasse endlich zeigten sich im selben Schrchten- 
complex mergelige B3nke voll kleiner Schalthiere, Ostreen, Mytilen, Gervillien 

•u. s. w. Â is diesen Beobachtungen geht nach Herrn Prof. E m m r i c h  hervor, 
dass der oolithische Kalkstein, der in den Sfid-Tiroler Alpen eine so grosse 
Bedeutung erlangf, der Formation der Dachsteinkalke und Gervillien- (Kossener) 
Schichten der Nordalpen aquivalent ist.

Ueber den oolithischen Kalksteinen folgen rothe jurassische Kalksteine, 
dann die rothen und weissen Diphyakalke mit Zahnen von Sphaerodus, T. diphyup 
Aptychus, Ananchytes, dann zwischen Trient und Gardolo die sogenannten 
Nonsberger Mergel, graue schiefrige Mergelkalke, die den Neocomschiefern der 
Nordalpen sehr ahnlich sind, in denen es aber nicht gelang Versteinerungen auf- 
zuhnden.

Bis in die letzten Details uberelnstimmend fand Prof. E m m r i c h  spater daS 
Profil an der neuen Strasse, die der Noce entlang nach Nonsberg hineinffihrt.

Herr Bergrath M. V. L i p o i d  theilte die Resultate einer geologischen Auf- 
nahme mit, welche er vor Kurzem fiber Aufforderung des Herrn Grafen Anton 
V. M i t t r o w s k y ,  auf der Herrschaft Myscowa bei Zmigrod im Jasloer Kreise 
Galiziens, zum Behufe der Constatirung von Eisenerzlagern vorgenoramen hatte.

Die sfidlichen Theile des Jasloer Kreises, von Gorlice und Zmigrod bis zur 
ungarischen Grfinze, bestehen aus einem niedrigen Hugellande, das sich nicht 
fiber 2800 Wiener Fuss fiber das adriatische Meer erhebt und jenem Theile der 
Karpathen angehort, der an der ungarischen Granze zum Theile den Namen 
„Beskiden“ ffihrt. Das ganze bereiste Terrain ist nur aus solchen Gesteinsarten 
— Sandsteinen, Kalk- und Thonmergeln, Schieferthonen — zusammengesetzt, 
welche der Formation der Karpathensandsteine, und zwar der oberen Abtheilung 
derselben, eigen sind und welche demnach der oberen Kreideformation angehoren. 
Die Gebirgsschichten besitzen durch das ganze Terrain ein auffallend gleich- 
mfissiges Streichen von Nordwest nach Sfidost und ein Einfallen nach Sfidwest.

In diesen Karpathensandsteinen tretcn nun-auch im Jasloer Kreise arudiche 
Eisensteinlager auf, wie sie sowohl weiter westlich als auch weiter sfiufistlich 
aus den Karpathen Galiziens bekannt sind. Es lassen sich daselbst zwei Eisen- 
steinzfige unterscheiden, welche durch eine mehrere tausend Puss machtigc 
Zwischenlagerung voi} weissem Quarzsandstein getrennt werden und zu einander 
parallel das gleiche Streichen und Verflachen, wie die Gebirgsschichten, besitzen.
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,Der eine dieser Eisensteinziige ist durch Ausbisse bei Dominicavice, Wappiene, 
^oluscb, Jaworcze, Desznica, Myscowa und Szopianka in einer Erstreckung von 
fast 5 osterreiebischen Meilen, der andere durch Ausbisse bei Senkowa, Przego- 
nina, Bartne, Maydan, Svviatkowa und Krempna in einer Erstreckung von fast 
4 Meilen nach dem Streichen bekannt geworden. Jeder dieser Eisensteinziige 
besteht aus mehreren einige Zoll machtigen, mit Sandsteinen, ^ergeln und 
Schieferthonen wecbselnden Eisensteinlagern, deren Anzahl wegen geringen 

•Entblossungen nicht bestimmt, aber jedenfalis bedeutend ist.
Die Eisensteinlager fiihren die bekannten Thoneisensteine und Spharosiderite 

der Karpathen, deren einzelne bei der huttenmannischen Probe einen Gehalt bis 
29 Procent Roheisen und bei der quantitativen chemiscben Analyse einen Gehalt 
bis 36 Procent Eisen, andere hingegen 18 — 24 Procent Eisen geliefert haben.

Herr L i p o i d  sprach zura Schlusse die Ansicht aus, dass die erwahnten 
fiisensteinlager nicbt nur mit Sicherheit die nothwendige Menge von Erzen zum 

'^etriebe eines Hochofens zu Hefern im Stande sind, sondern dass deren Ver- 
schmelzung auch im Terrain der Herrschaft Myscova, wie anderwarts in Mahren 
und Galizien, bei den dortselbst noch sehr niedrigen Holzpreisen und Arbeits- 
Iblinen <mit Vortheil stattfinden konnte.

Herr Dr. Ferdinand H o e h s t e t t e r  hatte noch vor Region der eigentlichen 
Aufnahmen in Rohmen im Mai d. J. in Folge einer freundlichen Einladung des 
Herrn Prokop Grafen v. L a z a n z k y  zu Chieseh das Yorkommen von D a c h -  
s c h i e f e r  b e i  Ra b e n s t e i n  u n w e i t  C h i e s e h  in Rohmen  geognostisch 
unfersucht und theilte den Inhalt seiner in dem dritten Hefte dieses Jahrbuches • 
(S. 466) enthaltenen Abhandlung fiber dieselben mit.

Sitzling am 18. November 1856.

Herr Bergi*ath, Otto Freiherr v. H i n g e n a u ,  theilt den Inhalt einer von dem 
k. k. Berggeschwornen, Herrn Joseph Florian Yog i  in Joachimsthal erhaltenen 
Abhandlung fiber d ie  s e c u n d a r e n  R i l d u n g e n  auf den Giingen des dortigen 
Bergbaureviers mit. Diese Beobachtungen Y o g i’s, dem die k. k. geologische 
Reichsanstalt bereits eine interessante Mittheilung fiber die Gangverhaltnisse des 
Geisterganges verdankt, warden aiisfuhrlicher in der O e s t e r r e i c h i s c h e n  
Z e i t s c h r i f t  fur  B e r g -  und H u t t e n w e s e n  abgedruckt, doch wolUe Frei
herr V. Hin.genau durch eine auszugsweise Besprechung auch die Freunde der 
Geologic* und Mineralogie in weiteren Kreisen besonders darauf aufmerksam 
machen. Die mannigfachen Umbildungen mineraliscber Substanzen — insbe- 
sondere die Yerwitterungsproducte der Erze zeichnen sich durch eigenthfimliche, 
meist intensive Farben aus und Herr Yogi  gruppirt sie darnach und nach ihrem 
Entstehungsmineral.

Diese secundaren Gebilde sind giosstentheils schwefelsaure, arseniksaure 
und kohlensaure Yerbindungen; einige wenige enthalten Kieselsaure und Phos- 
phorsaure. Die vier Mineralien, welche nach Yogi ' s  Beobachtungen hauptsachlich 
die Yerwitterung einleiten und weiter mittheilen, sind: Schwefelkies, Rothnickel- 
kies, Kupferkies und Speiskobalt. Schliesslich fiihrt Herr Yogi  beispielsweise 
die Bedmachtungen, welche die Feldortsstreeke am Barbara-Erbstollen am 
Geistergange in der Periode 1847 bis 1856 darbietet, im Detail durch und zeigt 
aus den beobachteten Thatsachen — welche zum grossten Theile noch der Be- 
sichtigung offca stehen, dass die Yerwitterung nicht nur oberflachig die aussere 
Seite der Erzvorkommnisse umwandelt, sondern auch tiefer eingreift und Ursache 
Avirklicher secundsirer Rildungen wird. Freiherr v. Hi ngenau  spricht noch den
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Wuiisch aus, dass aueh auf anderen Erzrevierea ahniiche Beubacktuiigen gemacht 
uiid zur Keimtniss gebracht werden mochten.

Herr Karl Ritter v. H a u e r  machtc eiiie Mittheilung (iber das Miiieralbad 
von Stubitza in Croatien. Die heissen Quellen von Stubitza, deren vorziiglichsle 
an ilirem Ursprunge eine Tcmpcratur von 58 7* C. (47® R.) hat, erfreuten sich 
einst eines jbcdeutcnden Rufes, da man ihre Wirkung fiir Reconvalescentcn 
von typhosen Kraiikheiten in zablreichen Fallen als sehr erspriesslich erkannic. 
Spater erlitt die Frequenz dahin cine Abnabme, so dass die k. k. Statthalterei 
von Agram es sich zum Ziele setzteden Gebrauch dieser heilsamen Biider wieder 
inoglielist zu fordern. Eine genaue Analyse des Wassers erschien zu diesein 
Zwecke insbesonders nothwendig, da bisher nur mangelhafte Daten iiber die 

. chemische Beschaffenheit bekannt gemacht wurden.
Zwei Quellen sind es, deren W.asser untersucht wurde, und zwar die Haupt- 

quelle und die sogenannte Schlammquelle. Sie liefern den Bedarf fiir die dortigeu 
Badeanstalten. Ihre chemische BeschalTenheit ist wenig verschiedcn, so dass H obf 
beide ihren Ursprung demselben grosseren Reservoir im Innern der Erde ver- 
danken. Das Wasser ist klar, farb- und geruchlos, reagirt nur in sehr eingeengtcm 
Zustande etwas alkalisch. Das specifis'che Gewicht betragt i , 00042. Dcr4Jehalt 
an fixen Bestandtheilen 4 bis 4-3 in 10,000 Theilen des W assers; dicse sind 
Chlornatrium, die schwefelsauren Salze von Natron, Kalk, Magnesia, kohlensaures 
Natron, die Bikarbonate von Kalk und Magnesia, Eisenoxydul, Thonerde, Kiesel- 
erde und organische Materie. Der Gehalt an Eisenoxydul und freier Kohlensaurc 
ist geritig, daher die Quellen weder unter die Stahlquellen, noch Sauerlinge zu 
zShlen sind. Sie reihen sich vielmehr den sogenannten indilTerenten Mineitdquellen 
an, wie sie zu Gastein, Neuhaus, Rbmerbad existiren, unterscheiden sich aber 
davon durch den etwas hoheren Gehalt an iixen Bestandtheilen und die bedeutend 
hohere Temperatur.

Herr Bergrath M. V. L i p o i d  legte eine zur Publication bestimmte geolo- 
gische Karte der Umgebung von Idria in Krain nebst mehreren geologischen Pro- 
filen vor und erlauterte dieselben unter Vorweisung der betrelTenden Schaustufen 
und Versteinerungen, welche er wahrend seiner diessjahrigen geologischen Auf- 
nahmcn an Ort und Stelle gesammelt hatte.

Die in Krain sehr yerbreiteten, meist schwarzgrauen Thonschiefer, dunklen 
glimmerigen Sandsteine und Quarzconglomerate, welche, gemeiniglich als Grau- 
wackenschiefer und Grauwacke bezeichnet, Herr L i p o i d  den Qa i l t h a l e r  
S c h i c h t e n ,  d. i. der in Karnthen bekannt gewordenen alpinen Steinkohlen- 
formation, beiziihlen zu miissen glaubt und die in Krain allenthalben das tiefste 
Glied der daselbst auftretenden Gebirgsformationen bilden, kommen auch in der 
Umgebung von Idria in einem schmalen, theilweise unterbrochenen Streifen, dessen 
Richtung von Nordwest nach Siidost geht, zu Tag. Auch in der Umgebung Idria's 
sind die Gailthaler Schichten die alteste Gebirgsformation, denn ihr Auftreten im 
Kanomla-Thale bei Sturmosche und in den Graben westlich von Szaspotie, im 
Zsesenza- und Huttengraben nacbst Idria, am Fusse des Antoni- und Erzbcrges 
in Idria selbst, an der Idriza oberhalb Sagoda, im Lubeutscbthale und am Sattel 
dessciben gegen das Salathal, sqwie auch nachst Sala lassen, im Zusammmihange 
betrachtet, bieriiber keinen Zweifel (ibrig, obschon dieselben ortlich alch mit 
Kreidebildungen in Beriihruug gefunden werden. I

Viel verbreiteter ist in der Umgebung Idria’s die a l p i ne  T r i a s - F o r m a -  
t t on ,  welche zunachst iiber den Gailthaler Schichten foigt. Bareits vor der 
Ankunft des Herrn L i p o i d  hatte der Herr Director und k. k. Bergrath in Idria, 
Sigmund v. H e l m r e i c h e n , — welchem Herr L i p o i d  auch hei seinen eigenen
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^Aufnahmen eine vielfache Unterstutzung verdankte,— durch AufUndung zahl- 
reicher Petrefacte mehrere Glieder der alpinen Trias-Pormation ausser Zweifel 
gestellt. Herr L ip 01d unterschied die untere alpine T rias,— die Werfner und 
Guttensteiner Schichten, — und die obere alpine Trias, — die Hallstatter und 
Cassianer Schichten. Die Schiefer und Sandsteine der W e r f n e r  S c h i c h t e n  
stehen meist nach oben in unmittelbarer Verbindung und Wechsellagerung mit 
den Kalksteinen der G u t t e n s t e i n e r  Sc h i c h t e n .  In beiden iindet sich Nati- 
cclla costata und Ceratites Cassianus nebst zahlreichen anderen Versteinerungen 
der unteren alpinen Trias vor. Sie sind besonders stark im Kanomla-Thale und 
im Soura-Thale rertreten, kommen aber auch in Idria selbst, obschon vielfach 
gestort, vor. Die H a l l s t a t t e r  S c h i c h t e n ,  charakterisirt durch Ammonites 
Jarbas Miinst., A. galeiformis Hauer m i  Orthoceras reftculatum? sind gross- 
.tentheils dolomitisirt und sowohl in Idria selbst, als auch in dessen weiterer Um- 

^gebung hauflg den Guttensteiner Kalken unmittelbar und conform aufgelagert 
anzutrelTen. Die C a s s i a n e r  S c h i c h t e n  endlich mit Amm. Aon Miinst., 
Halobia Lommeli Wissm, und vielen anderen Bivalven und Gasteropodeu stehen 
in Verbindung mit doleritahnlichen Sandsteinen, hornsteinreichen und tulfartigen 
MergAl- und Sandsteinschichten. Sie treten am meisten im oberen Idrizza-Thale 
von Merslarupa an ostwarts zu Tag und sind uberdiess am Vogelberg in Idria und 
am Sagadon Verb siidlich voni Lubeutschgraben vorgefunden worden.

Auch die alpine Liasformation findet in der Umgebung Idr i a ' s  ihre Vertre- 
tung in den D a c h s t e i n -  und G r e s t e n e r  Schichten. Die ersteren, im Idrizza- 
Thale fiber den Cassianer Schichten auftretend, fuhren hfiutig das Megalodon 
triqueter Wulf., nebst Gasteropodeu und Korallen. Die Grestener Schichten 
dagegen, welche nur im Skouza- und Webergraben nachst dem Silawirth bei 
Idria vorgefunden wurden, fuhren Pflanzenreste, welche nach dei; Bostimmung 
des Herrn Dr. Constantin v. E t t i n g s h a u s e n  vollkommen mit den Lias-Pflanzen 
des Steinkohlenterrains von Ffinfkirchen in Ungarn und von Steyerdorf im Banate 
Qbereinstimmen. ^

Hochst interessant und wichtig war dieBestimmung d e r K r e i d e f o r m a t i o n  
in der Umgebung von Idria, welche daselbst als „ R u d i s t e n - K a  I k s t e i n "  und 
als „ G o 8 a u - C o n g l o m e r a t “ auftritt. Herrn L i p o i d  ist es namlich gelungen, 
in den dunklen kieselreichen Kalksteinen des Nicava-Grabcns in Idria zahlreiche 
Budisten aufzufinden, wodurch das relative Alter dieser Kalksteine, welche bei 
Idria eine.grosse Rolle spielen, festgestellt wurde. Die Rudistenkalksteine, wie 
auch die Gosau-Conglomerate bedecken ein ausgedehntes Terrain in der Umge
bung Idria's, und ersehwerten durcb ihre Auf- und Ueberlagerung alferer Gesteine 
die geologischen Aufnahmen. Ihre theilweise abnorme Lagerung, das Einfallen 
ihrer Schichten gegen filtere Gebirgsbildungen lasst es erklaren, dass man bisher 
diese j fi n g s t e  der Idrianer Kalkformationen fur das Liegende der Erzlagerstatte, 
somit fur das f i l t es t e  Glied derselben halten konnte.

Ueber das geologische Auftreten der Idrianer Quecksilbererz-Lagerstatte 
wird Herr L i p o i d  in einer der nachsten Sitzungen der k. k. geologischen Reichs- 
anstalt Mittheilungen raachen.

Herr Bergrath Fr. v. Ha u e r  zeigt eine Suite von Petrefacten aus dem 
bekannten Sternberger Gesteine in Mecklenburg vor, welcbe Herr Prof. H. 
Ka r s l e n  aus Rostock an die k. k. geologische Reichsanstalt eingesendet hatte. 
Das Sternberger Gestein, welches man in Mecklenburg selbst nur aus zahlreichen, 
im Diluvium* lose eingeStreuten Bruchstucken kehnt, wurde bekanntlieh spfiter 
im niederrheinischen Tertiarbecken bei Crefeld durch Bohrungen anstehend 
bekannt. Es bildet die oberste Etage der von B e y r i c h  sogenannten Oligocen-

107*
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formation, die er zwisclien die Eocen- und die Miocenformation einscliiebt und 
der er einen grossen Tlieil der in Belgien, Nord-Deutscliland und Mittel-Deutseh- 
land abgelagerten Tertiiirbildungen zuzahlt. Zur Erlauterung dieser Verhaltnisse 
legte Hr. v. H a u e r  die neueste beziigliche Abliandiung B e y r i c h ' s ,  die in den 
Abhandlungen der koniglichen Akademie der Wissenscbaften in Beriin erscbien 
„Ueber den Zusammenhang der norddeutschen Tertiarbildungen" vor. Derselben 
ist eine geologische Karte beigegeben, welche die wahrscheinliche Vertheilung 
der verschiedenen Gruppen der Tertiargesteine unter dem Diluvium der nord
deutschen Ebene ersichtlich macht.

Herr Bergrath Fr. F o e t t e r l e  machte eine Mittheilung fiber die Ausdeh- 
nung des Rothliegenden im westlichen Mabren, wie sie sicb als Resultat der tbeils 
von ihm, tbeils von Herrn Prof. Dr. A. E. R e u s s  fiir den Werner Verein in 
Briinn in den letzten zwei Jabren in diesem Theile des Landes gemacbten geoloT 
giscben Untersuchungen ergab. Siidlich von Kromau beginnend bildet das Roth* 
liegende einen beinahe ununterbrochenen nach Norden streiehenden Zug flber 
Eibenschiitz, Bittischka, Lissitz, Gewitsch und Mahrisch-Trubau und stebt zwi- 
schen Reichenau und Blosdorf mit dem Rothliegenden im Zusammenbange, das 
im nordostlieben Bohmen in grosser Atisdebnung am Rande des RiesengAirges 
sicb ausbreitet. Von Kromau bis Knibnitz ist es in einer spaltenformigen Einsen- 
kung von etwa 2000 Klafter Breite eingeengt und granzt bier im Westen unmit- 
telbar an die krystallinischen Schiefer des bohmisch-mahrischen Granzgebirges, 
im Osten an den Granit und Syenitzug, der von Mislitz beginnend, iiber Kanitz 
und Brunn ebenfalls bis Knibnitz reicht. Innerhalb dieser Erstreckung wird das 
Rothliegende nur zwischen Kromau und Schwarzkircben durch das Zutagetreten 
der Steinkoblenformation von Osslawan und Rossitz unterbrochen und baufig durch 
ausgedebnte. Lossablagerungen dem Auge entzogen. Von Knibnitz bis an die 
bobmiscbe Grenze bildet tiberall Grauwacke die Unterlage und baufig Quader- 
sandstein und Planer die Decke. Rother Sandstein mit Conglomerat und schwarz- 
grauer Schieferthon bilden das herrschende Gestein dieses Rothliegenden und 
namentlich erreicht letzterer eine sehr bedeutende Machtigkeit. Bei Jentsch 
siidlich von Lissitz, fund Herr F o e t t e r l e  eine grosse Anzahl von Pflanzenab- 
drQcken in dem Schieferthon; Herr Professor Dr. G o e p p e r t  in Breslau hatte 
die Gute dieselben zu untersuchen und fand 18 verschiedene Arten, die alle mit 
den fossilen Pflanzenresten, die an anderen Ortenim Rothliegenden oder d crp er- 
misehen Formation vorkommen, iibereinstimmen; namentlich fanden sicb aucbbier 
die fiir die permische Formation als besondere Leitpflanzen zu betracbtetiilen 
Arten: Callipteris conferta Brongn., Odontopteris oblusiloba Goepp. und Wnl- 
chia pinifomiis Sternb.

Herr F. F o e t t e r l e  legte ferner ein von dem Verfasser an Herrn Sections- 
rath W. H a i d i n g e r  eingesendetes Werk „Lebrbuch der Markscbeiilekunst von 
A. H. B e e r " ,  k. k. Bergverwalters-Adjunct und Lehrer der Markscheidekunst, 
Mineralogie und Geognosie an der k. k. Berg.schule zu Przibram, zur Ansicbt vor- 
Wie der Herr Verfasser schon auf dem Titel des Bucbes bemerkt, ist es namentlich 
fiir Bergschulen (sogenarinte Steigerscbulen) und auch zum Selbstunterrichte 
bestimmt. Diess veranlasste ihn auch Ailes was nicht zur eigentlicben Markschei- 
derei, sondern mehr in die praktische Geometrie gebort zu vermeiden; hiodurch 
gelang es ihm, das Markscheiden mit dem Scbienzeuge in einer Art ausfilbrlich 
zu behandeln, wie man sie nicht leicbt findet und die jedcm Bcrgmann gewLss 
sehr erwiinscht sein wird. Sehr zablreicbe und sehr gut ausgcfilbrtoiHoIzschnitte 
tragen ungemein viel zum Verstandniss des Gegenstandes bei. Am Schlusse des 
Werkes gibt der Herr Verfasser ein Verzeicbniss der gesammten Literatur liber
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Markscheidekunst, 410 Nuinmern unifassend, nach den verschiedenen Fachern 
geordnet, das eine sehr lehrreiche und erwiinsehte Beigabe bfldet.

Schliesslich zeigte Herr F o e t t e r l e  das Bruchstiick eines riesigen Mamiith- 
schadels vor, das von Fiscbern in der Theiss bei Nagy-Becse gefuiiden und von 
dem dortigen Agenten der k. k. priv. Donau-Dampfschiirfabrtsgesellscbaft Herrn
G. K u r y  an die k. k. geologische Reichsanstalt eingesendet worden ist.

Sitziing am 25. November 185C.
Herr Dr. E. H. F r o h l i c h  machte eine Mittheilung fiber die Mineral-Heil- 

quellen zu Krapina in Croatien. Dieselben entspringen im Leithakalke und sind 
ihrer Heilkraft wegen in weiter Umgebung bekannt; sie werden bisher zum 
grossten Theile vom Landvolke besuclit, von dem bis zu 20.000 Personen jabrlich 
dieselben beniitzen. Eine genauere Analyse dieses Wassers ist bisher nicht 
durcbgefuhrt; vorlaufige qualitative Untersuebungen zeigen, dass es sehr arm an 
festen Bestandtheilen und hierdurcli, so wie durch hohe Temperatur (bei 33 bis 
3S Grad R.) den Wassern von Gastein, Romerbad, Neuliaus, so wie den neuerlich 
von Herrn Karl Ritter v. H a u e r  untersuchten von Stubitza abnlich ist. Die 
gegenwartig daselbst bestehenden Anstalten zum Gebrauche des Bades und zur 
Bequemliclikcit der Gaste sind in einem noch sehr primitiven Zustande; eine 
durchgreifende Verbesserung derselben bezeiclinet Herr Dr. F r o h l i c h  als 
hochst wiinschenswerth.

Herr Bergrath Franz Ritter v. H a u e r  legte eine Abhandlung „zur Geognosle 
der nordostlichen Kalkalpen Tirols" vor, welche Herr Dr. Adolph P i c h l e r ,  
k. k. Professor in Innsbruck, fiir das Jahrbuch der k. k. geologischcn Reichs
anstalt eingesendet hatte (siehe Jahrbuch dieses Heft, Seite 717),

Herr Dr. Ferdinand Freiherr v. R i c h t h o f e n  berichtet iiber die Ergebnisse 
einer geognostischen Studienreise in Siid-Tirol, die er iin Sommer dieses Jahres 
im Anschlusse an die Arbeiten der k. k. geologischcn Reichsanstalt und durch 
dieselbe unterstiitzt, ausgefiihrt hat. Er driickt seinen besoiidereu Dank aus dem 
Herrn Sectionsrath H a i d i n g e r  und den Herren Bergrathen v. H a u e r  und 
F o e t t e r l e .  Audi wurde derselbe wahrend der Reise selbst wesentlich unter- 
stiitzt durch die Herren E h r l i c h  in Linz, Professor P i c h l e r  und Baudirector 
L i e b e n e r  in Innsbruck, Herren S c h r a f l ,  Baron Ha u s ma n n  und Professor 
G r e d l e r  in Botzen und Professor Ma r i n i  in Trient, Das bereits von B r o c c h i ,  
Graf M a r z a r i - P e n c a t i ,  L. v. Buch ,  E m m r i c h ,  W i s s m a n n  u. A. bereiste 
Gebiet umfasst die Thaler Enneberg mit St. Cassian, Grbden mit der Seisser Alpc, 
Fassa, Fleims mit Predazzo und Buchenstein und bildet nach mehreren Seiten ein 
geognostisch abgeschlossenes Gauzes. Graue Schiefer mit Quarzporphyr, der 
sich plateauformig dartlber ausbreitete, bildeten zu Anfang der Trias-Periode als, 
Vorsprung des Festlandes der Centralalpcn die Ufer einer Bucht, welche nach 
dem Venetianischen fortsetzte. In ihr lagerten sich die Gebilde ab, welche dor 
Hauptgegenstand der Untersuchung waren. Herr v. R i c h t h o f e n  fuhrte dieselben 
in historischer Folge vor. Der Quarzporphyr bildet ein 3 — 4000 Fuss holies, 
von Spaltenthiilcrn durchfurchtes Plateau; verschiedene Gesteins-Abiinderungen 
zeigen t mehrere successive Eruplionen an. Das darauf liegende mjichtige 
Schicht^nsystern zeigt sich am deullichsten an dcr Seisser Alpe. Es entstanden 
durch mechanische Zerstbrung des Pbrphyrs versteinorungsleere rotheSandsteine, 
spater durch chemische Zerstbrung mergelige und kalkige versteinerungsfUhrende 
Schichten mit gliramerigen AblusungslUlchen. Die unteren fiihren Posidonomjn 
Clurae, die oberen Naticella coMuta, Post, nurita, Gervillion ii. a. m. Bis hicher
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reieht der Buntsandstein; es folgeti stark bituminbse Kalke, die in den siidlichcn 
Theilen schwarz sind, mit einer Dolomitbank, vielleicht ein Aequiralent der 
Guttensteiner Kalke. Nach diesem letzten Gliede gleichfdrmiger, regelmassiger 
Ablagerung wurden einzelne Tlieile durch Dislocationen fiber die Meeresflache 
erhoben und erst weit spater mit neuen Schichten bedeekt. Es foigte die zweife 
rulcanische Periode der Trias, die der Ablagerung der o b e r e n  Trias, charak- 
terisirt durch Augifporphyr und seine Tuffe. Herr Dr. v. R i c h t h o f e n  wies auf 
diese in der Geschichte der Erde erste analoge Erscheinung der jetzigen 
vulcanischen Thatigkeit hin, die in der Exhalation von Gasen und dem starken 
Ausbrueh von Quellen vor und nacK der Eruptionszeit, so wie in der Beschaffen- 
heit der Tuffe liegt. Letztere bestehen aus sebr verschiedenen Gesteinen und 
schliessen eine dreifache Fauna ein: Schwarze Schiefer mit Ilalobia Lommeli, 
Am. Aon, Pflanzen und Fischen, Tuff-Conglomerate mit Crassatellen und Neriten, 
endlich Kalke, die der ganzen Folge in einzelnen Schichten eingelagert sind und 
unten Terebrateln, Korallenstocke und Krinoiden fuhren, im hoheren Niveau die 
reiche Fauna von St. Cassian. Ueber diesen hSchsten Tuffen folgt die locale 
Bildung der Schichten von Heiligenkreuz, hieruber Dolomit mit der Dachstein- 
bivalve in ungemeiner Machtigkeit und der eben so machtige Kalk der Amp'ezzaner 
Alpen, nur eine Terebratula fiihrend. Diese Lias-Schichten und mit ihnen die 
sedimentaren Gebilde desGebietes schliessen mit einer eigentlifimlichen Fauna auf 
der Hohe des Schlern. Schliesslich wies Hr. Dr. von R i c h t h o f e n  auf die eigen- 
thfimlichen, anomalen Verhaltnisse der eruptiven Gesteine von Predazzo hin, wo 
auf kleincm Raum eine fast unentwirrbare Menge der verschiedensten Gebirgsarten 
auf die merkwurdigste Weise zusammengedrangt sind.

Here Bergiath F. F o e t t e r l e  machte eine Mittheilung fiber die geologische 
Beschaffenheit der nachsten Umgebung von Neudegg an der Neuring in Krain, 
das er einer Einladung des k. k. Obersten Herrn Freiherrn v. Hahn folgend, im 
Jahre 1854 besuchte. Den grSssten Theil des Gebietes nimmt ein schwarzgrauer, 
flachmuschlig brechender Kaikstein von dfinner Schichtung ein, der nach aufwfirts 
in einen dunklen mergeligen Kalkschiefer ubergeht> in den tieferen Schichten aber 
hauiig Hornsteinknollen fuhrt und in einen bituminosen Dolomit flbergeht. Die 
nahe am Schloss Neudegg gefundenen Fossilien zeigen, dass dieser Kalk der 
oberen Abtheilung der alpinen Trias angehbrt. Bei Oberndorf, westlich von 
Neudegg, befindet sich eine kleine isolirte Tertiarablagerung, bestehend aus Tegcl 
und Sand, die ein Lignitflotz von nahe 8 Fuss Miichtigkeit enthfilt. Dieselbe ffilit 
eine kleine Mulde aus, wie deren eine grosse Anzahl in diesem Thcile von Krain 
vorkommen. Das Lignitflotz, ganz flach gelagert und zu Tag ausgehend, ist von 
einer gering mSchtigen Schichte gelbliehen sandigen Tegels bedeekt und durch 
den hier bestehenden tleinen Bau ganz aufgeschlossen. Die Kohle ist von zicmiich 
guter Beschaffenheit und enthalt 12-37 Procent Wasser, 5-3 Procent Asche-find 
bei 12 Centner derselben entsprechen einer Klafter 30zfilligen Fichtenholzes. 
Die Tertiarbildung reieht bis Unter-Schleinitz, wo eine kleine Partie von Porphyr 
den oben erwfihnten Kalk durchbrochen hat. Sfidlich votr Neudegg am Irsouz 
zwischen Gomila und Gritsch befindet sich auch eine nicht unbedeutende Ablagerung 
von Siisswasserquarz. •~

Herr Dr. Ferdinand H o c h s t e t t e r  legt die von dem zu Teplitz i,ii Jahre 
1854 verstorbenen grossherzoglich siichsischen Hofrath und Badearzt Drl'Johann 
Anton S t o l z  hinterlassenen mincralogisch - gcognostischen Manuscripte fiber 
Bohmen vor. Sie sind ein fiir die Bibliothek der k. k. geologischen Reichsanstalt 
hochst schatzbares Geschenk des Herrn Forstmeisters Karl Eduard S t o l z  zu 
Oberleitensdorf, Sohnes und Erbcn des Verstorbenen. 1200 Bogen in Folio eng
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geschi'ielieii enUmItcn: 1) cine vollstandige Orograpliie von Buhinen, 2) cine 
Geognosie der einzelnen Kreise von Bohmen nach der Reilie der Gebirgs- 
forniutionen niit geognostischen Karten, 3) cine tupographische Geognosie der 
Kreise nach den einzelnen Dominicn geordnet. All das ist das Resultat einer fast 
hOjahrigcn unermudeten Thatigkeit vom Anfange dieses Jalirliunderts bis ziim 
Jahi'e 1848. Ein wahrer Schatz von Beobachtiingen und Bcsclireibungen, die, 
wenn auch dein beutigen Stand der Wissenschaft nicbt melir in alien Tbeilen ent- 
sprechcnd, dennoch fiir die Arbeiten der k. k. geologischen Reiebsanstalt in 
Bohmen von ausserordentlichem Werthe sind. Neben diesen umfangreicben 
Munuscriptcn hat aber Dr. S t o l z  auch noch eine M i n e r a l i e n s a m m l u n g  
hinterlassen, wciche den schbnsten Privatsammlungen Bohmcns beigeziihlt werdcn 
darf. Sie enthalt 15.000 Stiicke, gut geordnet mit genauen Etiquetten. Darin sind 
namcntlich die bohmischen Mineralvorkommnisse in einer Yollstandigkeit der 
Suiten und Schonlieit der einzelnen Exemplare auf eine Weise vertreten, wie man 
sie selten (Indet. Die Sammlung ist von Herrn Forstmeistcr S t o l z  zum Verkaufe 
ausgeboten. Herr Dr. H o c h s t e t t e r  spricht den Wunsch aus, es m5ge diese 
Sammlung, welche vermoge ihres speciell bohmischen Charakters ein vater- 
liindiscbes Intcresse in Anspruch nimmt, dem Yaterlande erhalten bleiben, indem 
dieselbe fur irgend eine hbhere Lehranstalt, fiir deren Zweeke sie in hohem Grade 
passend erscheint, acquirirt wird. Dadurch wiirde zugleich das Andenken eines 
Mannes erhalten, von dem man mit ReCht sagen kann, er habe sich eine Aufgabe 
gcstellt nach besten Kriiften aus eigenen Mittein mit bewundernswurdigem FIcisse, 
wie sie jetzt der k. k. geologischen Reiebsanstalt in Bbhmen obliegt, und dieselbe 
ausgefiihrt. Herr Dr. H o c h s t e t t e r  glaubt desshalb eine Pllicht der Pietat zii 
eiTiillcn, wciche man solcbem Yerdienste sehuldig ist, indem er den Namen Johann 
S t o l z ,  dessen Arbeiten sich zunachst an die von Ambrosius Reuss  anschliessen, 
dann aber hereinreichen selbst bis in die Zeit, da Kaspar Graf v. S t e r n b e r g ,  
Z i ppe ,  Aug. Em. R e u s s  und B a r r a n d e  wirkten und noch wirken, an die Namen 
dicser um Bohmens Geologic so hoch verdienten Manner anreiht und demsclben 
hiermit im Jahrbuche der k. k. geologischen Reiebsanstalt ein Denkmal setzt.

Am Schlusse legte Herr Bergrath F o e t t e r l e  die im Laufe d'es Monats 
November an die k. k. geologische Reiebsanstalt theils als Geschenke, theils im 
Tausche eingegangenen Druckschriften zur Einsicht vor.

Sltziing am 9. December 1856.
Herr Bergrath Franz von Ha u e r  gab eine allgemeine Uebersicht der von 

ihm und Herrn Yictor Ritter v. Z e p h a r o v i c h  im vorigen Sommer ausgefiihrten 
geologischen Untersuchungen in der Lombardic. Mit de^ Aufgabe belraut, eine 
geologische Uebersiebtskarte des ganzen Landes zusammenzustellcn, verwendete 
er den grbssten Theil des Sommers zu Untersuchungen in den lombardischen 
Kalkalpen, wahrend Herr v. Z e p h a r o v i c h  im Herbste einige Aufnahmen in dem 
an die Alpen siidiich anschlicssenden Hiigellande, namcntlich in dcr Umgegend 
von Brescia und Bergamo, dann am Lago Maggiore durchfubrte. Die bereitwillige 
Untersliitzung der kenntnissreichen Geologen des Landes, namentlich der Herren 
Curio'ni ,  O m b o n i ,  S t o p p a n i ,  Yil la in Mailand, Ra g a z z o n i  in Brescia, 
F e d r e ’g h i n i  in Sarnico u. s. w., dann die vorlicgende reicbe Literatur wurden 
gach den besten Kriiften beniitzt und als Endresultat der Arbeiten die General- 
karte des k. k. General-Quartiermeister-Stabos in dem Maasse von 4000 Klaflern 
auf einen Zoll geologisch colorirt. Ein Blick auf dieselbe lehrt, dass die ganze, 
bstlich vom Lago di Como gelegene Masse der Kulkgebirge durch eine Zone von
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vorwaltend niergligen und sandigen Schichten, die der oberen Trias angehbren,^ 
friiher aber biiufig mit eigentlichem Muschelkalk verwechselt warden, in zwei 
Tbeile gescbieden wird. Diese Zone lauft von Val Sassina nach Osten durch das 
Val Brembana bei S. Giovanni bianco, das Val Seriana bei Piario und Oltresenda, 
das Val di Scalve, bicgt sich dann um den Monte Vaccio herum und zieht parallel 
dem Val Camonica nach Lovere am Lago d’Iseo. Am ostlichen Ufer des genanftten 
Sees findet man dieselben Schichten wiedcr bei Tolline, von wo sie nach Osten 
fortstreichen, sich in Val Trompia und Val Sabbia bedeutend ausbreiten und iiber • 
Bagolino im Val di Frey nach Tirol fortsetzen. Unter diesen Schichten liegen' 
lichte Dolomite, dunkle Guttensteiner Kalke, Werfener Schiefer, endlich der 
Verrucano. Der letztere ruht theilweise scbon unmittelbar auf krystallinischen 
Scbiefern; theilweise scbiebt sich zwischen beide noch eine Masse von Thon- 
schiefern ein, die wabrscheinlich der Steinkoblenformation angehbren.

Ueber den erwahnten Mergeln folgen Dachstein- und Kbssener Schichten-,,. 
graue und rotbe dem Lias angehbrige Ammonitenkalke, rBlhliche jurassische 
Kalke, dann die dem Neoeomien angehiirige Majolica, endlich die jiingeren Kreide- 
und Eocengesteine.

Westlich vom Val Sassina fehlt die oben erwahnte Mergelzone; die Trfinnung 
der Lias von den Triaskalken ist bier mit viel grosseren Schwierigkeiten ver- 
bunden und musste stellenweise ziemlicii wiUkfirlich durchgefuhrt werden.

Noch erwahnte Herr v. H a u e r  der jiingst erst von Herrn R a g a z z o n i  auf- 
gefundenenNummuliten-Schichtenam Garda-See, dann der Subappenninen-Mergel 
aus der Folia bei Varese, von welcher Localitiit er schon erhaltene Exemplare 
einer noch unbeschriebenen Sepia erhielt u. s. w.

Weiter legte Herr v. Ha u e r  eine Suite von Petrefacten vor, die H errBerg- 
bau-Director Ra t h  aus Holzappel, der im vorigen Sommer das Banat bereiste, von 
dort als werthvolles Geschenk fur die k. k. geologisebe Reiehsanstalt mitgebracht 
hatte. Nebst den hauptsachlich schon durch Herrn K u d e r n a t s c h ’s Arbeiten 
bekannt gewordenen schonen Ammoniten von Swinitza, befinden sich darunter 
ausgezeiclinete Pflanzenabdriicke aus dem Lias von Steyerdorf, die nach Herrn 
Professor von E t t i n g s h a u s e n  theilweise sehr merkwurdigen ganz neuen Arten 
von Farnen mit gefingerten Blattern angehoren. —  Aus dem Moldovathale, unweit 
vom Erzstocke in einem Mergelkalke Exemplare des in den Neocomienschichten 
unserer Alpen so verbreiteten Apfychus striatopundatus Emmr. nebst Belem- 
niten und Ammoniten. — Aus dem Kalksteine, der im Tbale von Szaszkg unmittel
bar liber der neuen Hiittenanlage hervortritt, Stielgiieder von Crinoiden, die sich 
ziemlich sicher auf Enerinites lilUfodnis, eine fiir den Muschelkalk bezeichnende 
Art, beziehen lassen; — endlich von Maidanpeck unter der Stariska in Serbicn 
weiss'und rofhlich marmorirter Kalkstein mit Fossilien, die denselben als (Ibcr- 
einstimmend mit den Kalksteinen des Plassen bei Hallstatt, dann mit den Nerineen- 
kalken von Inwald und Rogoznik erkennen lassen. Es sind niimlich verschiedene 
Nerineen, darunter die so bezeichnende Nerinea Stnszyeii sp. Zemchn.

Herr Dr. Ferdinand H o e h s t e t t e r  berichtet iiber die Pyrop fOhrenden Ab- 
lagerungen im bBhmischen Mittelgebirge. Sie sind Producte der gewaltigen Revo- 
lutionen und Zertriinimerungen, von welcben bei dem Aiisbruche der Basaltma.ssen 
das Mittelgebirge, ebon so das krystalliiiiscbo Grundgebirge, wie die dlrtiber 
abgelagcrten Quader- und Pliinerschichten betrolTcn warden. Das Muttergestein 
aller Pyrope des Mittelgebirges ist Serpentin. Einem bei der Basalt-Eruption, 
zertrummerten und zerstiickten Serpentingebirge verdanken sie ihi Vorkommen 
in den jiingeren Schichten. Das Pyrop fiihrende Conglomerat von Meronitz, obwohl 
ohne erkennbare Basalttrummer, dennoch geologisch gleichzoitig und gleich-
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.bedeutend mit den Basalt-Conglomcratbildungen des Mittelgebirges, ist ein unter 
'Beiliilfe von Wasserfluthen zusammengehauftes Trummergestcin von Granit-, 
Gneiss-, Granulit-, Serpentin-, Planersandstein-, Pliinerkalk- und Planermergel- 
stucken mit thonig-kalkigem Cement. In diesen Conglomeraten haben sich dolo- 
mitische Kalkmassen ausgeschieden und als Product zersetzter Serpentintriimmer 
eigenthflmliclie griine Halbopale, reich an eingewachsenen Pyropkornern. Die auf 
diesen Conglomeraten bergmanniseh botriebenen Gruben liefern jahrlich 22 bis 

•24 Centner Pyrop. Zugleich mit Pyrop werden aus der Masse des „Granaten- ' 
■lagers" mancherlei Mineralien und kleine verkieste Petrefacten des Planermergels 
ausgewaschen. —  Ganz analog ist das Pyrop fiibrende Basaltconglomerat der 
Lissa Hora zwischen Starai und Leskai, nSrdlich von Trziblitz. Zahlreiche Ser- 
pentinbruchstucke mit eingewachsenen Pyropen in diesem Triimmergesteine von 
Basalt und PlSner beweisen auch hier hinlanglich die Herkunft der Pyrope. In 
unmittelbarem Zusammenbange mit diesem Puncte steht das Pyrop fiihrende 

■ Hiluvialgerblle von Trziblitz und Podselitz. Dieses Gerblle, 1— 3 Klafter machtig, 
besteht vorherrschend aus Basaltgeschieben. Zur Pyropgewinnung wird das Gro- 
bere durch Siebe ausgeschieden, das Kleinere dann ausgewasclien. Interessant 
sind die mancherlei Edeksteine, welcbe beiraWascben des Granatensandes zum 
Vorscliein kommen; Hyacinth, Zirkon, Sapbir, Spinell, Cyanit, Turmalin, Pleonast, 
Chrysolith u. s. w„ eben so zahlreiche kleine verkieste Petrefacten des Planer
mergels. Das Gerhlle breitet sich von jenem Hiigel, hei Starai und Leskai ange- ' 
fangen, in zwei Arme oder Strome in siidosUicher Richtung aus. Der eine Strom 
geht fiber Trzemschitz, Chra.stian, Podselitz und Dlaschkowitz b isSedletz, der 
andere lasst sich fiber die Granatenschenke fiber Trziblitz, Wekan bis in’s Egerthal 
bei Libochowitz verfolgen, wenn auch die Pyropfiihrung des Gerolles sich nur 
auf ein bis zwei Stunden Entfernung von jenem Iliigel erstreckt. Man kommt durch 
die geologisclie Untersuchung der weiteren Umgegend zu der Ueberzeugung, 
dass die Wasser des hocbgelegenen nachbasaltischen Braunkohlenbeckens von. 
Meronitz und Rothaugezd sich bei ilirem Abfliisse durch die tiefen Schluchten 
nordlich von Starai und Leskai in sQdostlicher Richtung in das Egerthal ergossen. 
Die Verbreitimg jenes Gerolles Zeigt den Weg dieser Fluthen an, und die Pyrop 
fiihrenden Diluvialgerolle sind nichts anderes,.als die von jenen Fluthen aus den 
Schluchten mitgerissenen und wieder abgesetzten Massen von Pyrop fiihrenden. 
Basaltf-Conglomerat, von dem der kleine Iliigel bei Starai und Leskai als letzter 
Rest iibrig blieb.

Herr Karl Ritter v. H a u e r  theilte eine Analyse der Griinerde von Kaaden in 
Bobmcn mit, von welcher Herr .Tokely einige Proben mitgebracht hatte. Das 
massenhafte Vorkommen der bohmiscben Griinerde bietet ein besonderes Interesse 
dar, und zwar sowohl in wissenschafllicher Beziehung, da sie das Product eines 
grossartigen Umwandlungsprocesses gewisser Gesteinsgattimgcn repriisentirt, als 
auch in teclinischer Hinsicht, da die Substanz bergmanniseh gewonnen und als 
Farbsfoflfin den Handel gehracht wird. Nach der Beobachlung J o k e  ly’s iindet 
sich die Grfinerde bei Atschau, Mannelsdorf und Goesen bei Kaaden und kommt 
daselbst mit Kalkmergel-Fragmenten wechsellagernd im Basalttuffe vor. Sowohl im 
Liegenden als Hangenden der Kalkfragmente in einer Miichtigkeit von einigen 

’ Zollen^ns einem Fuss vorfindlich, bildet sie. im Basalttuffe einzelne von einander 
getreniite Massen, was die bergmiinnisebe Gewinnung insofern erschwert, als 
nach Abbau einer solchen Ma.sse eine weitcre, ohne.irgend cinen sicheren Anhalts- 
punct ihrer Litgerung, aufgesucht werden muss. Die Grfinerde bildet eine compacte 
plastische Masse von schiiner grfiner Farbe, welche sic ihrem bedeutenden Gebalt 
an {Eisenoxydul verdankt. In 100 Theilcn wurden gefunddn: .

K. k. ^coiof^iaehc RpichsaoitaU. 7. 1856. IV. j 0 8
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Kieselerde..................
Thonerde.................................. 3 0
Eisenoxydul............. .............  23-4
Kalkerde.................. .............  8-2

Magnesia............................... 2 ’3
Kali-:..........................................  3 0
KohlensSure und Wasser . . . .  19 ‘3

Diese Zusammensetzung stimmt also im Wesentlichen iiberein mit jenen der 
Griinei'de von Monte Baldo, von Cypern und von Lossossna in Ost-Preussen. wejche 
insgesammt Silicate von Thonerde, Ei.seno.vydul iind der Alkalien sind.

Behandelt man dieGriinerde mit Sauren, so wind sie wenig davon angegriffen, 
es werden ihr dadurch nur die kohlensauren Salze entzogen, so wie nament-. 
lich auch jene Menge des Eisens aufgelost, welches durch Verwitterung zu brau- 
nem Oxyd geworden die griine Farbe des Oxyduls verunreinigt. Durch nach- 
heriges Waschen, Trocknen und Pulvein erbait man anf diese Art einen an 
Eisenoxydul reichen, sehr scbonen griinen Farbstoir. Es geniigt zu diesem 
Processe verdiinnte Schwefelsanre. Die Manipulation kbnnte in Bbhmen am Orte 
der Gewinnung mif vielem Vortheile ausgefiihrt werden, da dem Rohmaterial da^ . 
durch ein weit hoherer Werth verliehen werden kbnnte. Sehr verunreinigte 
Partien kbnnten vor Anwendung der Saure einem Schlemmprocesse unterworfen 
werden'.

Herr Ritter v. Z e p h a r o v i c h  hatte auf einer im verflossenen Fruhjahre 
in die Banater Militargranze unternommenen Reise auch den Bergbau auf Eisen- 

, und Kupfererze in dem Ljupkova-Thale des illyrisch-banater Granzregiment- 
Bezirkes, in der freundlichen Begleitung des dortigen Mitgewerken Herrn Fridolin 
Ni uny kennen gelernt und berichtete nun iiber die geologischen Verhaltnisse des 
Erzvorkommens in der genannten Gegend (siebe J-ahrbuch nachstes Heft).

Sitzung vom 23. December 1856.
Herr Dr. Freiherr v. R e d e n  hielt folgenden Yortrag:
Berg- und Huttenwesen des bsterreichischen Kaiserstaates sind durch stati- 

stische Bearbeitungen in neuester Zeit besonders begunstigt worden. Denn, 
abgesehen von der vortreftlichen Grundlage, welche die Arbeiten der k. k. geo
logischen Reicbsanstalt darbieten, und namentlich die geologische Uebersicht der 
Bergbaue von Ha i d i i i g e r ,  Ha u e r ,  F o e t t e r l e  (Wien 1856) gewahrt, ist 

,durch die beiden Arbeiten von F r i e s e  „die Oesterreichische Bergwerks-Pro- 
duction" (Wien 1852 und 1855) eine bedeutende Lucke in der Statistik des 
Kaiserstaates ausgcriillt. Diese Drucksebriften sind alien Fachkundigen und 
Freunden bekannt geworden, wahrend die amtiichen Leistungen auf diesem 
Gebiete fast unbekannt geblieben und bifentlich gar niebt besprochen sind. Und 
dennoch verdienen diese Darstellungen, welche ans der k. k. Centralleitung des 
Montanwesens (Abtheilung V des k. k. Finanz-Ministeriums) bervorgingen, so 
sehr die Aufmerksarakeit weiterer Kreise, dass ihre Ausschliessung vom buch- 
handlerischen Verkehre zu bedauern ist. Indem ich davon 4  Biipde in Folio 
vorzulegen mich beehre, erlaube icb mir die nachfolgendcn Bemerkungen:

Schon im Winter 1855 crschien die vergleichende Uebersicht derGebabrung 
des tirarialen Montanwesens nach dem Voranschlage fur das Verwaltungsjahr 1856 
und dem Ergebnisse des Verwaltungsjahres 1854. „Diese’ (aus 413 Folioseiten 
bestehende) statistische Arbeit, deren Aufstellungen den Formen des Reemungs- 
wesenS sich anschliessen mussten, ist in ihrer Art , obgleich Erstling, sw on als 
eine der bestvorhandenen Darstellungen Qber Statistik des Bergbaues und HOtten- 
betriebes zu beti'iiehten^ Allein sie ist noch bedeutend ilbertrolTen jvorden durch 
den zweiten Jahrgang ,|^e lcher vor wenigen Tagen im Drucke vollendet wurde 
outd den -Xitel fuhrt: „Vergleichende Uebersicht 4es hrarialen Montanwesens
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j nach dem Voranschlage des Verwaltungsjalires 1857 und dem Ergebnisse des 
Verwaltungsjahres 1855“ (709 Folioseiten in vortreflflicher Ausstattung durch die 
k. k. Hof- und Staatsdruckerei). Ein ahniielies Actenstiick. geringeren Umfanges 
(182 Folioseiten, gleichfalls 2. Jalirgang) ist die „vergleicliende Uebersicht der 
Srarialen Salzerzeugung nach dem Voranschlage fiir 1857 und dem Ergebnisse 
voii 1855.“ Die dritte Darstellung erscheint jetzt zum ersten Male, namlich eine 
„vergleichende Uebersicht der ararialen Salinenforste fiir 1857 und von 1855.“ 
—  Der Inhalt dieser Actenstiicke hat ein so vielseitiges Inferesse, dass ein 
erschopfendes Referat daraus mehrere Sitzungen ausfullen wiirde. Meine Mit- 
theiiungen aber miissen, als Folge der Kurze der diesen Verhandlungen zuge- 
messenen Zeit, auf die Andeutung einzelner wichtiger Verhaltnisse sich beschranken.

' Ich wahle dazu den Bericht iiber das Montanwesen und zw ar: Die Ergebnisse 
.des Jahres 1855, well damals die Bergbau- und Hiittenwerke, welche mittelst 

.^Vertrages vom 1. Jiinner 1855 an die k. k. Staatseisenbabn-Gesellschaft abge- 
treten sind, in der Rechnung noch gefiihrt wurden. Diese enthalten folgende 
Gegenstande: 1. Kohlenbergwerke in Bbhmen, namlich die Schwarzkohlenwerke 
zu Brandeisl und Kladno im Krzava-Flussgebiete und die Bruunkohlenlager zu 
Sobodileben fur 3,739.448 fl. —  2. Schwarzkohlenwerke zu Skierdetz und 
Doman-Szekul im Flussgebiete der Karasch und Nera fiir 2 ,007.2590.; zusammen 
5,746.707 fl. —  Der im Voranschlage fiir 1857 beriicksichtigte Besitz des 
Montan-Aerars an Kohlenwerken stellt sich wie foigt dar: a )  Steiermark (Braun-* 
kohlen zu W artberg, Urgenthal, Trifail, Fohnsdorf) mit 97 Grubenfeldmassen 
(1,160.703 Quadrat-Klafter Fliichengehalt), 9 Freischiirfen (393,792 Quadrat- 
Klafter Flachengehalt) mit 242.633 fl. Roheinnahme; b)  Croatien, Braunkolilen 
zu Radoboj mit 1000 fl. Roheinnahme; c)  Tirol, Braunkolilen zu Haring und 
Wirtatobel mit 131 Grubenfeldmassen (1,653.568 Quadrat-Klafter Flachengehalt) 
und 56.504 fl. Roheinnahme; d )  Bohmen, Schwarzkohlen zu Weywanow im 
Beraunflussgebicte mit 10 Grubenfeldmassen (264.169 Quadrat-Klafter Fliichen
gehalt) 7 Ueberscharn und 27.718 fl. Roheinnahme; e)  Mahren, Schwarzkohlen 
zu Ostrau, mit 178 Grubenfeldmassen, 5 Ueberscharn (2,232.832 Quadrat-Klftr. 
Flachengehalt) und 196.951 fl. Roheinnahme; f )  Galizien, Schwarzkohlen zu 
Jaworzno mit 965 Grubenfeldmassen (24,171.497 Quadrat-Klafter Fliichen
gehalt), 9 Freischiirfen (451.584 Quadrat-Klafter Fliichengehalt) und 150.300 fl. 
Roheinnahme. —  Die Schatzung des Kohlengehaltes der bis jetzt bekannten 
Flbtze dieser Werke ist 5.872,182.000 Centner; die fiir 1857 beabsichtigte 
FSrderung 3,080.160 Centner (2,065.160 Ctnr. Schwarzkohlen, 1,041.000 Ctnr. 
Braunkohicn); der Reinertrag von 1 Centner Kohle im Durchschnitte 3 kr. 
( I ' l  bis 5 kr.). Ausserdem hat das Aerar (vermoge §. 284 des allgemeinen 
Ssterreichischen Berggesetzes) bis Ende 1859 noch das ausschliessliche Schiirf- 
recht auf alien scinen Domiinen in Ungarn und dessen vormaligen Nebenliindern, 
so wie im Grosshcrzogthume Krakau. Die an die k. k. Staatseisenbabn-Gesellschaft 
verkauftcn Kohlenwerke umfassen: 1. Sobochleben (Braunkolilen) mit einem 
FlUchengehalte von 2,000.000 Quadrat-Klafter und 1.400,000.000 Ctnr, Kohlen; 
2. Brandeisl-Kludno (Schwarzkohlen) mit 1,168.128 Quadrat-Klafter an Fliichen
gehalt und 900,000.000 Centner Kohlen; 3. Banater Schwarzkohlenllbtze mit
300,000.000 Centner Kohlen, woraus beispielsweise erhellt, dass im grossen 
Durchschnitte 1 Centner Banater KohlenfUitz zu */,o kr. verkauft wordeif ist. — 
Wenn der Schwarzkohlenbestand der firarischen Fibtze in Galizien, Mhhren und 
Bbhmen (5.666,000.000 Centner) nur zu dem Preise des jetzigen Reinertrages 
(3  kr.) verkauft wiirde, so erlangte die Staatscassn dadurch ein Capital von
283,300.000 fl. — Dritter Kaufgegeustand der k. k. Staatseisenbahn-Gesellscbaft,
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die Eisenwerke im Banate, namlich: a^Bogschan, Gruben- und Hiittenwferke ; 
fiir 367.085 0.^ b)  Reschitza, Huttenwerke und Maschinen -  Fabriken ftir 
1,461.458 0.; ĉ ) Gladna, Hammerwerk fur 10.413 0.; d )  Dognacska, Eisen- 
stein-Bergbau fiir 93.315 0., zusammen 1,932.271 0. Diese Werke waren im 
Jahre 1855 mit 287 Arbeitern belegt und gewRlirten eine Roheinnahme von 
2,679.403 0. und einen Bruttogewinn von 1,545.801 0, — Die dem k. k. Montan- 
Aerar noch verbliebenen Eisenwerke bednden sich auf zehn verscbiedenen geo- 
graphischen Gebieten in Oesterreicb, Steiermark, Salzburg, Tirol, Bbhmen, 
Ungarn und Siebenbiirgen; dort wurden auf 38 Eisenwerken und 48 Aemtern ’ 
mit 161 Beamten, 236 Aufsehern und 7566 Arbeitern nach dem Voranseblage 
fiir 1857 erlangt 942.013 Centner Rob- und Gusseisen (aus 2,509.256 Centner 
Eisenstein); durch dessen Verkauf oder weitere Verarbeitung fiir 6,575.491 0. 
an Tauschwerthen geschalTen werden sollen. Bringt man denWerth der Betriebs^ 
materialien davon in Abzug, so bleiben 4,121.143 0. Werthe als Verinehrung. 
der Industrie - Erzeugnisse durch die ararischen Eisenwerke. Ihr Reinertrag, 
zuriickgefuhrt auf 1 Durchschnitts-Centner Roheisen wird 54 kr. sein (33 kr. 
in Obe r-Oesterreicb bis 90 kr, in Bohmen); auf 1 Arbeiter durchschnittlich 
berechnet 179 0. 25 kr. (66 0. in Tirol, 232 0. in Steiermark). —  4. Die 
Kupferwerke im Banate, Moldova, Szaszka, Dognacska, Oravicza, Csiklova und 
Bogschan sind fur 770.493 0. verkauft. Sie waren 1855 mit 205 Arbeitern 
belegt und lieferten bei einer Roheinnahme von 1,253.324 0 ., Bruttogewinn 
415.188 0. — 5. Von den Montanfor$ten sind im Banate 155.779 Joch oder 
15Va Quadratmeilen fiir 4,229.637 0. an die k. k. Staatseisenbahn-Gesellscliaft 
verkauft, was fiir 1 Joch von 1600 Quadrat-Klafter durchschnittlich 27*/» 0. 
bringt. Der Reinertrag der gesammten ararischen Mojitanforste (1,413.700 Joch) 
ist fur 1857 auf 20%  kr. von 1 Joch veranschlagt. Der Reinertrag der ver- 
kauften Banater Montanforste war im Jahre 1855 von 1 Joch durchschnittlich 
49y» kr. .woraus sich ergibt, dass schon bei der bisberigen Art der BenQtzung 
der Kaufpreis mit 3 Procent verzinst wird. — 6. Auch die Montan-Doniiinen 
Oravicza und Bogschan sind an die k. k. Staatseisenbahn - GesellschaA fiir 
2,026.8390. uberlassen. Sie enthalten 56.912 Joch, d. i. 22 Quadratmeilen unmit- 
telbaren Grundbesitz oder mitteibaren Besitzes durch 60 Ortschaften. Die Roh- 
einnahme davon war im Jahre 1855 2,131.748 0., der Bruttogewinn 1,989.460 0. 
— Im Jahre 1857 ist das Montan-Aerar noch im Besitze von 24 Doniiinen mit 
36.637 Joch an DominalgrUnden, die (fast ausschliesslich im Pachtsystiime) durch’ 
42 Beamte, 47 Aufseher und 63 Arbeiter bewirthschaftet werden. Als voile reine 
Jahresrente fiir 1 Joch des Bodenbesitzes liisst ira Durchschnitt sich berechnen: 
in Nieder-Oesterreich 58 kr., in Steiermark 56 kr., in Krain 166 kr . , in Biilimen 
321 kr., in Ungarn 132 k r ., in Siebenbtirgcn 339 kr. Indem ich hiermit die 
Andeutungen iiber den Inhait der Montanstatistik schliesse, babe ich wohl nicht 
noting hinzuzufugen, dass die ungemein grosse Beichhaltigkcit derselben auch 
eine Menge anderer Vergleiche gestatten wflrde. Die Sorgfalt und Genanigkeit 
dieser Arbeit Ihsst nichts zu wiinschen tibrig und wenn hinsichtlich der Anordnung 
und Gruppirung einzelne Wiinsche bleiben, so liisst sich leicht erkennen, dass die 
Geschiifts- und Rechnungsformen dabei massgebend sein miissten."

Herr Bergrath M. V. L ip  old erstattete einen Bericht fiber die ErzlageiVJtaiten 
n5chst*Tergove im zweiten Banal-Rcgimente dm* croatisehcn Militiirgranze, 
welche Gegend er fiber Atifforderung des Herrn D e s i r d  Gi l a i n ,  des jetzigen 
Besitzers der dortigen >«hehial8 ararischen Bergwerke, besucht hatle*

Am rechten Ufee •desr Sirovac-Baches, welcher sich bei Dvor, 3 Meilcn 
westHch yon Kostainiza und gegenOber der turkischen Granzfestung Novi, in den
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schiiTbaren Unnafluss ergiesst, erhebt sich gegen 1000 Wiener Fuss fiber die 
I ’halsoble (in einer fast eine Meile breiten Zone) ein sanft abdachendes, von 
vielen Quertbalern durchschnittenes Gebirg, welches vorwaltend aus glinimcr- 
reichen Sandsteinen und Quarz-jConglomeraten, aus Thonscbiefern und aus wenig 
machtigen Kalkstein-Einlagerungen bestebt. Herr Li po  Id bait diese als „Grau- 
wacke und Grauwackenscbiefer" bezeichneten Sandsteine und Scbiefer fur jenes- 
Glied der alpinen^Steinkoblenformation, welches in den Sfidalpen sehr verbreitet 

'is t und den Namen der „Gailthaler Schichten" erhielt. Im Westen dieser Zone 
werden diese Schichten von rothen Sandsteinen, den Werfner Schicbten, und von 
jflngeren triassiscben Kaiksteinen uberlagert.

In den erwahnten Gailthaler Schichten treten zahlreiche zu einander vollig 
parallete erzfuhrende Lager auf, welche im Allgemeinen, wie die Gebirgsschichten, 
ein Streichen zwischen Stunde 21 und 24 besitzen und nach Sfidwesten einfallen. 
Man kennt solche Erzlagerstatten in der Erstreckung von zwei Meilen nach dem 
Streichen derselben, u. z. von Gvosdansko bei Szujevac bis nach Tomasiza am 
Unnaflusse, und dieselben setzen, so viel bekannt wurde, in Turkisch-Bosnien fort. 
Nur ein Theil derselben ist bisher naher untersucht worden.

Die Erzfuhrung dieser Erzlager ist eine verschiedene. Die einen derselben 
fflhren bloss Kupfererze, andere l)loss silberhaltigen Bleiglanz, noch andere Fahl- 
erze mit Kieseu und Bleiglanz, endlich ein grosser Theil derselben Eisenerze. 
Alle diese Erzlager stimmen darin fiberein, dass sich in denselben die Erzffihrung 
bald in grbsseren Linsen veredelt und an Machtigkeit zunimmt, bald’sich wieder 
verringert und in mehrere Trfimmer zersplittert, welche nach dem Streichen 
einander wieder zusitzen oder sich auskeilen.

Am meisten aufgeschlossen wurden durch die seit dem Jahre 1840 daselbst 
bestandenen ehemaligen ararischen Schurfarbeiten einige Kupfererziager, welche 
grosstentheils im unverrizten Gebirge angefahren wurden und durch 24 Feld- 
massen gedeckt sind. Darunter ist das Augustlager im Gradskipotok das bedeu- 
tendste, indem dasselbe nach dem Streichen bei 300 Klafter und nach dem Ver- 
flachen bei SO Klafter ausgerichtet wurde und im Tiefsten noch in sehr schbnen 
Erzen anstehet. Nach vorgenommeiien verlasslichen Berechnungen fiihren die 
bisher aufgeschlossenen und zum Abbau vorgerichteten Kupfererzmitteln einen 
Metalihult gegen 24.000 Centner Kupfer, wobei nur jene Mitteln der aufgeschlos
senen 'Lager, welche scheid- und schmelzwfirdige Erze ffihren, und zwar im 
Augustlager nach dem Streichen nur 72 Klafter, in Anschlag gebracht wurden, 
wfihrend die nur in Pochgfingen anstehenden Strecken, im Augustlager in der 
LSnge fiber 220 Klafter, gar nicht in Berucksichtigung kamen. Die Kupfererz
iager nachst Tergove besitzen daher gegenwartig schon einen Aufschluss an zum 
Abbau vorgerichteten Erzmitteln, wie ihn kein anderes Kupferwerk in der 
Monarchie aufzuweisen haben wird. Ausser dem Augustlager gebe’n das Julius- 
in Kosma und das Tomasizalager an der Unna, welche beide nur wenig aufge
schlossen sind und in reichen Erzen anstchen, noch sehr grosse IIolTnungen und 
Aussichten fiir die Zukunft. Ueherdiess sind mehrere bekannte Kupfererzanstiinde 
bisher noch gar nicht nfiher untersucht worden. Nach den gemachten Erfahrungen 
kann die Machtigkeit jener Mittel, welche scheid- und schmelzwfirdige Erze 
enthalten, durchschnittlich mit zwei Fuss angenommen werden, woven mindestens 
die Hiilfte 7 — 8 procentige Erze zu liefern vermag. Diese aussergewbhnlich 
gfinstige durchschnittliche Machtigkeit findet darin ihre Erkliirung, dass eines- 
theils stellcmucise die Mfichligkeit des reichen Erzlagers bis zu 8 Fuss anwfichst, 
andererseits aber bisweilen Erziinsen von derbem Kupferkics bis zu 9 Zoll 
Machtigkeit in einer Art anstchen und nach dem Streichen anhalten, wie sie Herr
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L i p o i d  noch bei keiner der vielen ilim bekannten Kupfererzlagerstiitten der 
Monarchic vorgefunden hat.

Die gemischten Erziagerstatten mit Bieiglanz, Fahlerz u. s.f., am Ferdinand- 
lager und am Tomasizalager, sind durch 20 Feidmassen gesichert, jedoch bisher 
noch bei weitem nicht vollstandig aufgeschlossen worden. Die silberhaltigen 
Bleierzlager im Majdanthale sind schon von den Alten ausgebeutet worden, wie 
es die alten Zrinystolien und Schlackenhalden darthun. Gescbichtlich waren 
daselbst die einst beriihmten Zriny’schen Silberbergwerke. Doch deutet Alles 
dahin, dass man damals die Kupfererze nicht verhiittete und ganz unberQck- 
sichtigt Hess.

Eben so sind die Eisenerzlager, auf welcbe 34 Feidmassen und 3 Tag- 
massen bestehen, bisher nur durch TagrSschen und geringe Einbaue aufgedeckt 
worden. Dadurch hat man jedoch mehrere Lager von sehr reinen Brauneisen- 
stein und von guten Spatheisensteinen in der Machtigkeit von 2 —  3 und 
mehr Klaftern aufgeschlossen und die Ueherzeugung erlangt, dass in dem 
Terrain nachst Tergove ein solcher Reichthum von Eisenerzen vorhanden sei, 
dass dieselben zur Speisung auch mehrerer Hochofen sicherlich auf viele De- 
cennien genOgen wurden. Die Tagmassen decken Eisenerz-Lagerstatten in dem 
Triaskalke.

Am linken Ufer des Siropa-Baches bestehen die 2— 300 Fuss hohen Hiigel- 
reihen aus tertiaren Ablagerungen, deren Leithakalk einen ausgezeichneten Bau- 
stein liefert. Man kennt bereits Ausbisse von Braunkohlen im Tertiargebiete, 
ohne dass jedoch dieselben bisher naher untersucht worden wSren.

Herr L i p o i d  druckte zum Schlusse die Hoffnung aus, dass die reichen Erz- 
schatze nachst Tergove, zu deren Verarbeitung ausgedehnte Waldungen in der 
Umgebung henutzbar vorhanden sind, demnachst grossartige Hiittenwerke hervor- 
rufen und einen neuen Industriezweig begriinden werden, welcher sicherlich der 
armen Bevblkerung jener Gegenden unendUchen Nutzen schaiTen und nebstbei 
lohnenden Gewinn abwerfen wird.

Herr Bergrath F. F o e t t e r l e  gab eine allgemeine Uebersicht der geo- 
logisehen Verhaltnisse de? Venetianischen, wie er sie im vergangenen Sommer 
kennen zu lernen Gelegenheit hatte, und legte zur Erlauterung die ausgefUhrte 
geologische Uebersichtskarte dieses Kronlandes in dem Masse von 4000 Klaftern 
auf den Zoll vor. Bei den Aufnahmen von Herrn H. W o l f ,  der ihm als Hilfsgeo- 
loge beigegeben war, auf das Kraftigste unterstutzt, so wie mit Beniitzung der 
zahlreichen literarischen Arbeiten von Cav. T. A. Catul lo,  W. F u c h s ,  L. Pas i n i ,  
de Z i gno  u. A. gelang es, diese Uebersicht zu Stande zu bringen. Herr Bergrath 
F o e t t e r l e  fiiblt sich hierbei verpflichtet, fiir die freundliche Unterstiitzung, die 
sowohl ihm selbst, wie Herrn W o l f  Qberall und namentlich von den Herren Dr. 
G. P i r o n a  in Udine; der Ersteren wShrend der Zeit der Aufnahme in  Friaul 
begleitete, Conte A. Ma n i a g o  inManiago, Conte P o l c e n i g o  inPolcenigi^ A.de 
Z i gno  und de Vi s i on i  in Padu^, Forstmeister S e n o n e r i n  Feltre, k .k . IfQtten- 
verwalter A. v. H u b e r t  in Agordo, Cav. P a r o l  ini  in Bassano, Cav. de Mar co  
in Asiago, L. P a s i n i  in Schio, Bergverwalter F a v r e t t i  in Valdagnof ,̂ Professor 
Dr. A. M a s s a l o n g o  und Prof. Dr. M a n g a n o t t i  in Verona, G. P e l l e g r i n i  in 
Fumane u. A. zu Theil wurde, diesen Herren seinen verbindlichen Dank aus- 
zusprechen. '

In geologischer Beziehung bietet das Land eine grosse Mannigfaltigkeit. 
Krystallinische Schiefer treten nur an zwei Puncten bei Agordo ind Recoaro zw 
Tage. Die Schiefer- und Kalkgebilde der unteren Steinkohlenformation kommen 
nur im nordostlichen Theil des Landes vor, wo sie den Gebirgszug zusammen-
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setzen, der die Granze zwischen Tirol und Karntlien bildet. Ilmen reihen sieh 
die Triasbildungeii an, die im Venetianischcn, namentlich in dem nurdlicben und 
nordwestlichen Tbeile des Landes eine ungeniein grosse Verbreitung erlangt 
haben. llir unterstes Glied bildet auch bier wie iiberall in den Alpen der rotbe 
Sandstein der Werfener Scbiefer, der in einem fast ununterbrocbenen Zusainmeri- 
hange von Pontebba (iber Tolmezzo, Lorenzago, Pieve di Cadore, Perarolo, Zoldo 
und Agordo bis Primiero in Tirol zu verfolgen ist und das Venetianiscbe Alpen- 

• gebiet in zwei von einander verscbiedene Halften trennt. Denn nordlicb von 
diesetn Zuge reiben sicb demselben in constanter Reibenfolge die dunn- 
gescbicbteten scbwarzen Guttensteiner Kalke, so wie die Bildungen der oberen 
Trias an. Die letzteren baben sicb in der Carnia als liclite Dolomite, diinn- 
gescbicbtete scbwarze Kalke, Scbiefer und rotbe Sandsteine, in dem Gebiete der 
Boite, Mae und Cordevole bingegen als scbwarze und griine Scbiefer, doleritiscbe 
Sandsteine und Tulfe mit Dolerit und als scbwarzgraue dichfe Kalksteine und 
Tulfe entwickelt. Der Dolomit des Dacbsteinkalkes bedeckt dieselben imr in 
einzelnen unzusammenbangenden Massen. Siidlicb von dem vorerwabnten Zuge 
bingegen, wenn man von dem isolirten Auftreten von Glimmerschiefer, bunten 
Sandstsin mit rotbem Porpbyr und eebten Muscbelkalk bei Recoaro und Tretto 
abstrabirt, linden sicb nur die jungeren Gebilde vom Dacbsteinkalke aufwarts. 
An einzelnen Puncten wie bei Longarone, Cimolais und Val di Vescova treten die 
Fleckenmergel des oberen Lias auf; die bochsten Partien der Gebirge vom 
Monte Baldo an bis Tramonti nebmen oolitbisebe Kalke, die mit scbwarzgrauen, 
Pflanzenabdrfleke fuhrenden Sebiefern wecbsellagern, als tiefstes Glied des Jura 
ein, sie werden vom rotben Ammonitenkalk iiberlagert, der in den ostlicbsten 
Partien, dstlicb vom Tagliamento, oft nur dem Dacbsteinkalke aufliegt. Vom 
G arda-See an -bis Valdobiadene folgt diesem unmittelbar ein liebtgrauer bis 
weisser diebter Kalkstein (Biancone) des Neocomien. Von Valdobiadene fiber 
den Col Vicentin, Bosco di Consiglio, fiber Maniago, beinabe in einer ununter
brocbenen Fortsetzung bis an den Isonzo bei Tolmein ist der Hippuritenkalk 
maebtig entwickelt; er wird uberall durcb dfinngescbicbtete, intensiv rotb- 
gefarbte und graue Scbiefer, die Scaglia, von den folgenden Cocenbildungen 
langs der ganzen sfidlicben Abdaebung der Gebirge und den Subapenninen- 
Sebiebten bei Asolo, Serravalle, Pinzano u. s. w. getrennt Diese bciden letzteren 
Abtbeilungen baben zabireicbe Basalt- und Traebyt-Durebbrfiebe, namentlicb in 
der Gegend zwiseben Verona, Vicenza, Ba.ssano, in den Monti Berici und den 
Euganeen vielfach gestort.

In der Sitzung der k. k. geologiscben Reicbsanstalt am 2S. November war 
eina von Herrn Professor P i c b 1 e r in Innsbruck verfasste Abbandlung „Zur 
Geognosie der nordostlicben Kalkalpen Tirols" vorgelegt worden. inzwiseben batte 
Herr Professor P i c b l e r  aucb die geologiscbe Karte der von ibm untersuebten 
Gegend und einige Fossilien eingesendet, die Herr Bergratb Franz Ritter von 
Ha u e r  vorzeigte. Die Karte umfasst die zwiseben dem Inntbale und der bayeri- 
seben Granze gelegenen Gebirge im Westen bis zur Isar, im Osten bis Kufstein. 
Die grfisste Verbreitung besitzen in diesem Gebiete die untefen und oberen Trias- 
kalksteine, docb treten aucb bedeutende Partien von der Lias-, Jura-, Kreide- und 
Tertifirformation angehorigen Gesteinen auf, so dass die ganze Gegend in geolo- 
gisebev Beziebung eine grosse Mannigfaltigkeit erkennen lasst. Von den einge- 
sendeten Fossilien, die Herr v. Ha u e r  bestimmte,' deuten die von Kerseb- 

Jbachbof auf fluttensteiner Scbichten, die von Trotzberg auf obere Trias, die 
vom Sonnweudjoebe auf Adnetber Sebiebten, die vom Brandenberge endlicb auf 
Neocomien.
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Zu den in der Triasformation iiberhaupt, dann aueh in den Halobiaseliiefern 
der osterreichischen Alpen', namentlich in Siid-Tirol weit verbreiteten Fossilien 
gehoren gewisse kleine Zweiscbaler, die bisher meistens der Mollusken-Gattung 
Posidonomya zugeziihlt warden. Eline nabere Uutersuchung dieser Korper von 
verl'cbiedenen Localitaten in Deutschland, England und Amerika, die Herr 
Rupert J o n e s  in London anstellte, liess ihn erkennen, dass das Gewebe 
der Scbale eitlen ecbten Crustaceen-Cbarakter besitze und dass sie zu der von 
Ri ippel l  aufgestellten Gattung Estheria geboren. EineNotiz fiber diesen Gegen- 
stand, die Herr Rupert J o n e s  zu diesem Behufe an Herrn Aug. Friedr. Grafen v. 
M ar sc  ha 11 fibersendete, -wurde von diesem in’s Deutsche ttbersetzt und wird 
im Jabrbuche der k. k. geologiseben Reichsanstalt erscbeinen.

Unter dea im Laufe des Mounts an die k. k. geologische Reichsanstalt 
eingesendeten Biichern, die nun vorgelegt warden, hob Herr v. Ha u e r  besonders 
hervor das Prachtwerk „zur Fauna der Vorwelt" von dem kenntnissreichen und 
grfindlichen Palaontologen Herrn Hermann v. Me y e r  in Frankfurt, der dasselbe, 
wie er in dem Begleitschreiben a\isdrfickt, als Zeichen seiner Dankbarkeit dar- 
bringt fur die freiindliche Aufnahme, die er bei Gelegenheit seiner Anwesenheit 
bei der Naturforscher-Versammlung bei unserer Anstalt fand. DasWerk sehildert 
in drei Abtheilungen die fossilen Saugethiere, Reptilien und Vogel aus dem 
Molassemergel von Oeningen, die Saurier des Muscbelkalkes und die Saurier aus 
dem Kupferschiefer der Zechstein-Formation, die auf 91 mit hochster Vollendung 
ausgeffihrten lithographirten Foliotafeln abgebildet sind.

Ein anderes hbchst werthvolles GeSchenk verdankt die Anstalt dem kaiserl. 
russischen Staat.srath Eduard v. E i e h w a l d ,  die Reihe der verschiedenen Werke 
und Abhandlungen, die derselbe seit dem Jahre 182S veroffentlicht hat. Sie 
bieten das Bild einer reichen Thatigkeit, mit der der berfihmte Verfasser seit 
mehr als 30 Jahren die Literatur der mannigfaltigsten Zweige der Naturwissen- 
schaften, der Mineralogie, Palaontologie, Geologie, Zoologie und Botanik 
bereicherte und namentlich die Kenntniss der Naturgeschichte seines grossen 
Vaterlandes nach alien Richtungen forderte.

Zu den periodischen Publicationen, welche die Anstalt erhalt, kam nun 
hinzu die vierteljahrig in Dublin erscheinende „Nalural Ilisfory Review'*, deren 
erste drei’Jahrgange der k. k. geologiseben Reichsanstalt von den Herausgebern 
eingesendet worden waren. Anfiinglich haiiptsachlich mir fiir das wissenschaft- 
liche Publicum in Irland berechnet, nahm diese Zeitschrift, getragep von sehr 
allgemeiner Theilnahme, bald eine grossere Ausdehnung, und wir finden in dem 
letzten Jahrgange vier Hauptrubriken, die erste , Anzeigen und Besprechungen 
neuer natiirwissenschaftlicher Werke, die zweite, die Original-Mitthcilungen,-die 
von den'sammtlichen naturwissenschaftlichen Gesellschaftcn in, Irhmd gemacht 
wurden. 3. Anzeige des Inhaltes aller wichtigeren wissenschaftljchen Zeit- und 
Gesellschaftsschriften von Gross-Britannien, dem Continento und Nord-Amerika.
4. Das Journal der Dubliner geologiseben Gesellschaft.    
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XIII.Verzeiehniss der Veranderungen im Personalstande der k.̂ k.Montan-DehSrden.
Voin 1. October bis 31.' December 1856.

M i t t e l s t  A l l e r h o c h s t e r  E n t s c h l i e s s u n g  S e i n e r  k. k. A p o s t o l i s c h e n
M»j e s t 5 t .

Joseph Ku d e r n a t s c h ,
Anton W i s n e r und
Ignaz S c h w a r z  Edler von S c h w a r z w a l d ,  k. k. Sectionsrathe im Finanz- 

Ministerium, zu Ministerialrathen in diesem Ministerium.
Guido von G S r g e y ,  Ministerial-Secretar im Finanz-Ministerium zum Sec

tionsrathe daselbst.
Karl P l e n t z n e r  Ritter von S c h a r n e k , k .  k. Regierungsrath, Salinen- und 

Forst-Direcfor, zum Ministerialrath.
« ,

Ausieichnungen.
Karl von S c h e u c h e u s t u e l ,  Sectionschef im k. k. Finanz-Ministerium, 

zum Ritter des 6sterr. kais. Ordens der eisernen Krone zweiter Classe und den 
Statuten dieses Ordens gemass in den Freiherrnsfand des bsterr. Kaiserreiches.

M i t t e l s t  C r i a s s e s  d e s  k. k. F i n a n z - M i n i s t e r i u m s .
Aloys P r i v o r s k y ,  Wardein des Munzamtes in Kremnitz, zum Ministerial- 

Concipisten im Finanz-Ministerium.
Karl F i l t s c h ,  Eisenwerks-Controlor in Kudsir, zum Directions-Conci- 

pisten bei der siebenburgischen Berg-,^Forst- und Salinen-Direction in Klau- 
senburg.

Joseph L o i d l ,  Forstwart, zum Amtsschreiber bei der Salinen-Verwaltung 
in Hallstatt.

Karl C a m p i o n e ,  k. k. SudhOtfen-Verwalter in Soovar, zum bergbau- 
kundigen Beisitzer des berggei'ichtlichen Senates beim k. k. Comitats-Gcrichte zu 
Eperies.

Melchior F e s i c s ,  Biirgcrmeister zu Nagybdnya, zum bergbaukundigen Bci- 
sitzer und

Anton T u r m a n n ,  Gewerke, zu dessen Ersatzmann beim Berg-Senate des 
k. k. Comitats-Gerichtes zu Szathmar.

Michael D o n h o f f e r ,  Montan-Zcichnungslehrer zii Kremnitz, zum prov. 
Lehrer der Geometrie und des geometrischen Zeichnens an der daselbst neu zu 
errichtenden Unter-Realschule.

Stanisfaus F i s c h e r ,  Gruben-Rechnungsfiihrer in Wieliczka, zum Controlor 
bei denk dortigen Salinen-Materialamte.

Karl F o i t h ,  Gruben-OiTlcial bei dem SaIzgrubenamteinThorda, zumWerk- 
Verwalter daselbst.

Raimund W i m m e r ,  UnterbergschalTer bei der Salinen-Verwaltung in 
^ussee, zum OberbergschaflTer daselbst.

Dr.Adalbert K a z r l i k ,  ersterWundarzt bei dem Berg-Oberamte zu Pribram, 
zum Salinen-Phy.siker in Wieliczka.

K. k. ^eologifcke Rfich««n»talt. 7. Jahrgaog 1856, IV.
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Karl Rudol f f ,  Berg- und Salinen-Vervvalter in Stebnik, zum Secretar fur 
das Salinen- und Montan-Fach bei der Finanz-Landes-Direction fiir das Lem- 
berger Verwaltungs-Gebiet.

^Ferdinand S c h m i d ,  Probirerzu Oravitza, zum ersten Hutten-Gegenhandler 
und Amalgamations-Rechmmgsfiihrer zu Schmolnitz.

Johann von L e d n i t z k y ,  Kanzlist des Berg-Commissariats zu Kremhitz, 
zur k. k. Berghauptmannschaft zu Schemnitz, zur Dienstleistung.

Emil B e r l a s ,  Gruben-OlTicial zu Szlatina, zum Conti’olor bei dem Salz- 
grubenamte in Parajd.

Anton B e n e d e k ,  Gruben-Official zu Deesakna, zum Controlor bei dem 
Salzgrubenamte in Thorda.

Wilhelm G e r s c h a ,  Bergwesens-Praktikant und substituirender Werks- 
Controlor zu Ebenau, zum definifiven Werks-Confrolor bei der Hammer-VerwaJ- 
tung zu Sebeshely.

Johann P a t e r a ,  Berg-Verwalter in Herrengrund, zum Bergrath und 
Berg- und Salinen-Referenten bei der Berg-, Salinen-und Forst-Direction in 
Salzburg.

Joseph Re i n  bo l d ,  Verwalter der Ministerial-Vollzugs-Commissions-Casse 
in Oravitza, zum Gassier bei der Berg-Directions-Haupt-Casse in Klausenburg.

Vincenz C o n c e d e r a ,  Hiitten-Aufseher zuAgordo, AmSchichtenschreiber 
daselbst.

Franz von K o l o s v a r y ,  Markscheider der provisorischen Bergbauptmann- 
schaft in Zalathna, zum zweiten Berg-Commiss3r nach Verespatak.

Joseph S c h n i e r e r ,  Miinzamts-Zeugschaffer in Kremnitz, zum Goldschei- 
dungs-Controlor daselbst.

Anton B i t t n e r ,  Mtinzamts-Actuar in Kremnitz, zum Munzamts-Werkmeister 
daselbst.

Wilhelm K o h l s t r u n k ,  Praktikant, zum Controlor bei dem Landmiinz-, 
Probir-, Gold- und Silbereinlosungs- und Punzirungsamte in Bn'inn.

Irenaus S t e n g l ,  Praktikant, zum Markscheider bei der provisorischen 
Berghauptmannschaft in Schemnitz.

Joseph H e i n r i c h ,  Bergpraktikant, zum Bergamtsschreiber und Zeug- 
schaffer bei dem Bergamte Raibl.

Leo T u r n e r ,  Amtsschreiber bei der B erg-und Hammer-Verwaltifng zu 
Kastengstatt, zum Controlor bei dem Hiittenamte in Lend.

Joseph M o r i t s c h ,  provisorischer Schichtenmeister bei dem Bergamte zu 
Rauris, zmri Bergmeister daselbst.

Peter S p i n d l e r ,  Bergpraktikant, zum Controlor bei dem Berg- und HQtten- 
amte in OlahosbJnya.

Johann R o t h , erster Gravenr-Adjunct bei der bauptmiinzamtiichen Graveur- 
Akademie, zum vierten Graveur daselbst. *

Jakob S c h m a l  I n a u e r , '  Salz-Factorie-Zuseher in Hullein, zum dritten 
Assistenten bei dem Salz-Verschleissamte in Aussee.

Maximilian Kn o l l ,  Ingrossist der Rechnungs-Abtheilung in Half, eum Con
trolor bei der Hiitten- und Hamm,er-Verwaltung in Kiefer. * k-’**

Joseph U l l e p i t s c h ,  Bergpraktikant, zum provisorischen Controb>r bei der 
Berghauptmannschafts-, dann Einlosungs- und Punzirungs-Casse in Laibach.

Franz P l a t z e r ,  k. k. Alt-Antonstollner Oberhutmann, zum k. k. Oberbiber- 
stollner Schichtenmeister dritter Classe.

Magnus Ra i n e r ,  k. k. Bergpraktikant, zum provisorischen Ingrossisten 
bei der k. k. Montah-Hofbuchhaltung. -*
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Vebersetzungcn.
Johann B ib e l ,  Architekt der Banater montanistisch-ararischen Eisenbahn, 

zur k. k. Cameral-Administration in Szigeth.
Rudolph S a u e r ,  provisoriscber k. k. Kunstmeister zu Mahrisch-Ostrau, zur 

k. k. Berg- und Forst-Direction zu Wieliczka. *■
Ubald B l a s c h k a ,  Gruben-Officier zu Visakna, nach Thorda.
Georg S c h u l l e r ,  Gruben-Officiers-Substitut in Deesakna, nacfi Visakna.
Ludwig M e r l i t ,  k. k. Bergpraktikant in Pribram, zum k. k. Ober-Verwes- 

amte Neuberg.
Johann E g g e r ,  Werks-Verwalter zu Kiefer, nach Jenbach.

Aasgctreten.
Friedrich Da n z e r ,  Concipistder k. k. montanistisch-ararischen Eisenbahn, 

zur k. k. priv. osterr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft.
Adolph W i e s n e r ,  provisoriscber Markscheider-Adjunct der k. k. Berg- 

Inspection zu Wieliczka. ‘
Rudolph S a u e r ,  k. k. Kunstmeister, zur a. p. Kaiser Ferdinands-Nordbahn.

In Ruhestand versetzt.
Anton G s c h w a n d t n e r ,  k. k. Gassier der Salinen-Verwaltung in Ischl.

(lestorben.
Wilhelm K o p e t z k y ,  k. k. Markscheider in Pilsen.4

XIV.
A u f  d a s  M o n ta n w e s e i i  b e z u g l i e h e  E r l a s s e  u n d  V e r o r d n u n g e n .

Vom 1. October bis 31. December 1856.
Verordnung des Finanz-Ministeriums vom IS. November 18S6, womit die 

Allerhochste Entschliessung uber die kOnftige Errichtung einer Berg-, Salinen-, 
Forst- und Guter-Direetioii in der Marmaros kundgemacht wird.

. In Absicht auf die kunftige Verwaltung der Salinen, Forste und Domanen in 
der Marmaros haben Allerhochst Seine k. k. Apostolische Majestat mit Allerhoch- 
ster Entschliessung vom 22. October 18S6 zu bestimmen geruht, dass statt der 
bisherigen Cameral-Administration zu Szigeth eiue, dem Finanz-Ministerium un- 
mittelbar unterstehende Berg-, Salinen-, Forst- und Guter-Direction mit dem 
Amtssitze zu Szigeth errichtet werde, und ist derselben jener Wirkungskreis 
gegeben, welcber vermSge Allerhochster Entschliessung vom 6. Mai 18S2 fur die 
Berg-, Salinen- und Forst-Direction in Siebenbiirgen festgestellt worden ist.

Diese Allerhochste Entschliessung wird mit dem Beisatze kundgemacht, dass 
die Bekanntgebung des Zeitpunctes, wann diese neue Berg-, Salinen-, Forst- und 
Guter-Direction in Wirksamkeit treten wird, nachtraglich erfolgen wird.

Freiherr von Brack, m. p.
(Rcichsgesctzbiatt fur das Kaiserthum Oestcrreich, Jalirg, 18!i6, LIII. Stiick, Nr. 217.)
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XV.
V e r z e i c h n i s s  d e r  v o n  d e m  k .  k .  M in is te r iu m  f u r  H a n d e l ,  

^ G e w e r b e  u n d  S lF e n tlic h e  B a u te n  v e r l i e h e n e n  P r i v i l e g i e n .
Vom 1. October bis 31. December 1856.

Alexander L i n d n e r ,  technischerBeamter bei der k .k . priv. 6sterr. Staats- 
eisenbahn-Gesellschaft in Wien, Schraubenbremsen.

P. Karl Jos. L e o n c e  de  C o m b e t t e s ,  Ingenieur zu Lyon, durch G. 
M a r k I  in Wien, Dampfrotationsmaschine, dann Pendel-Dampfmaschine.

Joseph P f a l l e r ,  Tecliniker zu Linz, Dachziegeln aus feuerfestem Thon.
Benj. Karl D e m i n u i d  in Paris, durch Ludwig F 5 r s t e r , Architekten in 

Wien, Canalofen zum Brennen von Thonwaaren, Kalk etc.
Alois H e i n r i c h ,  Secretar des Gewerhe-Vereins in Wien, Darstellung des 

Ammoniaks und der ammoniakalischen Salze aus den Gasen der Steiiikohlen.
Johann P a u l ,  Maschinenol-Fabriksbesitzer zu Gumpoldskirchen, Harzol 

Destination sammt betreffendem Apparate.
Ignaz K o r d a ,  Verwalter der k. k. 1. bef. Dampfmuhle am Smichov bei 

Prag, Verbesserung des R o 11 a n d'schen Brodbackofens.
Johann M e i l e ,  Mechaniker zu Augsburg, durch Michael F a l k n e r ,  

Drechsler in Wien, Kraftvermehrungsmaschine.
Nikolaus L a z o v i c h ,  Inspector der Iiidustrie-Gesellschaft zu Pally bei 

Heidenschaft, Maschine zum Rollen des Reisses und der Gerste.
Stephan J o h n s o n ,  Knbpffabrikant in Mailand, Metallknopfchen.
Cornelius K a s p e r  in W ien, Erhaltung des Getreides in den Verprovian- 

firungsmagazinen „DeIezenne system" genannt.
Peter B e r  t i n e 11  i zu Turin, durch G. M § r k I in Wien, Rettungs-Pro- 

jectilen.
Johann P e r k o n i g g ,  Maschinenmeister in der Moro'schen Feintuchfabrik, 

Kleedreschmaschine.
Johann D a n z e n s ,  Rentier zu Paris, durch G. M a r k l  in Wien, Spuck- 

kasten.
Karl Johann M o a t e  zu London, durch G. M a r k l  in Wien, Schienerdager 

der Eisenbahnen. . ' '
A. M. P o l i a k ,  k. k. priv. Zundwaarenfabrikant in W ien, Zilndholzchcn- 

Fabri cation.
David J o y ,  Ingenieur zu Leeds in England, Spiral-Liederung fiir alle Arten  ̂

von Kolben.
Wilhelm S t r i b y ,  Musiklehrer zu Welnheim (Grosshcrz. Baden), durch 

Fr. A s c h e r m a n n ,  Ingenieur in Wien, Construction von Notentafeln.
Jonas M a n n a b e r g ,  Metallfedern-Erzeuger in Wien, Mobelfedern.
Gabriel Fr. J a n a u s c h e k ,  Maschinenfabrikant in Prag, Dampfbtettsagen.

■ Friedrich K r u p p , GussStahl-Fabriksbesitzer bei Essen in Rhei^-Preussen, 
durch M. F i c z e k ,  Handelsmann in W ien, Radbandagen (Tyres) aus Gussstahl 
ohne Schweissung. -f *

Di e t z  u. Comp., Fabriksbesitzer in Wien, iiberzogene Knbpfle.
Salomon S c h l e s i n g e r  und Thomas Hansen  in Wien, Schnellpres.sen.
Joseph S c h r o f l e ,  Handelsmann in Wien, WoIlstolTe wasserdioht zu machen.
Friedr. G. W i e c k  zu Leipzig, durch Corn. K a s p e r  in Wien, Sandformen 

fiir Gusssachen.
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Heinr. Ferd. K r a u s k o p f ,  Handlungsgesellschafter in Hamburg, durch 
Ma h l e r  und E s c h e n b a c h  e r  in Wien, Kautscbukschuhe.

Karl D i n k i e r  in W ien, s. g. „MetaIlographie“.
Lorenz und Joseph R es  eh . Gold- und Silberarbeiter in Wien, „Sicher^|,eits- 

Sperre“ fQr Armbander etc. •
Cornelius K a s p e r  in W ien, s. g. „Roy et D e s m e r g d e  Gitterbfen."
Claud. Mo r e t ,  Maschinenfabrikant in Paris, durch W . S c h m i d t  und Fried. 

P a g e t  in W ien, rotirende Dampfmasclunen.
Georg R o t h ,  Metallknopffabrikant in Wien, Metallknopfe.
Wenzel R e i c h e l t ,  Tapezierergehiilfe in Wien, Reise-Fauteuils.
Georg W e n i n g e r  und Sev. Z a v i s i c s ,  Med. Dr. in Wien, Aufbettmaschine.
Eduard R ot h e , Meerschaum-Pfeifenfabrikant, Doppelbohrung der Meer- 

schaumpfeifen.
Eduard P r e s c b e r n ,  Priratbeamter, und Jakob RSc k l ,  Privatagent in 

Fiinfhaus bei Wien, mobile Annoncen-Tafeln. ■ ■*
Johann Vi l l i c u s ,  Kaufmann in Prag, Sohlenholzstifte.
Julius Casar F o r m a r a ,  Doctor der technischen Chemie in Wien, Aborte.
B e c k e r  und K r o n i g ,  Lackirwaarenfabrikant in Wien, feuerfester Lack 

fur Zuckerhutformen von Blech.
Bernhard S c h i c k ,  k. k. Telegraphenbeamter in W ien, „elektrische Tele- 

tonica" (Ferntbner).
Maximilian S c h  w a r z ,  Goldarbeiter in Wien, Goldlegirung.
Friedr. Adolph L ip  p e l t ,  Baumwollspinnerei-Besitzer zu Zittau in Sachsen, 

durch Dr. Anton S c h m e y k a l  in Bohm.-Leipa, Erzeugung halbleinener Ge- 
spunnste aus Baumwolle und Flachs-K^mmlingen.

Stephan von G o t z ,  Privatier in Gratz, Farben-Anstrich.
* Joseph B i n d e l e s ,  akademischer Zeicbner und Kalligraph in Prag, Schreib- 

materialien.
Franz W a g n e r ,  Hammerpacbtei zu Mitterndorf in Steiermark, Gusssfahl- 

Erzeugung.
Antonia Roth  von T e l o g d  in Wien, portative Gefliigel-Brutmaschinen.
Johann Peter Kl e i n ,  Mechaniker zu Biala und Wilhelm F i s c h e r ,  Fabriks- 

Gesellschafter zu Lipnik, Tuchrauhmaschine.
Marcus C o n t a r i n i  d a l l ' A s t a ,  Doctor der Rechte in Venedig, Motor mit 

Schwerkraft.
Friedrich Freiherr von R i e s e - S t a l l b u r g  in Prag, durch Dr. Jos. Max von 

W i n i w a r t e r  in Wien, Verbesserung des S t i e r n wa r d ' s c h e n  Centrifugal- 
Butterfasses.

Karl Alex. d e F o n b o n n e  in Paris, durch G. Miirkl  in Wien, Coaks- und 
Leuchtgas-Bereifung.

Joseph C e n t n e r ,  k. k. pens. Hauptmann in Wien, Zimmer- u. a. Oefen.
Karl Theodor L a n n e y ,  Gaserzeuger, und Julius C h o p i n , .  Fabrikant von 

Gas-Apparaten in Paris, durch G. M9rkl  in Wien, Leuchtgas-Apparat.
Franz L e o p o l d ,  ‘Commercial-Maschihist zu Fiinfhaus, Verbesserung der 

J a c q 0 a r  d'schen Webe-Maschinen.
Karl E c k e l ,  Doctor der Rechte, Hof- und Gericbts-Advocat in Wien, 

Erntemaschine.
Franz L e n g y e l l ,  .lohann W e i s s  und M. ,T., L o b m a y e r  in Pesth, W irth- 

schafts-Kochmaschine.
Joseph R u b e s c h , Custos des filrstl. L o b k o w i t z’sebenMineralien-Cabinets 

zu Bilin, Kienrussbereitung.
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Jakob S i n g e r ,  Knopf- und Bandmacher zu Karolinenthal bei Prag, Scha- 
bracken und Husaren-Sabeltaschen-Borten.

Werner S i e m e n s  und Job. Georg Ha l s ke ,  Maschinenfahrikanten zu Berlin, 
dur^h G. M a r k l  in Wien, Telegraphie.

,  Eduard S c h m i d t  und Friedr. P a g e t  in Wien, Bagger-Mascbinen, Stiefel- 
und Schuh-Erzeugung.

Adolph de Mi l ly ,  Fabrikant zu Paris, durch Ant. Kus s i n  in Liesing bei 
Wien, Verseifung der Fette.

Ignaz T a u s s i g ,  Geschaftsleiter der Ziindrequisiten-Fabrik M. W e is s -  
b e r g e r  et Comp, in Teplitz, Ziindholzchen.

Eduard Z u l z e r ,  Kaufmann aus New-York, durch A. H e i n r i c h ,  in Wien, 
Nahmaschine.

Karl Eman. R o s e h ,  Maschinenfabrikant in Prag, rotirender Backofen.
Joseph S l a n i k ,  Tischler in Prag, Schuhholzstiften.
Joh. Bapt. T o s e l l i ,  Architekt zu Mantua, elektrischer Zeitmesser.
Joseph H o r m e r  in Wien, Wasch- und Roll-Maschine.
Herm. Alex. L e d e r ,  Apotheker und Parfumeriefabrikant in Berlin, durch 

Dr. Karl v. H a r d t l  in Wien, Parfumeriefabrication.
John Pierrepont Hu ma s t o n ,  Civil-Ingenieur zu New-Haven in den V. St. 

Nord-Amerika's, durch G. Markl  in Wien, Telegraphie.
Orestes R o s s i ,  Chemiker zu Brescia, Leuchtgas-Erzeugung.
Karl K o h l e r ,  gewes. Militararzt, und Director Ant. K o h l e r  in Wien, s. g. 

Haar-Oelpomade.
Ferdinand L i n d e r ,  k. k. Ober-Ingenieur der siidl. Staats-Eisenbahn in 

Wien, Signal-Laternen.
Friedr. Georg W i e c k  zu Leipzig, durch Corn. K a s p e r  in Wien, Spinn- 

maschinen.
Jul. Heinr. Joseph M a r e c h a l ,  Ingenieur zu Paris, durch G. M a r k l  i/f 

Wien, Drain-Maschine.
Joseph K r e m s e r ,  Seifensieder in Wien, Stearinsaure-Erzeugung.
Johann Z e h ,  Magister der Pharmacie in Lemberg, s. g. „Steinfett,“ als 

Wagen- und Maschinenschmiere.
Adolph P h l z i c h ,  Burstenmacher zu Gratz, Photogen-Erzeugung.
Paul Marquis R e s c a l i i  in Mailand, Anvrendung des Hydrogen-Gases zur 

Heizung der Locomotive u. a. Dampfkessel etc.
Stephan S t e r l i n g u e ,  Giirber zu Paris, durch G. Mhrkl ,  Schnellgarberei.
Joseph B r u n n e r ,  Buchbinder in Wien, Tabak-Rauch-Requisiten-Etuis.
Aeneas Q u i n t e r i o ,  Handelsmann, und David Nava ,  Chemiker zu Mailand, 

Gewinnung fliichtiger Oele aus Harzen und Steinkohlentheer.
Victor T h u m b ,  Mechaniker zu San Pier d'Arena bei Genua, durch Friedr. 

A s c h e r m a n n ,  Civil-Ingenieur in Wien, Tuch- u. a. Weberei. „
John Wallace D un i an zu London, durch G. Markl  in W ien, Damp.f»Er- 

zeugungs-Apparate. ^ .
Paul Traugott Me i s s n e r ,  k. k. Professor der Chemie in Wien, Heiz-Appa- 

rate fiir Eisenbahnwagen, SchilTe etc. ^
Eduard S c h m i d t  und Friedr. P a g e t  in Wien, Rader fiir Locomotive.
Hermann R b s s l e r  in Wien, Gewinnung von Coaks und Theer mittelst eines 

Schachtofens.
Wilhelm M at h i e s .  Geometer in Wien, Wasserhebmaschine< (Pater noster- 

Werk).
Friedrich L a n d r i a n i i n  Mailand, Torfstecherei.
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J. M e s 8 m e r , Director der mechanischen Anstalt zu Graifenstaden bei Strass- 
burg, durch H. D. S c h m i d ,  k. k. 1. b. Maschinenfabrikanten in Wien, Holzbear- 
beitungsmaschine, Holzbohrmaschine, ftoiznuthmaschine und Holzstanzmaschine.

Job. Dom. F o l c o  zu Cassine in Sardinien, durch Dr. J. C. F o r m a r a ,  
Chemiker in Wien, Kochofen. *■

• H. J. H u t t e r ,  Director einer Steinkohlenbergwerks-Unternehmung in Pails, 
durch G. Mar k l  in Wien, Glasofen.

Thomas B i r d  zu Manschester, durch Fr. P a g e t  und Ed. S c h m i d t  in 
Wien, Rollfiisse (Castors) der Mobeln.

H. V b I t e r ’s Sbhne, Papier-Fahrikanten zu Heidenheim (Wurttemberg), 
durch Ant. T. S o n n e n t h a l i n  Wien, Holzverkleinerungs-Apparat.

Ferdinand Bohm,  Erzeuger schafwollener Wirkwaaren zu Katharinaburg, 
mechanischer Wirkstuhl.

Jakob W e i n e r ,  Zeichner in der Maschinenfabrik der k, k, pr. osterr. Sfaats- 
Eisenbahn-Gesellschaft in Wien, Verschluss bei feuerfesten u. a. Cassen, Schreib- 
pulten etc.

XYI.
V e r z e i c h n i s s  d e r  a n  d i e  k .  k .  g e o l o g i s e h e  R e i e h s a n s t a l t  

e i n g e l a n g t e n  B i i e h e r ,  K a r t e n  u .  s .  w .
Vom 1. October bis 31. December 1856.

Agram. K. k. L a n d w i r t h s c h a f t s  G e s e l l s c h a f t .  'Gospodarski List, 
Nr. 41 — 52 de 1856.

Amsterdam. K5ni gl .  Ak a d e mi e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Verhandelingen HI. 
1856. —  Verslagen en Mededeelingen HI. 3. —  Verslagen Afd. Letter- 
kunde I. 1, 2, 3, U. 1. —  Verslagen Afd. Natuurkunde IV. 1, 2, 3, V. 1.
—  Lycidas Ecloga et Musae invocatio, carmina etc.

Basel. N a t u r f o r s c h e n d e  G e s e l l s c h a f t .  Bericht fiber die'Verbandlungen 
- I — V. VIII. 1835 —  1849. — Verbandlungen, 3. Heft, 1856.

Baier, Dr*. Professor in Wurzburg. Ueber den Einfluss der Ackergerathe auf 
den Reinertrag. —  Ueber die Ausdehnung der Kbrper durch die Warme.
—  Ueber den Einfluss des brtiichen Klima’s und der Grbsse des Grund- 
besitzes auf die Wahl der landwirthschaftlichen Culturpflanzen. —  Die 
Nonne, Bombyx Monacha, und ihre Raupe. — Ueber die untecfriinkische 
Viehzucht im Allgemeinen.

Bellaito. Bi schf i f l .  L y c e a l - G y m n a s i u m .  Programm 1854, 1856.
Berlin. G e s e l l s c h a f t  fflr E r d k u n d e .  Zeitschrift I. 2 — 4.

„ D e u t s c h e  g e o l o g i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Zeitschrift, VIII, 2.
Bern. S c h w e i z e r i s c h e  G e s e l l s c h a f t  ffir d i e  g e s a m m t e  N a t u r k u n d e .  

Neue Denkschriften XIV. —  Verbandlungen der 39. und 40.'Versammlung. 
„ N a t u r f o r s c h e n d e  G e s e l l s c h a f t .  Mittheilungen Nr. 314— 359. Mfirz 

1854 bis December 1855.
Biiio, Dr. Jobann, Professor in Venedig. Intorno alia dottrina fisico -  chimica 

italiana. Dissertazione. 1856.
B*nn. N a t u r h i s t o r i s c h e r  Ve r e i n .  Verbandlungen XI. 1—3. 1855.
Brescia. K. k. L y c e a l - G y m n a s i u m .  Programma 1852 —  1854.
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Brockhaus, Buchhandler in Leipzig. Allgemeiiie Bikliugrnphie. August 1856. 
BrSnn. K. k. m a h r i s c h - s c h l e s i s c h e  G e s e l l s c h a f t  z u r  B e f o r d e r u n g  d e s  

A c k e r b a u e s ,  d e r  Na tur -  u. L a n d e s k u n d e .  Mittheilungen N r.42— 52 
de 1856.

„ H i s t o r . - s t a t i s t .  S e c t i o n  benai i i i t ei* G e s e l l s c h a f t .  Schriften
IX. 1856.

Brils. K. k. Gymnas i um.  Programm 1850— 1854.
Caen. S o c i e t e  L i n n e e n n e  de No r ma n d i e .  Memoires X. 1854/55.
Debreczin. Helv.  evang.  Col l egium.  Programm 1854— 1856.
Dorpat. Ka i s e r I .  U n i v e r s i t a t .  Quaedam adnotationes de asphyxia. A. S t e r n .  

1855. — De palpebrarum conclusione qua remedio. C. Demme.  1 8 5 5 .— 
De vagita uterino. J. R i c h t e r .  1855. —  Das Recht des neutralen See- 
handels geschichtlich entwickelt etc. N. De p p i s c h .  1855 — Disquisi- 
tiones quaedam de villis hominum superiorumque animalium. L. Ulmann.
1855. — De nervi sympatbici vi ad corporis temperiem, adjectis de aliis 
ejus actionibus nec non de origine observationibus. J. Knoch.  1855. — 
Ueber das Acetylamin und seine Derivate. J. N a t a n  son.  1855. — Flora 
des silurischen Bodens von Esthland, Nord-Livland und Oesel. Fr. 
S c h m i d t .  1855. — Quedam de cholera orientali praesertim epidemiae 
anno 1852 Petropoli grassafae respectu habito. H. S c h r o d e r .  1 8 5 6 .— 
De phallangiura digitorum amputatione. C. W e i g a  nd. 1856. —  De quibus- 
dam mortis repentinae speciebus. A. Cl aus .  1856. — Symbolae quaedam 
ad processus endosmitiei cognitionem. B. S t a d i o n .  1858. — De Sympodia. 
F. Z. B. Wol f f .  1856. —  Ueber das Verhallniss der Consumlion zur 
Production. J. Mi kszewi cz .  1856. — De natura principiorum juris inter 
gentes positivi. A. Bu l me r i n c q .  1856. — Die alternative Obligation des 
romiscben Rechts. W. G r e i f f e n h a g e n .  1856. — De peccato in spiritum 
sanctum, qua cum eschatologia Christiana contineatur ratione, A. ab O e t t i n -  
gen .  1856 .— De hominis mammaliumque pilis, medicinae legalis ratione 
habita. J. H. Falk.  1855. —  Quaestiones de corpusculorum solidorum e 
tractu intestinali in vasa*sanguifera transitu. G. Ho l l a n d e r .  1856. — 
Meletemata de sennae foliis. C. T u n d e r m a n n .  1856. — Meletemata de 
sacbari manniti Glycyrrhizini in organismo mutationibus. G. J. Wi t t e .
1856. — De effectu magnesiae sulphuricae. 0 . C. D u h m b e r g .  1856 .— 
De quorundam acidorum organicorum in organismo humano mutationibus. 
J. P i o t r o w s k i .  1856, — Meletemata de vario lienis volume. B. 8 c h m i d t .
1856. —  De ratione, qua nonnulli sales organic! et anorganic! in tractu 
intestinali mutantur. Comes J. Ma g a wl y .  1 8 5 6 .—  Observaliones micro-

‘scopicae de ratione, qua nervus cochleae marnmalium terminatur. A, B o e t t 
cher .  1856. —  Nonnulla de cordis pondere ac dimcnsionibus, imprimis 
ostiorum et valvularum atrio-ventricularum ratione habita. F. Wolff .
1 8 5 6 .—  Rhynchotorum livonicorum descriptio. G. F l o r .  1 8 5 6 .—  Der 
Njandsha und die hydrographischen Merkmale Afrika’s. C. S c h i r r e n .  
1856. — Die Wandersagen der Neuseelander und der Manimythos.
C. S c h i r e r .  1 8 5 6 .— Pelvis anomaliis commistis memorabilis. 0 . Fr. 
de L o s s b e r g .  1856. — De novem tribuuis Romae combustis. L. 
Mer k l i n .  1856. tc*'

Dresden.' N a t u r h i s t o r i s c h e  G e s e l l s c h a f t  „ I s is “. Allgemcine (li^ntsche 
naturhistorische Zeitung. II, 10, 11. „ i

Dublin, E d i t o r  of  t h e  N a t u r a l  Hi s t o r y  Revi ew.  1854— 1856.
Erdmann, 0 . L., Prof, in Leipzig. Journal fiir prakt. Chemie Nr. 16^— 18 de 1856.
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Emdcn. N a t u r f o r s c h e n d e  G e s e l l s c h a f t .  Jahresbericlit 18S0.
St. Etienne. S o c i e t e  de I ' i n d u s t r i e  m i n e r a l e .  Bulletin I, 4. 18S6.
T. Eichwald, Eduard, kais. russ. Staatsrath in St. Petersburg. Naturhistorische 

Skizze von Lithauen, Volliynien und Podolien in geognostischer, mineralo- 
gischer, botanischer und zoologischer lliusicht. 1830. —  Discours sur les 
richesses minerales de quelques provinces occidentales de la Russie. 1835.

' — Ueber das silurische Schichtensystem in Esthland. 1840. — Die Urwelt 
Russlands dtirch Abbildungen erlautert. 1. 3. Heft 1840, 1845. —  Geog- 
nostico-zoologicae per Ingriam marisque baltici provincias nec non de Tri- 
lobitis observationes. 1845. — Nachtrag zur Infusorienkunde Russlands 
1, 2, 3. 1847/52.
Fauna caspio-caucasica nonnullis observationibus novis. 1851. — Plantarum 
noVarum vel minus cognitarum, quas in itinere caspio-caucasico observavit 
Dr. E. E. 1. 2. Ease. 1851/53.

Fcltre. L y c e a l - G y m n a s i u m .  Programma 1851 — 1856. —  Illustr. ac Rev. D.
D. .Toanni Eq. R e n i e r ,  Feltrensi et BellunensiEpiscopoVindobona a Sacris 
consiliis reduci etc. 18561

Filippnzzi, Dr. Franz, in Wien, liidagine cbimica sopra I'acqua della fonte felsinea 
in Valdagno. 1856.

• Fitzinger, Dr. Leopold Joseph, Custos-Adjunct am k. k. Naturalien-Cabinete in 
Wien. Nekrolog von Paul P a r t s c h ,

Fiorenz. A c c a d e m i a  d e i  Ge o r g o f i l i .  Rendiconti. Disp. 4 —7 de 1856.
Frankfurt a. M. S e n k e n b e r g i s c h e  n a t u r f o r s c h e n d e  G e s e l l s c h a f t .  

Abhandlungen II, 1.
Frelbnrg in Breisgau. G e s e l l s c h a f t  fflr B e f b r d e r u n g  d e r  N a t u r w i s s e n -  

s e h a f t e n .  Berichte, Nr. 5 de 1854, Nr. 14, 15 de 1856.
Gorz. K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  Programm und Jahresbericlit 1850 — 1853, 

1855, 1856.
Gottingen. Ve r e i n  b e r g m a n n i s c h e r  F r e u n d e .  Studien 1, II, VII. 1.
Gratz. Ka i s e r l .  k b n i g l .  s t e i e r m.  L a n d w i r t h s c h a f t s  - Ge s e l l s c h a f t .  

Wochenblatt, Nr. 26 de 1856, Nr. 1— 4 de 1856/57.
Hannover. G e w e r b e - V e r e i n .  Mittheilungen, Nr. 4, 5 de 1856.

„ A r c h i t e k t e n -  und I n g e n i e u r - V e r e i n .  Zeitsebrift II, 3.
Heidelberg. U n i v e r s i t a t .  Heidelberger Jahrbuclier fur Literatur. September bis 

'November 1856.
Rermannstadt. Gy m n a s i u m  A. C. Programm 1853. 1855.
Hirscbwald’s Buchhandlung in Berlin. Naturhistorischer Katalog. 1850.
Keil Franz, Apotheker in Lienz. Das Mineralbad Leopoldsruhe nachst Lienz 

in Tirol. 1856.
•Hlagenfnrt. K. k. L a n d w i r t h s c h a f t s - G e s e l l s c h a f t .  Mittheilungen Nr. 9, 10 

de 1856.
HSnigsberg. Koni g l .  U n i v e r s i t a t .  Amtiiches Verzeiebniss des Personals und 

der Studirenden fiir das Winter-Semester 1856/57.
Leipzig. K. sa c h s . G e s e l l s c h a f t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Berichte iiber die 

Verhandlungen Nr. 2 de 1849, Nr. 2 de 1851, Nr. 3 de 1854, Nr. 1, 2 
de 1855, Nr. 1 de 1856. —  II. d’A rre s t ,  Resultate aus Beobachtungen der 
Nebelflecken und Sternhaufen 1. Reihe. —* M. W. D r o b i s c h ,  Nachtr^ge 
zur Theorie der musikalischen Tonverhaltnisse. —  R. K o h l r a u s c h  und 
W. W e b e r ,  Elektrodynamische Maassbestimmungen. —  P. A. H a n s e n ,  
Auseinandersetzung ciner zweekmassigen Methode zur Berechnung der 
absoluten Stbrungen der kleinen Planeten.

K. k, ^eologitohp ReiohHaiuitaU. 7. Jahrgong 1856. IV. HO
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V. Leonhard, Dr. K. C., geheimer Rath, Professor in Heidelberg. Neues Jahrbuch 
fur Mineralogie, Geognosie etc. 5. Heft de 1856.

London. G e o l o g i c a l  S o c i e t y .  Quarterly Journal Nr. 47 de 1856.
Lyon. A c a d e m i e  imp. des  s c i e n c e s  — Classe des sciences, II— VI. 1852/56, 

Cl. des leltres II—IV. 1852/55.
„ S o c i 4 t e  r o v a l e  d ' a g r i e u l t u r e .  Annales VII, VIII, IX (1— 6) ,  X 

(1 —4, 6). Xi, 20-̂  Ser. 1— VI. 1846— 1855.
Mailand. K. k. I n s t i t u t  d e r  W i s s  e n s c h a f t e n .  Giornale. Fasc. 47 und 48. — “ 

Atti della fondazione scientifica C a g n o l a  dalla sua istituzione in poi I.
„ K. k. L y c e a l - G y m n a s i u m  St. Alessandro. Programma 1852— 1856. 

Sanganotti, Dr. Anton, Professor in Verona. La Chimica in rapporto alle scienze 
naturali. 1856.

Mannheim. Ve r e i n  fu r  N a t u r k u n d e .  22 . Jahresbericht. 1856.
Mans, Friedrich, BuchhSndler in Wien. Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg- und 

Hiittenwesen. Red. von 0 . Freiherrn v. Hi ngenau .  Nr. 40—5 2 de 1856. — 
Erfahrungen im berg- und hiittenmannischen Maschinen-, Bau- und Auf- 
bereitungswesen, zusammengestellt aus den amtlichen Berichten der k. k. 
osterr. Berg-, Hiilten- und Salinen-Beamten von P. R i t t i  n g e r .  Jahrg.
1855 mit Atlas.

.Melk. K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  VI. Jahresbericht. 1856.V. Meyer, Hermann, in Frankfurt a/M. Zur Fauna der Vorvvelt: Fossile Sauge- 
thiere, Vogel und Reptilien aus dem MolasseTMergel von Oeningen. 1845.
'— Die Saurier des Muschelkalkes mit Riicksicht auf die Saurier aus buntem 
Sandstein und Keuper. I—VII. 1 847 /55 .— Saurier aus dem Kupfer- 
schiefer der Zechstein-Formation. 1856.

Monza. G i n n a s i o - L i c e a l e  Programma 1855 — 1856.
Moskan. Kais.  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t .  Nouveaux Memoires X.
Nancy. A c a d e m i e  de S t a n i s l a s ,  Mdmoires 1855.
Nengehoren, Joh. Lndw., Gustos des B. v. B r u e k e n t h a r s e h e n  Museums in Her- 

mannstadt. Beitrage zur Kenntniss der Terti3r-Mollusken aus dem Tegel- 
gebilde von Ober-Lapug^’. Lief. 1 u. 2.

Neusohl. K. k. k a th. S t a a t s - G y m n a s i u m .  Progranmi 1853— 1856.
Noback, Friedr., Director der k. Gewerbssehule in Chemnitz. Progranun der k.

Gewerbsschule, Baugewerk.ssrhule etc. 1856.
Obcrschtitzen. Oe f f e n t l .  evang.  S c h u l a n s t a l t .  Programm 1856.'
Oedenbnrg. B e n e d i c t i n e r  O b e r - G y m n a s i u m .  Programm 1855,1856.V. Otto, Ernst, auf und zu Possenhofen bei Dresden. Additamenfe zur Flora des 

Quadergebirges in der Gegend um Dresden und Dippoldiswalde. Nr. I, IL 
Padua. K. k. L y c e a l - G y m n a s i u m .  Conto 1856.
Paris, f i col e  imp. d e s  mines .  Annales VIII, 4, 5, 6 de 1855; IX, 1. 2 de 1856. 
Pavia. K. k. Gy m n a s i u m .  Programma 1851— 1855.
Perthes, Just., in Gotha. Mittheilungen fiber wichtigeneue E rfo rsch u n ^  auf detnGe- 

sammtgebiete der Geographie, von Dr. A. P e t e r m a n n .  VII— IX de 1856. 
Pesth. K. k. Gy m n a s i u m .  Programm 1851— 1855. ^
St. Petersburg. Kais.  C o r p s  d e r  B . e r g w e r k s - I n g e n i e u r e .  rOPHW M ! 

iKM PH A .ri. n3,1,ABAEM I.IH MMKHWMT, KOMH'I'ETOM'i; K O. 
PnH CA  rO P H M X 'll linSK E IlE PO irB  1853 (8— 12 )  1854, 1855.
1856 (1— 5).

Philadelphia. F r a n k l i n - I n s t i t u t e .  Journal,  Januar — April 1856. Vol. 61. 
Nr. 361— 364.

Pisek, K. k. G y m n a s i u m .  Jahresbericht 1851— (856.
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Prag, K. k. p a t r i o t i s c h  - okonomi sc l i e  G e s e l l s c h a f t .  Centralblatt fiir 
(lie gesaminte Landescultur, danti Wochenblatt fiir Land-, Forst- und Haus- 
wirthschaft. Nr. 4 i — 51 de 1856.

„ K. k. A l t s t S d t e r  G y mn a s i u m.  Programm 1853— 1856.
„ N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  V e r e i n  ; ,L o to s “. Zeitsebrift, November, 
• December 1855, September 1856.

Freiherr von Reden, Dr. F. W ., in Wien. Return relative to (he geological survey 
(Great Britain and Ireland), together with Skeleton maps corresponding in 
Scale and the colours used with the maps of 1855 to show the Progress of 
the Survey to March 1856.

Regensburg. K. b o t a n i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Flora, Nr. 21— 4I de 1 8 5 6 .— 
Botanische Erinnerungen von Wien aus den Septembertagen 1856.

„ Z o o l o g i s c h - m i n e r a l o g i s c h e r  Vere i n .  Correspondenzblatt, VII. 
1853. — Abhandlungen, IV. 1854. — Monograpbie der europaischen 
Sylvien, von H. Graf von d e r M u h l e ,  mit .4tlas 1856.

Rostock. Mecklenb.  p a t r l O t i s c h e r  Vere i n .  Landwirthschaflliche Annalen, 
XI, 2. Abth. 2. Heft.

Rorigin A c c a d e m i a  de i  Concord i .  Sulle meinorie presentate negli anni 1847. 
1851— 1853.

Solcirol, Professor in Metz. Gssui de classidcation des suites monetaires byzantines,
Stanislau. K. k. Gy mn a s i u m.  Jabresbericht fiir 1856.
Stickler, Aug. Wilh., Regierungsrath, Prasident der naturwissenschaftl. Vereine in 

Blankenburg,und,Wernigerode. Die Vorwelt als Kunststoffquelle fur Damen. 
1856.— Nachrichten von Schriftstellern und Kiinstlern der Grafschaft Wer- 
nigerode, vom J .1 0 7 4 — 1855. VonChr.Fr. Kcss l i i i .  1856. — Uebersicht 
der Gebirgsformationen der Erde. Von Dr C. F. J a s e b e .  1843. — Beriohle 
des iialurwissenschaftlicheu Vereines des Harzes fQr 1840/46. 1856.

Stnr, Dionys, in Wien. Notiz iiber die geologische Uebersichtskarte der neogen- 
tertiaren, diluvialen und alluvialen Ablageruitgen im Gebiete der nord- 
ostlichen Alpen u. s. w. 1856. — Ueber d(̂ n Eintliiss des Bodens auf die 
Vertheilung der Pflanzen u. s. w. 1856.

Szegedin. K. k. Gymnas i um.  Programm 1856.
Stubitza. K. k. B e z i r k s a m t .  Physisch-chenii.sohe rntersucluing der Mineral- 

• (|uetlen von Stubitza in Croatien. 1820.
V. Trhihatebeir, Peter, in Paris, Asie mineure. Descriplion pbysi(jue, stastistique et 

archeologique de cette contcije. 11. Cliinatologie et Zoologie. 1856.
Terquein, 0 . ,  in Metz. Paleontologie de I’etage iiiferiour de la formation liasique 

de la province de Louxemburg et de Hettange, D(;p. de la Moselle. 1855.
Tesclien. K. k. ka t b .  Gyn i nas i um.  Programm 1850 — 1856.
Venedig. K. k. L y c e a l - G y m n a s i u m .  Progranima 1852— 1856.
Vernansal de Villeneuve Joseph, in Mailand. Cenni fisiologici sui terreni in colti- 

vaziotie. 'Milano 1856.
Verona. A c c a d e m i a  d ' a g r i c o l t u r a ,  c o m m e r c i o  ed  a r t i .  MeinorieXXX, 

XXXI, XXXII. 1854/55.
Villa, Anton, in Mailand. Intorno a tre opere di Malacologia del Sign. D r o u e t  di 

Troyer. Milano 1856. — Le cavalette 0 locuste. —  Armi antiche trovate 
nella torba di Busisio. — Le farfalle.

Weeber, H. C., k. k. Forst-lnspector in Brunn. Verhandlungen der Forst-Section 
fiir Mabren und Sclilesien. Jahrg. 1856.

Wien. K. k. Mi n i s t e r i u m  d e s  I n n e r u .  Reieh.sgesetzblatt fiir dasKaiserthum 
0(‘stori oich, St. 41.— 54. de 1856.

110*

    
 



8 6 4  Verzcichniss der an  die k. k . geolod. K eiclisanslalt eingelanglen  liucher, Karlen u. s. w.

Wieu. K. k. H a n d e l s - M i n i s t  eriuin.  Mittheilungen ausdemGebiete der Statistik.
IV. Jahrg. 4. Heft. —  Berieht iiber die allgemeine Agricultur- und Industrie- 
Ausstellung zu Paris im Jahre 1855 u. s. w. Red. von C. N o b a c k .  IV.

„ K a i s e r l i c h e  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Denkschriften. 
Philos.-histor. Classe VII. —  Sitzungsbericbte der math.-naturw. Classe. 
XXI, 1, 2 ; -— der philos.-histor. Classe XX, 2, 3 ; XXI, 1,2.  —  Register zu 
den zweiten 10 Banden der Sitzungsbericbte — XI—XX — beider Classen- 

„ K. k. C e n t r a l  - A n s t a l t  fi ir M e t e o r o l o g i e  und  E r d m a g n e -  
t i s mu s .  Uebersicht der Witterung, Gang derWiirme und desLuftdruckes, 
der Feuchtigkeit etc. im Mai, Juni 1856.

„ K. k. a k a d e r a i s c h e s  G y m n a s i u m .  Jahresbericht 1851— 1856.
„ K. k. O b e r - G y m n a s i u m  zu den  S c h o t t e n .  Jahresbericht fiir 1856. 
„ Communa l  - Ob e r  -  R e a l s c h u l e  in der Vorstadt Wieden. 1. Jahres

bericht 1856.
„ D o c t o r e n - C o l l e g i u m  d e r  medi c i n .  F a c u l t a t .  Oesterr. Zeitschrift 

fiir praktische Heilkunde. Redig. von Dr. J. J. Kno l z  und Dr. G. P r e y s s .  
Nr. 42—52 de 1856.

„ K.k. L a n d w i r t h s c h a f t s - G e s e l l s  chaf t .  Allgemeine Land- und forst- 
wirthschaftlicheZeitung.Red. V.Prof.Dr. A r e n s t e i n .  N r.4 0 —52 de 1856. 

„ O e s t e r r .  I n g e n i e u r - V e r e i n .  Zeitschrift, Nr. 17— 20.
„ G e w e r b e - V e r e i n ,  Verhandlungen 1, 2 de 1856.

Wiirzbnrg. P h y s i c a l ,  med i c i n .  G e s e l l s  ch a ft. Verhandlungen Vll, 2.

XVII.Verzeiehniss der mil Ende September d. J . loco Wien, Prag, Triest und Pesth bestandenen Berĝ verks- Producten-V ersehleisspreise.
(lu  Conventions-Muiize 40 Gulilen-Fiiss.)

Wit’ll Prag Tiiest I’esth
fl. k. n. k. fl. k. fl. k.

13 30 14 30
17 , 17
14 40 13 40
16 40 13 40 ,, , 16 30
16 10 15 30

, 14 50
■ • t * • 16 30

14 . 16
10 24 12 24

7 12 1) 12
5 30 t * 7 30
B l!i 7 15
4 4H 6 4«

1614!) IS 50 iV 15
16 15 15 20 16 45

• , . 16 50
• • • • 16 20

' D e r  C e n tn e r .

A n tiiiio n iu m  crudum, Magiirkaer...............................
U le i, Bleiberp;er, ordiniir .................................................

„ hart, Pribramer.......................................................
„ weich, „ ...............................................t . . .
„ „ Kremnitzer, ZsarnoriczerundSchemnitzer
» » Nagybiinyaer.................................................
„ hart, Neusohler.......................................................
yf wcichj >•

E sc h e l und S m a l te n  in h'assern h 365 Pf.
FFF.E......................................................... ; ........................
FF.E......................................................................................
F . E . . . . . ..........................................................................
M.E........................................................................................
O.E.........................................................................................
O.E.S. (Siuckescbcl).........................................................

G la tttf , bbhmisclie, rothe..................................................
» » grune.................................................
i, n. imgar., rothe....................................................
„ „ grune....................................................

    
 



Veizpicliiiiss (Icr Dcrgwerks-I’ro iludeii-V erschitissprcise. 86 h

Wien Prag 'iViest Pesih
D e r  C e n tn e r . fl. k. fl. k. fl. k. fl. k.

B lo e k e n - K u p f e r ,  Agordoer..................................... 81
^  Scliinolnitzer.............................. 76

'K u p fe r  in Platien, Sehtnblnilzer neuer Form ........... 74
n n  n  form ............ 74 75 10 76 74
„ y, Neusohler ...................................... 74 , 76 74 .

n „ „ Feisobanyaer................................. 73 . , 72 30
„  „  SchmSlnitzer.................................. 73 . ,

9i Rosetten-, Agordoer........................................ . 78
» „ Rezbiinyaer................................ 74 . •
9f „  OffenbSnyaer.............................. 72 . . 71 30
» „  Zalathnaer (Verbleiungs-)........ . , 71 30
n Spleissen-, Feisobanyaer................................ , , 70 30

-Bleche, Neusohler, bis 36 W. Zoll B reite .. 82 18
n getieftes detto ....................... , . 86 18

in flachen runden Bdden detto....................... 83 18
B a n d k a p fe r ,  Neusohler............................................... , . 81

k (O u e c k s ilb e r  in Kisteln und L agein ......................... 102 103 30 100 102 30
e 1 „ „ schmiedeisernen Flaschen ............ . , 103

„ „ gusseisernen Flaschen.................... 102 , .
„ im Kleinen pr. Pfund........................... 1 7 1 8 1 6 1 8
„ Schmolnitzer in Lagein...................... . 98 30
_ Zalathnaer in Lagein........................... 102 . 102 30

S c h e id e w a sn e r«  doppeltes..................................... 19 ,
S c h w e fe l  in Tafein, R a d o b o j e r ........................ 6 45 • ,

9f „ Stangen ............................................... 7 15 .
-Bliithe................................................. 10 10 30
Szwoszovicer in Stangen............. ............ 6 45

U ran g ;e lli (Uranoxyd-Natron) pr. P f . .................... 9 9 , 9 9
V itr io l ,  blauer, Hauptmiinzamts............................... 28 30 ,

„ Kreninitzer.......................................... 28 30 28 30 27
» t , Karlsburger..................................... 27
9> „  Vehediger......................................... 27

griiner Agordoer in Fassein a 100 P f........... . . - 2 54
_ . _ _ Fassern mil circa 1 loo  Pf. • . . 2 24

V itr io lo l ,  weisses concentrirtes................................. 7 45 . . .
X in n , feines Scldaggenwalder.......................................... 82 • 81 .
Z in n o b e r ,  ................................................................ 120 . 121 30 118 . 120 30

gemahlener............................................. 127 . 128 30 125 . 127 30
nach chinesischer Art in K isteln ............ 135 . 136 30 133 135 30

>1 im Kleinen per Pfund.............................. 1 21 1 22 1 20 1 21
nach cbinesischer Art in L agein ............ 127 • 128 30 125 • 127 30

l*rei«inaclilnstte«  Be! Abnalime von !>0— 100 Ctr. bolmi. GlSlte auf liinmal 1 ®/p
„ 1 0 0 -2 0 0  n „ „ » „ 2*/„
„ 200 und dariiber * » „ » 3*/*

Dei SOO fl. und dariiber, entwedcr drcinionatlich a dato WcchscI mil 3 WochscIverpA.
, auf ein Wiener gules Handlungsliaiis lautend, oder Rarzablung gegen !•/* Sconto.    
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Personeii-, Orts- mid Sacli-Registcr
des

7 . Jahrganges des Jahrbuches der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Von August Fr. Grafcn M a r s c h a ll .

Die Beneniiungen von B e h o r d e n ,  A n s t a l t e n ,  A e m t e r n  u n d V e r e i n e n  linden sieh im rersonen«> 
Register. Den Namen we n i g ^ e r  b e k a n n t e r  O r t e  und G e g e n d e n  ist die Beneiinun^ des Landes 
Oder Bezirkes, in welchem sie liegen, in einer Klammer beigefugt. Orlsnameoy die zugleicb als Bezeich' 
Dung von F o r m a t i o n e n  Oder g e o l o g i s c h e n  G r u p p e n  dicnen, z. B. ^Rossfelder Scluchten"^ 

^W erfener St*hiefer“ u. dgl. sind im Sncb-Register zu siicben.

I. P e r so n e n -R e g is te r .

A.
A c k e r b a U ' G e s e l l s c h a f t  d. StaatesWis- 

consin (Nord-Amerika) 794.
Ai c h h o r n ( S . )  Beschreibung der Mineralien- 

Sammlung des Gratzer Joanneums 18i>.
A110 u e z (CI.).Nachrichten flbcr das Kupfer- 

gebirt am Lake Superior 785.
A n d r a e  (Dr.). Geologische Untersiiehungen 

in Steierinark 222, 241, 535, 537, 539, 
549, 550, 581.

Anker .  Ammonilen in der Gratzer Gcgend 
241.

„  Dnisen iin Basalt von VVildon 595.
„ Rutil im Quarz von Ostenritz 231.

Arm and.  Probirung von Erdharzcn und erd- 
harzigen Geinengen 759.

B.
Bach (Alex. Freiherr v.). Besuch in der k. k. 

geolog. Reichsanstalt 819. ■
„ (IL)- Geognostische Karte v. Deutsch

land 380. .
Bal l i ng.  Braunkohle v. Krikebaj, technische
* Probe 609.
B a r r a  nde  (J.). Gliederung der inittelbohmi- 

schen Silur-Gebilde 99.
„ Silur-Petrefacte v. Rokitzan 162, 355, 

372.
B a u m e r t  (Prof.). Hartit 93, 94.
B a y e r i s c h e  Ak a d e mi e  de r  Wi s sen-  

s c h a f t e n .  Vollstiindige Sammiung der 
„Abhandlungen“ und „Denksohriffcn“ 
825.

B e c h e r .  Karlsbader Sprudel 204.
Beer  (A. K.). Lehrbuch der Markscheidc- 

kunst 840.
Be n c z u r  (J .) . Cement-Fabrik zu Eperies 

757.
Be r g a mo  (Industrie - Gesellschaft zu). Bau- 

steiue auf der Pariser Ausstelliing 749 
und 750, 752.

BeuSt  (Frhr. v.). Gang-Sptem el79 u. 180.
Bey r i c h  (Dr.). Geologische Arbeiten in 

Bohmcn 816.
Bi l l aude t .  Encriniten und Cidariten des 

obern AIpcnkalkcs 729.
Bischof l ' (0. ) .  Gedicgen Kupfer von llromitz 

608.
Boue (A.). Durchbruch der Mur bei S(. Ru- 

precht 49.
„ Orthoccratiten von Gratz 242.

B o u s s i n g a u l t .  Chemische Zusammen- 
selzung des Bcrgthecres 745, 746.

Br i i cke (W .). Feldspath-Krystalle in Gyps- 
Abgi'issen 835.

Br u n n e r  (Jos.). Magnesit von St. Kathrein 
610 und 611.

€ . ^
Ca l l o t  (Frhr. V .). Abbau des Rabenstoincr 

Dachschiefers 466, 473,^75, 478.
Can aval  (J. L.). Geognosii von Kiirnthen 

333,
„ Krystallinische Schiefef.sudlich von der 

Drau 342.
Ca s s  (General). Untersuehung des Kupfer- 

gcbictes am Lake Superior 785.

    
 



Pcrsoncn-Rcgister. 867

C h e r b o u r g  (Gcsellschaft der Naturwisseii- 
scliaften zu) 363.

Co l l i n s  (E. H.). Eisenwerk zu Marquette 
(Nord-Amerika) 779.

C 0 110 m b (E.). Schotter-Ergfisse der Vogesen 
62.

C o t t a  (B.). Betheilung mit dein k* k. Franz 
Josephs-Orden 197.

C r i s t o f o l i  (A.). Fabrik von kiinstlichetn 
Manner zu Padua 7S7.

C z j z e k  (J.). Baroroetrische Hobenmes- 
sungen im mittleren Bohinen 133.

„  Barometrische Hohenmessungen im Pil- 
sener Kreise 273.

1>.
Daf f i e l d  (G.).Meteorologische Verhaltnisse 

zu Detroit (Nord-Amerika) 773 und 
774.

Dal Ion (Cl.). Ebbe und Fluth des Huron- 
Sees 783.

Dana  (J. D.). GeologischeMittheilungen aus 
Nord-Amerika 199.

„ Hartit und Piauzit 93.
Daridson(Th.).CIas$i6cation der Brachio- 

poden 386.
Deak.  Cement-Fabrik zu Ofen 737.
D ec hen (v.). Geognostiselie Karle von 

Deutschland 824.
„ Geognostisebe Karte von Rlieinland- 

Westphalen 198.
Delesse .  Bau-Materialien auf dor Pariser 

Ausstellung 747.
„ Probe fiir Erdbarze and erdharzige Ge- 

menge'739.
Demi dof f  (Fiirst A.). Zoologiscbe Preis- 

Aufgabe 169.
Des ha yes .  Betheilung aus dem Wollaston- 

Preisfonde 363.
„ Einriickung v. Ba r ra  nde's Abhandlung 

in das „ B u l l e l i n  d e  l a  S o c i e l e  g e o l o -  
g i n u e  d e  F r a n c e  372.

Dorns (Bob.). Ozokerit 610.
D o p p l e r  (T.). Proben von Salzburger Mar- 

mor und Serpentin auf der Pariser 
Ausstellung 749, 732.

Dougl as  (S. H.). Analyse des Trinkwassers 
von Detroit (Nord-Amerika) 773.

Dumas .  Artesischer Brunnen von Passy 206.
Dumont .  Geologische Karte von Belgien 

373
K.

E b n e r  (Frhr. v.).Zundung mittels Reibungs- 
Elektricitiit 828.

Eh r l i eh (K.). Fossile Cetaceen der Umgebung 
von Linz 163.

Eichw{| ld(E.  V.). Sammiung seiner Werke 
fur die geologische Reichsanstalt 832.

Emmr i ch  (H.). Geologic der dstlichen Um
gebung veu Trient 836.

E s c h e r  V. d.Linth.  Flysch-Gesteinev. Vor- 
arlberg 17.

» Jura-Petrefacte am Hollbach-Tobel 19.

E s c h e r  v. d. Li n t h .  Petrefacte des’obcren 
Alpen-Schiefers 33.

„ Petrefacte der westlichen Alpen 379.
E v e r e t t .  Erster Ansiedler zu Marquette 

(Nord-Amerika) 775.

F .
F e i 1 h a m m e r (Fr.). Miihrische Marmor-Sor- 

ten auf der Pariser Ausstellung 732.
Ferientsik(L .).A nalyseeines franzdsischen 

Cements 371.
F i s c h e r  (Fr.). Spath-Eisenstein von Tragoss 

611.
F i s c h e r  V. Wa l dhe i m (A.). SemisScular- 

Feier der kaiserlichen Gesellschaft der 
Naturforscher zu Moskau 182.

F o e t t c r i e  (Fr.). Asphaltwerk zu Seefeld 
196,372.

„  B a c h’s (H.) geognostisebe Uebersichts- 
karte von Deutschland 386.

„ B eo r’s Lehrbuch der Markscheide- 
kunst 840.

„ Barometr. Hohenmessungen im west- 
lichen Mahren 298, 301.

„ Braunkohle von Rosenthal 371.
„ Dumas* Bericht uber den artesischen 

Brunnen von Passy 206.
„ Dumont ' s  geologische Karte von Bel

gien 375.
., Erhebungen in den Querthiilern des 

Planica-Thales 682.
„ Geologische Aiifnahnie im siidwestlichen 

und westlichen Mahren 183, 
840. 1

„ „ n im Venefianischen 850.
„ „ Karte von KSrnthen 386.
„ G u g g e n b e r g e r ’sehe sparende Gas- 

brenner 169.
„ Inhalts-Berechnung der KSflach-Voits- 

berger KohlenAdtze 539.
„ Irischer Riesenhirsch 161.
„ Kalkspath in Steinkohlen von Ostrau 

387.
„ K u d e r n a t s c h ' s  (Joh.) Ableben 375.
„ Lignitflutz von Neudegg 842.
„ Murmann' s  kiinstlicher Marmor 373.
„ Rothliegendes im westlichen Mahren 

840.
„ S c h m i d b u r g's (Frhim. v.) Werk uber 

physicalische Terrainlehre 172.
„  Schichten um Tarvis 633, 635.
„ Spath-Eisenstein fOhrende Schiefer bei 

.lauerburg 369.
„ Steinkohlen- und Trias-Gebilde im slid- 

westlichen Karnthen 372.
„. Steinkohlen von Jaworzno 385.
„ Yal l ach' s  Bericht fiber eine Gang- 

verwerfung zu Zinnwald 172.
„ Z e r r e n n e r ’s Sebrift fiber die metal- 

lurgische Gasfeuerung in Oesterreich 
173.

F o s t e r .  Berichte fiber die metallffihrenden 
Gebiete am Lake Superior (Nord-Ame
rika) 776, 784, 786, 787.

    
 



,S»)8 1'e rsm ien-lli‘g istvr.

F r a n k r e i c h  (GeologischeGesellschaftvon). 
Aufnahme von B a rra n d e ’s Arbeit fiber 
die Petrefacte von Rokitzan 372.

F ri ese. „Die osterreiehischeBergwerks-Pro- 
duefion" 846.

F r o h l i e h  (E. K.). Mincralquellen von Kra- 
pina 841.

t i t

Gei n i t z  (M. B.).Werk fiber die Steinkohlen- 
Formation im Konigreiche Sachsen 829.

G e o f o g i s c b e R e i c h s a n s t a l t ( k .  k.). Ar- 
beiten im Laboralorium 1S2, 360, 603, 
803.

„ Aufnahins-Arbeiten ffir den Sommer 
1836 387.

„ Correspondenlen 161, 198.
„ Einsendnngen ffir die Bibliothek 212, 

396, 620, 832, 839. ,
„ „ fur das Museum 139,607, 810.
„ Geologische Uebersicht der Bergbatie 

der osterreichischen Monarchic 364,846.
„ Karte von Karnthen 386.
„ Preis-Medaille 1, Classe der Pariscr 

Ausstellung 182.
„ (ScbreibeRj.A. v. Humbol dt ' s  fiber 

die) 834.
„  Sitzungen 161, 362,814.

G e r a r d i  (B.). Mineralicn aus dein Bresciani- 
schen auf der Pariser Ausstellung 731.

Gi ebe l  (C.). ^Insceten undSpinuen dcrVor- 
welt“ 821. t

G i r t l e r  (Dr.). Analyse der Braunkohle von 
Hrastowetz 132.

Gf i ppe r t ( R. ) .  Kfinstliche Darstellung der 
Steinkohlen-Formation 832.

G9t t l ( H. ) .  Analyse des Karlsbader Spru- 
delwassers 202 und 203..

Gos s l e t h .  Wasserleitungs-Rohren ausKalk- 
stein 732.

Gr a i l i c h  (J.). Krystallbeslimmung mittels 
der Ne uma nn  - M il le r ’schen Projec
tion 378.

Gr a nof s ky .  Schadelvon D i n o t h e r i u m  612.
Gr a s  (Sc.) Schotter-Ergusse in den West- 

Alpen 62.
G r a v e r a e t .  Grfinder der Collins-Eisen- 

werke (Nord-Amerika) 779.
G r i f f i t h  (S. M.). Erbauer der Mississippi- 

KettenbrUcke zu St. Anthony 802.
Gr i mm (Joh.). Eisen-Pisolith 160, 193 und 

194, 606.
„  „Grundziige der Geognosie ffir Berg- 

mfinner" 362.
„  Hohenmessungen im Pilsener Kreis 163.

Groi .  Steinkohlen-Schichten vonChotiescbau 
262.

Groul  (J. R.)Vorsteher def Kupfer-Schinelz- 
werke zu Detroit (Nord-Amerika) 772.

6 umbel  (C. W.). Amphibol undKibdelophan 
im Glimmerscbiefer dea Dillen-Berges 
483 Anmerkung.

„ Beitrag zurgeognostischenKenntnissvon 
Vorarlberg und des nordwestl. Tirol 1.

G u g g e n b e r g e r  (il. M.). Sparende Gas- 
brenner 169.

G u m p r e c h t  (T. E.). Conglomerate von 
Woltusch 119.

„ Thonschicferartiger Glimmerscbiefer 
zuniichst am Granit 321.

* « •
H a h n e r  (W .). Ncues System, Kiipfer und 

andere Metalle aus den Erzen zu gewin- 
nen 827.

H a i d i n g e r (K.). SScular-Gediichtniss 833.
H a i d i n g e r  (W.). Amllicher Bericht fiber 

die Pariser Ausstellung von 1855 376.
„ Aufnahme der Ba r r a  nde’schen Denk- 

schrift in das ^ B u l le t in  d e  la  S o c ie te  
g e o lo g iq u e  d e  F r a n c e "  372.

„ Aiiszeicimung der Herren Deshayes ,  
Sir E. W. Lo g a n  und Seno ner  363.

„ Correspondenten der k. k. geologischen 
Reichsanstalt 161,198.

., Professor Co t t a  mil dcm k. 6. Franz 
Joseph-Ordcn ausgczeichnet 197.

„ Dana ' s  geologische Mittlicilungen aus 
Nord-Amerika 199.

„  V. Dechen'sehe Karte von Rheinland- 
Westphalen 198.

„ „ n  .i’on Deutschland 824.
„ Eisen-Pisolith 193 und 194.
„ Eruifniing der Sitzung der k. k. geolog. 

Reichsanstalt ffir 1836—37 814.
„ ErwShlung zum auswartigcn Mitglied 

der „ L o n d o n  R o g a l  S o c ie ty "  829.
n  Geographische Vertheilung der BorsSure 

und der, diese enthaltenden Mincralien 
181.

„ Gesellschaft der Naturforschcr zu Mos- 
kau 182.

„ „ „ NaturwissenschaftcnzuCher*'
bovirg 363. V

„ Gr i mm’s nGrundzfigederGeognosieffir 
Bergmunner“ 362.

„ Al. V. Hum bold t’s Schreiben fiber die 
geolog. Reichsanstalt 834.

„ Joachimsthalcr montanistischcr Vereiu 
187 und 188.

„ NaturwissenschaftlicherVercinzu Press- 
burg 183, 187, 364.

„ Professor N a u m a n n's Arbeit fiber 
den sfichsischen Granulit 834.

„ Nulliporen-Kalk 382.
„ Pariser Preis-Medaille fiir^ie geologi

sche Reichsanstalt 182. U
„ Patera'll 196. »
„ Piauzit und Hartit 92, ,93, 94, 93.
„ Polarisations-Erscheinungen am vesu- 

vischen Glimmer 822. $>
„ Tunner'sB ericht fiber die Pariser Aus- 

steltung 198, 364, 376.
„ W a g n e r'sche wissenschaftliche Stif- 

tung zu Philadelphia 199 iind 200.
„ V. Wurzbach' s  „Biblio^'raphisch-stati- 

stische Uebersicht der Literatiir des 
fisterreichischen Kuiserstaales" 183.

    
 



■ , Pof8oncnj;Register. 869

H u II d e I s -  M i n i s i c r i u in (k. k.). Industrial-
*  Privilegien 209, 392, 616, 836. . ..

H a II t k e n (M. Aitimonitcn von Swinitza
607. ' .

Hauer (Frana R. v.). A,i c h h o r n’s Beschrei- 
biing der Minerglien-Sammlung des 

, Gratzer Joanneums 183.
„ Banatcr Petrefacte 844,
„ B arrande's Arbeit iiber die Possilien 

voA Rokitzan 162.
„ Cephalopoden von Tratzberg 729.
„ C ly m e n ia  la e v ig a ta  241. ,
„ E h r l i e h ’s „Beitrag zur Pal3ontologie 

und Geognosie Ober-Oesterreichs und 
Salzburgs" 163.

„ Gyps von LSngenfeld 181, 652.
•„ d eK o n i n ck ’s geologisehe Nachriehten 

aus England 184. -
„ Lias-Cephalopoden der nordostlicKen 

Alpen 826.
„ Neue Art N a u t i lu s  aus dcmAcheti-Thale 

733.
„ Petrefacte von Sternberg in Mecklen

burg 839.
„ Reisebericht uber die Roman-Banater 

Militargriinze 382.
Hauer  (Karl R. v.). Apparat zur Bestimmung • 

der Ldslichkeit von Salzen in hohergr 
Tempera tur 186. " • :■

„ Arbeiten im Laboratorium der -k. k. 
geologischen Reichsanstalt 151, 360,

■ 603, 805.
„ Braunkoble von Lupinyak und Dolehi
* 739 und 740. *

„ Griinerde von Kaaden, Analyse 845. 
Lignit vonPeklenicza, technischeProbe 
743. ■.

,  Nussdorfer Cement, Analyse 371.
i n  Paterait von Joachimstlial, Anal.’- 195 

und 196.
„ Porzellanerde von Rene, Analyse 129.
„ Stubitza (Mineral^uellen von) 838.
„ Thoaerde-Praparate, deren Gewinnung 

166. . '
Hau$mann(G.  Hr.). Abhandlung iiber Mole- 

eular-Bewegungen in starreU leblosen 
Korpern 825.. * ’ ,

H ec k e l  (J.). Akademische Abhandlung uber 
fossile Fische 827i

H e e r (Osw.). Fossile Insecten von Radoboj 
831.

Heinr i ch  (A .). Gewinnung des Kupfers und 
anderer Metalle aus den Erzen 827. .

H e i n r i c h  (Alb.) Proben von mabrisebom 
Marmor und TalksChiefer auf der Pari.‘ 
ser Ausstellung 749, 751.. .

H e I d r e'i c h (Th. v.). Fossilien von Kalamaki 
173.

H o l m ef s en  (v.). Hebung der KiisteT) des 
Baltischen Moeres 6*̂ 1. <. \ . *.

„ Geologisehe und geodiitische Arbeiten 
in Russlaiid 822. <. i

Henry  (Alex.) Kupfer-Bergbau bm Lake 
Superior 785.’ • , . . .

K. k, gealagiicbe ReiohtansUlt. 1. Julir|;aiig 18S6. IV.

Hi'ngenau (0 . Frhr. v.). Braunkohlcnr-Lager 
des Hausniefc-Waldes 164, 174.‘.

„ Geognosie 4on Luhatschowitz 377.
■„ Y og i’s Schrift fiber die secund. Gebilde 

in den Joacbimstbaler Erzgangen 837.
„ Werner-Verein zu Brunn 200.

HI a s i w etz  (H.). Erdharz-jin Gosau-Thon 
736 Anmerkung.

 ̂ Rauchwacke des Hottingor, Grabens,
■ Analyse 725. • . *

H l u b ek  (Prof.). Lehm-Ablagerungen am.
Rande. des Gratzer-Feldes 602. .

H o c h s t e t t e r  (Ferd.). Aragonit im Basalt- 
., •tulT.und Silberanbruche von Joachiins- 

thal 166.
„ . B eu st’sche Gang-Systeme 179 und 

180.
Hraunkoblen und Basalte von Falkenau 
und Ellbogen 185.

» Dachschiefey des Ziegenruck-Bergs 466.
„ Duppauer Basalt-Gebirg 194 und 195.
„ Geologisehe Arbeiten der I. Section in

• Bohmen wahrend des Sommers 1855.316. 
„ 'Geolog. Verhaltnisse von Edeleny 692. 
„ Geologisehe .Yerhaltuisse von Marien-

bad 382.. ^
Granulit 766, 834.

'Hohenverhaltnisse. des Bohmerwaldes
• 135; 368.

„ KaHsbader Qucllen 202 u. 203, 825.
„ Literatur fiber den Bohmerwald 150.
„ *Pyropfuhrcnde Ablagerungen im bohin. 

Mittelgebirge 844;
„ Dr. S t o l z ’s handschriftlicher Nachlass 

fiber die Mineralogie und Geologic von 
' Bolunen 842.

„ < Vegetations.-Vorhiiltnisse des Bohmer-
■ waldes 149.- ' •

H 0 rn e s (Mor.). C e r i th iu m  p ic tu rn  577^
„ C h e m n ita ia  P e te r s i '& iz .  .•

■ „• C o n g e ritt t r ia n g u la r is  40..' ,
» Fossile lirollusken des Wiener Terliiir- 

' Beckens 188, 833.
„ M a r g in e lla  A u r i s  le p o r is  ,569.
„ A’atictfe von Tratzberg 729.
„ Sammiung von tertifiren Petrefacten

■ des Wiener Beekgns 3S3, 364.
„ Subfossile Seethiere- von Kalamaki 173.
„ TertiSre Meeres-PetrefaCte aus Steier- 

mark 571 ,577 ,678 . ; :
H o h e n e g g e v  (L.). Barometrische Hdhen-> 

inessungen in den Sudetem 279.
„ Eisenkiesel-PisolilhlnHypersthenit 193 

undl94 . • . ..
Ho. l zer(F. ) .  Strasseh-Nivellements in den 

Sudeten 295-
Hor n i g  (E;). Controlirung des kfinstlichen.

Dfingers. zu Nantes 378.,
■Ho u ghton’(Dr.). Kupfergebiet V. Michigan 

■ (Nold-Amerika) 785 und 786.
H f i l s s e  (Prof.). Ge in i t z ' s  Work fiber die ■ 

. .'sachsische Steinkohlen-Formation 829. 
H u m b o ld (  (A. v.). Schreiben in Betreff der 

■. k. k. geologischen Reichsanstalt 834.
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J .
J a c  k S on  (C. F.). Aufnahme des Ktipfer- 

Gebietes am Lake Superior 786.
J o h n  (Forstineister). Vegetations-Oranzen 

im Bdhmerwulde 149.
John s ton  (W.R.).  Ziihigkeit rerscliiedener 

Fisensorten 780.
J o k c l y  (Joh.). Erz-Lagerstatten und Berg- 

baue'im nordvrestl.Bohmen 365 und 366.
„ Geognostische Aufnahme in Bohmen 

wiihrend des Sommers 1855. 317.
„ Geologisehe Beschaffenheit des Egerer 

Kreises 479.
„ Griinerde von Kaaden 845.
„ TertiUres Becken von Eger u. Falkenau 

380.
„ VerhSltniss des mittelbohmischen Ur- 

Thonschiefers ziim Granit 105 und 106.
J o n e s  (Rup ). Posidonomyen 852.
Ju n g m a n n  (Frz.). Serpentin von Smoli- 

wetz 110.
K .

K ar s te n .  (G .). Sendung von'Mineralien, 
Gebirgsarten und Petrefacten 159 u. 160.

Katzer .  Petrefacte von Rokitzan 356.
K e i I (F .). Barometrisehe Hohenmessungen 

an der Drau, urn Lienz, an der Piave 
und am Tagliamento 459, 460.

K e n n g o t t  (G. A.). Piauzit u. HartitOl.
„ „Rcsultate mineralogiscb. Forschiingen 

fur das Jahr 1854“ 163. , *
K i fl d. Artesischer Brunnen vop Passy 206.
K l e s z c z y n s k i  (Ed.). Pfibraroer Hiitten- 

process 171.
„ Pfibramer Niveau -  Verhaltnisse und 

Wasserwirthschaft 177.
„ Stamm-Brucl)st0ck von L e p id o d e n d r o n  

608.
K n a p p .  Alto Bergbaue im Gebiete von 

Minnesota 784.
K o k s c h a r o w  (N. v.). Magnesia-Glimmer 

vt)m Vesuv 822.
K o n i n c k  (de). Geologisehe Mittheilungen 

aus England und Schottland 184.
Ko p e t zk y  (Dr.). Alineralquellen von Gross- 

Siilz 595. und 596.
K o f i s t k a  (K.). Hohenmessungen in den 

Sudeten, den Bieskiden und im west- 
lichen Mahren 279.

Kornhuber(Dr.) ,Gri inderdes naturwissen- 
sehaftlischen Vereines zii Pressburg 364.

Kray nag  (Dr. v.). Secfelder Asphalfsteine, 
Analyse 3.72.

K r e n n t b a l e r .  Gyps auf der Pariser Aus- 
stellung 759.

K u d e r n a t s c h  (Johann). Lebensabriss 375 
und 376.

Kunez (P .). Braunkohlen-Becken v.Krikeliaj 
609.

K n ri. Knochen-Breccie in einein oufgelassenen 
Grubenbau 79 Anmerkung.

K u r y  (G.). Fragment eines Etephanten- 
SebSdels 60S, 841.

L..
Lang.  Tert. Petrefaete aus Ungarn. 813.
Le imb ach  (G.). Daehsehiefer von Walters- 

dorf auf der Pariser Ausstellung 748.
L id l  (Ferd. v.). Geologisehe Verhiiltnisse 

von Lubenz 373.
„ Steinkohlen -  Formation des Pilsener 

Kreises 249.
L i p o i d  (M. V.). Alpiner Lias und Jura im 

sQddstlichen Karnthen 193.
„ Bleierze im siidostlichen Karnthen 369.
„ Eisenlager im Jaslocr Kreise 836.
„ Erz-Lagerstatten von Tergove 848-
„ Gailthaler Schichten und alpine Trias 

im sQdostlichen Karnthen 374.
» Geologic des Sulzbach-Thales 169.
„ Geognostische Durchschnitte aus deni 

ostlichen KSrnthen 332.
„ Geognostische Karte von Idria 838.
„ H5henme$sungen im siidostl. Kiimthen 

346.
„ Krystallinische Schiefer und "Massen- 

gesteine im sudwestlichen Karnthen 365.
„ M e g a lo d u s  in dem Kraincr Dachsteiii- 

Kalk 640.
„ Rudisten-Kalk von Idria 839.
„ Tertiares und Diluvium im sudostlichen 

Karnthen 175.
„ Tertiiire Mcercs-Schichten des Lavant- 

Thales 578.
L o we  (Alex.). Plastischer Tbon von Krapina 

740.
Logan (Sir E. W .) .  Betheiiung mil .dur 

\Vollaston-Palladium-Medaille 363.
L on g  (Major). Untersuebung des Kupfer- 

gehietes am Lake Superior (Nord- 
Amcrika) 785.

Loschan  (G .). Erze dcr Comenda-AIpe 673-
L ud wi g  (Rud.). Gasentwickelun^ der Soof- 

quellen von Nauheim u. Kissingen 828.
Luk as  (Dr.). Erdbeben 165.

»*• . •
Mac Adam (J.). Skelet des Ricsenbirsches 

im Museum zii Belfast 161.
M a g i s t r i s  (A .). Gesteins-Sprengung niit- 

telst'Reibungs-Elektricitiit 828.
Majer (Prof.). Eocen- und Nummiiliten-Pe- 

trefacte aus Stuhlweissenburg 814.
Markus (S.). Thermo-Lysimeter 186.
Marsden (S t.). Entdecker der Rlei-Lager- 

statten von Galena (Nord-Aincrika) 794.
Marx (Aug.). Stosszahn von 31ast»doH  608.
Meyer  (H. v.). J c h tfiy o sa u ru s  ^ fS e M e in M er  

Joch 731. ’ I*'
„ „Zur Fauna der Vorweft*

.Miesbach (Al.). Hartit auf Braunkohle 610.
„ Oberkiefer v. A c e r o t l ie r iu m  in e m p u m  

•609 und 610.
Mii i isteriuin des  Inncrn (Kdnigl. sSchs.). 

Uebersendung von M'erken an die k. k. 
geologisehe Reichsanstalt 829.

M i k sc  h. Pflanzen im Kohlen-Sandsteine vun 
Lochotin 267/

    
 



Pcrsoncn-R cgisler. 871
M i k s c h. Zinkbicnde iin Sphiirosiderit 610.
M o n t a n - B e l i o r d e n  (Pcrsonalstands-Vcr- 

iindcrungen der k. k.) 207,388,612, S.'iS.
Mo r i o t  (A. V.). Uohnerze in Kariitben uod 

Krain 688, 689.
„ Erz-Lagerslutten bei Lepcina und Pla- 

, nina 658, 659.
„ Geologiselie Forschungen in Steiermark 

220, 225. 227, 236, 238, 550.
„ Geologische Wahrnehniungeu in Ober- 

Krain 640, 041, 675, 685.
„ Nach-tcrtiare Erkaltungs-Periode 601.
„ Porphyre dor Werfener Schichten 636.
„ Scbotter-Ablagerungen an der oberen 

Mur 47, 48, 49, 51, 66.
„ Terrasse von Ratine 687.

• „ Tertiare Gcbilde von Steiermark 39.
„ Wiener Sandstein von Kainach 220.

M 0 s k a u (Kais. Gesellschaft der Natorforscber 
zu) 182.

Mur ch i s on  (Sir R. J.). Geologische Unter- 
suphungen in Mittel -  Steiermark 219, 
242. ■

„ Mittel -  steierische Tertiiir -  Schichten 
537 Anmerk., 539, 562, 575, 586.

„ JVulliporen-Kalk 582.
M urm aun (F. J.). Kiinstlicher Marmor 375.

P¥.
Nanin ann  (C. F .). Sfichaischer Granulit 

766, 834.
Nen dtv i c h  (C. M.). Bergtheer von Pekle- 

nicza 742 Anmerk., 743 und 744, 745, 
746.

Njuny (Frid.). Manganerze vouNeu-Moldova 
und Szaszka 609.

No back (R .). Bericht fiber die Pariser Aus- 
stellung von 1855. 376.

Nf iggerath (Dr.). Thermen von Burtscheid 
244.

O.
01 e X i k <(Dr.). Vergleichende Barometer- 

Beobaehtungen zu Brunn 301.
Cm a I ills d'Ha Hoy. Zerreissungs -  Thaler 

541.
Ors ini  (A.). Sendung von Petrefacten 160.
Owen (D. D.). Blei-Gebiet am Lake Superior 

(Nord-Amerika) 796, 799.

1».
Panfi l l i .  Braunkohle von Judendorf 43, 45.
Part  s c  h (P .) Nckrolng 815.
Pa tera  (Ad.). Neues Mineral von Joachims- 

thal 195. «t'
Pa t t en  (R.). Eisenbahn zwischen St. Paul

• uiid Lake Superior 804. ’
Pe ter s  (K.). Barometr. Huhenincssungen in 

Kfiriithen und Krain 675, 690.
„ Eisenriihronde Schiefer von Jauerburg 

369.
» Geologic iron Deutsch-Bleiberg 67.
H Geologische Aufnahme in Kfirnthen, 

Krain und dem GOrzer Gebiete 629.

P e t e r s  (K .). Gyps von LSngenfeld 181.
„ Tertiare Kalk-Conglomerate 549, 550.

P e l l e g r i n i  (G .). Marmore und Kalksteine 
aus dem Veronesischen 513.

P f e i f f i n g e r  (.1. v.). Cement -  Fahrik zu 
Eperies 757.

P i c h l e r  (Adolph). Zur Geognosie der nord- 
ostlichen Kalkalpen Tirols 717, 851.

P i t t o n i  (R. v.). Hartit von Rosenthal 558.
„ Piaiizit von Ttift'er 91, 92, 95.

P l e n e r  (Hofrath). Grundung des Vercines 
fiir Natiirkunde zu Pressburg 364.

Porth'  (E .). Schaustufe von Qiiarz in Mela- 
phyr 810. _

P r a g e r G e s e l l s c h a f t z u r E r m i i n t e r u n g  
d e s  G e w e r b f i e i s s e s .  Eisenbroder 
Schiefer auf der Pariser Ausstellung 
749.

P re t t n er  (Bergrath). Hdhenbestimmungen 
in KSrnthen und Krain 346, 668.

B.*
R a ga zz o n i  (J .). Brescianer Marmor auf der 

Pariser Ausstellung 751.
„ Numinuliten-Schichten am Garila-See 

844.
Rath (Director). Banater Petrefacte 844.
Ra u fe r  (G .). Piauzit von Tuffer 91, 607.
R e d e n (Freiherr v.). Statistik der osterrei- 

cbischeii Bergwerks-Production 846.
R e i ch .  Geognost. Aufnahme von Edelenv 

692.
R e i s s a c h e r  (K .). Quellenstollen in Wild- 

bad-Gastein 307, 608.
R e i t z  (Fr.). Mineralien aus demBanate 611.
Renard (Dr.). Semisacular-Feier der kais. 

Gesellschaft dor Naturforscher zu 
Moskan 182. .

Reu ss  (A. E.). Egcran-Schiefer 519,
„ Foraminiferen von Freibivbel 58.8,
„ Geologic des westlichen Miihrens 840.
„ Gliederung des oberen Braunkohlen- 

Beckens von Eger 327.
„ Petrefacte der Gegend von Rokitzan 355.
„ Quarzgiiiige im Egerer Kreise 527.
„ Vulcanische Gebilde im Egerer Kreise 

493, 533.
R ic h th o fe n  (F. Freiherr v.). Geognosie des 

sUdlichen Tirols 841.
Ro l l e  (Fr.). Barometrisehe Hohenmessungen 

in Steiermark 169, 706.'
„ Braunkohlen-Gebilde von Rotfenmann, 

Judendorf und St. Oswald o. Schotter- 
Ablagerungen an der oberen Mur 39.

„' Geologic der Gegend zwischen Gratz, 
Obdacb, Hohenmauth und Marburg 219. ,

,; Mecrischer Sand und Tegel v. St. Florian 
192.

„ Tertilire und diluviale Ablagerungen in 
MitteUSteiermark 535.

Rol lmann (W .). OpUsehe Untersuchung der 
Belemnitcn 830.

Ro se  (G). Geologische Arbciten in Bfihmen
816.
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R osth orn  (Fra.v.). Ann)hiboll>altigerGneiss 
(sogenannter „Syenil“) 342..

„ Mineratogie und Geognosiev. Karnthen 
333,333. .

R o t h s c h i l d  (Freiherr v.). Asphalt- iind 
Ccmcnt-Fabrik zu Giudecca 756, 760.

: S . ■
S a i n t - J u l i e n  (Graf). LignitrBergbaue im 

Kausruck-Walde 174.’
S a n d b e r g e r  (G. u. Fr.). ^„Verstelnerungeu 

des rheiiiischen Schichtensystems in 
Nassau" 386.

Sandr i .  Gyps ir. Anhydrite von Lcrvere 733^ 
„ Marmor-8orten aus den italienisclicu 

Alpen750. • }
S a r t o r i  (P .). Rohlen im Kaikgebirge von 

Lankowitz 249.
Schaf hSut I  (Prof.). Liassischer Marmor 8.
S c h e f c z i k  (A .). Fette Oele aiif der Ober- 

flache der Fliisse 95.
S c h m i d b u r g  (R. Freiherr v.). Werk fiber' 

vergleichende Terrainlehfe 172.
S c h r f i c k e n s t e i n  (Fr.). Gosao - Gesteine 

und Pctrefeete aus der „Neuen 'Welt" 
bei Wiener-Neustadt 161.

S c h u b l e r  (G.). Versuche in- Bohrlochern 
des Steinsalz-Gebirges 830.

S c h u l z e ,  Vorsteher der freiherriich R o t h -  
s c h i ld ’sehen Asphalt- find Cement- 
Fabrilf zu Giudecca 736, 760;

S e d g w i c k .  GcologischeWahrnehmungen in 
Steiermark-219, 537 Anmerkung, 539, 
562, 575, 576, 582, 586, 594.

S e d l a c z e k  (Jo^.). Hand -  Alikroskop mil 
Fliissigkeits-Linse 97, ; '

S en ft,(P rof.). Alineralien, Gebirgsarten und 
Petrefacte aus dem Thfiringer-Wald, 
81).

Seni t za .  Eisenffihrendc Schiefcr'von Jauer- 
burg und Sava 658.

» Ziihne des Hohlenbaren im- Kraincr 
Bohnerz 688 und 689.

S e n o n e r  (Ad.). Betheilung mit einePEhren- 
Afedaille 363. ' ‘ •

„ V i 11 a’scbes Museum zu Alailand 763. .
S h a w  (E. G.). Alter Bergbau in Isle Royale 

(Nord-Amerika) 784. ^
„ Bleih.andel mit den Indianern.am Lake 

Superior 798.
S i m o n y  (Fr.). Glotscherspuren‘am Rad- 

stiidter Tauern 48.
S m y t h  (Piazzi),'Astroiiomische.Beqbachtun- 

gen auf Tcncriffa 829, • .
S m y t h  (W. H.). Sebreiben anVDirfector 

R a i d i n g c r  830... . • »
S  0 w e r b y (J.). Tertiar-Molluske’n des Gletnz- 

Thalcs 576, :
S p i s k e  (K .). Fohnsd-oi'fer KoMenschichten 

44. )
S p r u n g  (J .); Eisenspath des Jnucrburger 

Schiefers 369, 658.
„ Voitsberger Braunkohle 554,557.

Squi er .  Alterthfimer am Lake Superior 783.

S t p x n b e r g  (Graf K.). Steinkohlen-Flora 
von Ra-dnitz 272.

S t o l z  (Joh.). Handschriftlichcr Nachlass und 
Sammlung, betrellend die Mincralogic 
und Geognosie von^Teplitz 842.

, S torc'h  (A.)*. Kalk vim Ciskau, Analyse 112.
S t r a s s e r .  Magnetkies von Amras 719..
S t u d e r .  Jiingere Edcen-Gcbilde in Vorarl- 

berg 36.
S t u r  (D .)i Dachsteln-Schichten der Cerna 

prst 685.
„ Geologische Verhaltnisse der Carnia und 

des Comelico 178, 431.
„ Geologische VerhSItnisse der Umgebung 

von Lienz und der Carnia 405.
„ Hohenmessungen an den obersten Ge- 

bieten der Urau, des Piave und des
• Tagliamcnto 459.
„ Neogen-tertiSre, Diluvial- und Alluvial- 

Ablagerungen im nordostiichen Gebiete 
dqr Alpen (Karte der) 383 und 384.

„ Tertiirer Sandstein mit Pflanzenresten 
bei Feistritz 687.

„ Triassischer Kalkschiefer der Ronsica- 
AIpe 684.

S u e s s  (Ed.). A r g io p e  p u s i l la  589.
■„ Da v i d s o n ’s Classification der Brachio- 

poden 386 und 387.
„ Jura-Petrefacte von Au 19.
„ Petrefacte aus .den bayerischen Alpen 

378 und 379.
S w a l l o w  (G. C.). Geologische Aufnuhme 

des Staates Alissouri 822.
(t

T .
*

T c h i h a t s c h e f  (P . v.). Reisewerk fiber 
• • Klcin-Asien 821.

Th u n  (L. Graf). Besuch in der k. k.geolog. 
Reichsanstalt 819.

T h u r l i e  (Ph). Entdecker derKiscnIager'bei 
Marquette (Nord-Amerika) 778.

T o s c a n a  (Grossherzog v.) k. H. Bct)ieilnng 
S e n o n e r ’s bait einer Ehrcb-Medaille 
363,

Tr i nker  (J.)'. Asphnitwerk zu Seefold 196.
Tunne'r (P .). Bericht fiber den montanisli- 

sclien und mctallurgischen Theil der 
Pariser Ausstellung 198, 364, 375.

L.
l i n g e r  (Dr.). Mineralquclle von Mengsberg 

566.
„ (Prof.). C h ttra 'R o U c i  546 Anmerkung.
„ . birhdhung dCs Rodens in histnrischer 

, Zeit 602. ' '
„ Gcologie der Umgebung von.Gratz 220, 

234, 236.-
„ V e to n ia  A n th o t i th n s  569.

K lip s te in id  m i-d tilla r is  546.
„ P en c e  H iid lia n tt 553.
„ TertiSre Kohlc vom Voitsberg 552.
„ Tcrtiiiircs Beckon von Rein 537.
J Tbcrmcn von Dobelbad 244.

' VcrkieseltcsHolzderZirbelkiefoi'65,66.
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! . V v  _ - ..

Val lacl i  (G.).^ Verwerfung dcs Gcllnaiier 
Zinnganges 172.

Vi l l a (A. u. G.). Kreide-Petrefactc ans der 
Lombardie 607.

„ Naturliistorischcs 'Museum -zu Maiknd 
- 763.

Y o g i  (Jos.H.).PateraitronJoachimslhal 19S.
„ Secundiirc Gcbilde auf den Joacbims- 

thaler Erzgiingen 837.
Vukot i nov i d  (L. v.). Bcrgtbeer im Mosla- 

winer Gebirge 746 Anmcrkung.
„ Saucrquelle von Jamnica 201.

W .
W ade (Major). Zuliigkeit verschiedener Eisen-
• ■ • sorten 780.
W a g n e r  (Prof.). Wissenschaftliche Lehr- 

anstalt zu Philadelphia 199 und 200.
Wal a  (Jos.). Eisen-Pisolitb 606.
Wal t  her (Bcrgrath). Reicher Silberanbruch 

xpn Joachimsthal 166.
Wani ek  (Major). Eisenstein und Kohlen dor 

Roman-Banater Militargrfinzc 382.
W e i s s  (Chr. S.). Nckrolog 815.
We t h e r i l l  (Ch. Al.,). Kupfer- und Bleigc- 

. .biet im tiordwcstlichen Theile der Ver- 
einlgten Staaten 771.

Wh i t ney .  Bericht uber die metallfuhrenden 
' Gebieto am Lake Superior (Nord-Ame- 
rika) 776, 784. 786.

Wi e n e r  icaiserlichen Akademie der Wissen- 
schaften (EilfterRand derDenkscliriften 
der) 826. *•

^ i n t e r  .(K.). Tragbarcr eicktrischer Rei- 
bungs-AppaVat 828.

Wl a n g a l i  (Obristlieutenant). Reise in die 
Kirgisen-Steppen 821.

Wodi czka .  Piauzit von Tuffer 91.
W e l l  (H.)r Geologische Aufnahme im siid- 

.wcrtlicben Miihren 183.
„ . Ilfiiienm'eMungeii bei Deutsch-BIciberg 

-89*un<b9tf.

Wol f (H. ) .  Hbhenmessungcnin Karntbcn und 
Krain 675, 690.'

„ . Holicnmessungen im wcstlichen Mabrrn 
298,301. ,

„ Hobenmcssungen irt Ober - Steierinark 
706.

Wu d i c h  (Oborvorwcser). Braunkohle von 
Voitsberg 553.

Wu r z b a c b  v. T a n n e n b e r g  (K.). „Biblio- 
graphisch-statistisehe Ucbersicbt der 
osterreicbisch. Literatur im Jahre 1854“ 
183.

Z e p h a r o v i c h  (V. R. v.). Braunkohle und 
Bergtheer in Groatien 738.

„ Eisenstein und Kohlen der Roman-Bana- 
tcr Miltargrenze 382, 607.

„ Geognosie derGegend von Jamnica201.
„ Geognosie der I^ombardie 843.
„ Geognosie der Ufer des Plattensees 196 

und 197.
„ H&henmessungen in Bobmcn 133, 163.
„ Kl e s z c z y n s k i ' s  Bcsclireibung des 

Huttenprocesscs, der Aiifltereitung 
u. s. w. von Pribram 1.71, 177.

„ Silur-Formation von Klattan, Pfestitz 
und Rozroital 99.

„ Sprengung mittels Reibungs-EIcktrici- 
tat 828.

Z e rr en n e r (K.). Mctallurgische Gftsfcuerung 
' in Oesterreich 173. ^

„ Torflager bei Laibach 200.
Zi p p e  (Fr.). Conglomerat von Woltuseh

120.
„ Orographische Scheidelinie zwischen 

Bohmerwald und Fichtelgebirge 516.
Zoi s  (Frhr. S. v.). Saugethicr-Reste im 

Krainer Bohnerz 688.
Zo l l i k o f e r  (Tb.). Geologie der Lombardie 

830.
„ Trias- und Lias-Petrefacte aus der Lom- 

bardie 608.

.11. Orts-Register.

A .
Aa r - Ho r n  ( Vorarlberg). V erwerfung des Do- 

> loinits I t ,  '
Ab f a l t er s . - Bach  (Karntlien).BuntorSand- 

i  ■, stein.aufGlimmerschiefer 416.
„ Halobien-Dolomib418, 422.
„ Scbwarze Litumin'Sse Schicfcr 419,423. 

A c i i e h k i r c h  (Tirol). Dolomit 727 Profil. 
A c b e n - S e o  (Tirol). Dolomit 726,

„ 'Vormalige Ausdcbnung 738.
A c h e n -T h  a I (Tirol). Fauna der Kosscner 

Scliicbten 731.
„ . Errgtisc'tie Ulu.cke des Diluviums 737.
M . ,i t n Gerrillien-Schichten 731.
„ .(’etrefacif .(ier A'dnetherSchicliten 733.^

A c h e n - T h a l  (Tirol).Petrefacte desApty- 
cben-Kalkes 734.

A c h s e l k o p f - B e r g  (Tirol). Tertiiires f  on- 
< glomerat 737.

„ Unterer Alpenkalk 721 Pro6l.
A c k e r n  (Tirol). Neocom-Mergel 735. 
Ad e n d o r f  (Steierinark). Terrussen-Diluvium 

59, 60.
„ Wasserscbcide zwischen der Mur und 

Drau 714.
A d n e t h (Salzburg). Madreporen -  Marmor 

752.
A f f l e n z  (Steierinark). Le!tlia>Kalk 538, 

. 592, 594.
A f f r a i n - B e r g  (Steiermark). Leilha-Kalk 

i 581.
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A g t e l e k  (Ungarn). Holile im Kalkgebirge 
704.

A i c h o g g  (SleiiTiiiiirk). Tertiiircr Scliottcr 
iind Sand aiif Gneiss a08.

Algi i u.  Analogic dcr Ammergaucr Weiz- 
schiofcr 38.

„ Hierlatz-Scliiclitcn 380.
„ Kossencr Scin'cbtcn 379.
„ Scbicfergestcine 27, 28, 33, 36, 38.

A l e x a n d e r s b a d  (Bayern)- Granit 317.
Alui i is (Ungarii). Kalktuff 703.
Alniej i i r (Vorarlbcrg). Spath-Eisenstcin ini 

Algau-Schicfer 28.
.A I p e n (bayrische). Petrefaete 378, 379.

„ (italienisebe). Marmor-Sorten auf der 
Pariser Ausslellung 730.

„ (nordostlichc). Karte dcr neogenen, 
diluvialen und alluvialen Ablagcrungen 
383 und 384.

„ (nordostlichc). Lias-CepbalopodenS26.
Al pen (Ortschaft in Krain). Qiiarz-Conglo- 

mcrat dcs oberen Kohicnkalkcs 633.
„ siehc aucli „P I a n i n a‘̂ .

A l t - A l b e n r e u t h  (Bolimcn). Aufriebtung 
dcr Phyllit-Sehiclilcn 493, 326 Profil.

„ Bergbaue (aufgelassene) 368, 491.
„ Fleck- und Knoten-Phyllitc 487.
„ Vulcanischer Tuff 493.

A l t h a mmc r  (Krain). Tertiiircr pflanzen- 
fuhrendcr Sandstein 687.

A l t b o f c n  (K-arnthcn). Eocene Scbichtcn 
333.

Al tS^Kinsberg (Bobmen). Basalt 532.
„ Dachschiefcrartigcr Ur -  Tbonsebiefer 

487, 489, 326 Profil.
„ Granze des Ur-Thonschiefers gegen ter- 

tiare Scbicliten 483.
A l t - R o z i n i t a i  (Bobmen). Hydrauliseber 

Kalk 129.
A l t - S n i o l i w e t z  (B6hinen). Serpentin an 

Ampbibol-Scbicfcr griinzend 110.
Al t - Md r b i t z  (Sachsen). Hebung dcr devo- 

nischen Grauwacken - Schiefer durch 
Granulit 768, 769.

A 1181 a d t (k. k. Schicsicn). HOhenmesstingcn 
283.

A l t w a s s e r  (BShmen). Braun -  Eisenstein 
492.

„ Gang-Granit mit Turinalin 490.
» Glimincrschiefer 307.
M Quarzfels 322, 499.
„ Sattellinie dcs Gliinmcrscbicfers 488.

Amar o  (Venedig). Zusammenfluss dcr Ge- 
wasser dcr Carnia 436.

» Alluvialer Schotler 438.
Ani l ach (Tirol). Gneiss im Glimmersebiefer 

410.
Amons gr i i n  (Bobmen). Gneiss 300.

» Graphit-Sebiefer 501.
» Porphyrurligcr und Plalten-Granit 497, 

498, 309 Profil.
n Sauerquelle 314.

Amp as (Tirol). Kalk iin Thon - Gliminer- 
scliiefer 719. ' •

A mp e l s - B a c h  (Tirol). Litbodendron-Kalk 
730 Profil.

„ C h o n d rite s  734.
„ Neoeom-Mergcl mit Focus 733.

 ̂ R h y n c h o n e lla  p e d a la  733.
„ Sebiebten-Verbiegung 733.

Amp e z z o  (Venet.). Gneiss in erratiseben 
Blockcn 437.

„ GuUenstcincr Kalk 443, 430, 431.
„ Hallstutter Kalk 444.
„ Liingsthal von Sauris 433.

.4m p f e r s t e i n - B e r g  (Tirol). Melamoriibo- 
! sirte Guttcnstcincr Kalkc 718.

Amra s'(Tirol). Magnotkies inTbon-Gliminer- 
sebiefer 719.

An d e l s b u c h  (Vorarlberg). Uunkle Sebie- 
fer mit glauconitiscben Gestcinen 20.

A n g e l - F l u s s  (Bobmen). Alluvium 130.
„ Alte Goldivascbe 131.
„ Schiefer der siluriseben Abtbcilung B  

114, 113.
An g e n o f e n  (Steiermark). Gneiss 229.
.Angcrn (Bobmen). Ur-Thonsebiefer 321.
.4 n g c rs (Frankreicb), Scbiefcrbriiche 477 

und 478.
A r b e r s - B e r g  (Bobmen). Porpbyrartiger 

Granit 497, 498, 309 Profil.
Ar me n i s c h  (Militargriinze). Eiseustein- 

Lager 382 und 383.
A r n i t z g r u n  (Bobmen). Gliinmersebierer 

306, 309 Profil.
A r n o l d s t c i n  (Krain). Oberer Koblenkalk

643.
n Trias- und Steinkoblen-Gcbildc 372.

644.
A r n s d o r f  (Sachs.). Granulit 768. .  ’
Ar t a  (Vcnct.). Sebwefelquclle 438.
Arzc l  (Tirol). Tertiiires Congloinerat 737.
A rz 1 cr -  S e b a r t e  (Tirol). Oberer Alpen- 

kalk 729.
A sel l  (Bobmen). Glimmersebiefer 320, 321, 

326 Profil.
„ Quarzgang 328. «
„ Sauerquellen 334. <
„ Ur-Tbonsebiefer 313.

.4 ss l in g (Krain). Brcccien der Trias 633,682.
„ Kalkscbiefer dcr Trias 683.
„ Lagcrungs-Verbaltnissc der Trias 639.
„ Schiefcr-Sandstcin derKoblcnscbiebten 

648.
„ Schwarze Schiefer mil Spatb-Eise'nstein 

639. 643.
„ Steinkohic, teehnisebe prebo 139.
„ Steinkoblen-Kalk 649, 633.
„ Uiitcre Trias 634. •
„ Werfener Scbielilen 630.

A 3 1 e n (7'irol). Glimmerscbiefur in Fdcber- 
sebiebten 413.

A s t o n - B a c b  (Kiirntben). Gneiss in faebor- 
fdrmig gescbicbtetein Glimmersebiefer 
410, 411 Profil, 413. „

Au (Vorarlberg). Jura-Petrefacle 19.
A u g e z d  (Bobmen). Sebiefrige Graiiwacke 

der siluriseben Abtbcilung,/) 1)7>
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A u e r-B I e i b e rg (Kiiriilhen). Erzgange 87.
' „ Sl'mkkalL im Haitgendcn des Lagcr-

schiefers 7o.
A u$ s e I'-Vi 11 g r a t en (Tirol). Lager von 

Schwefelkic.s im (iliinmerschiefer 412.
A u s s i g  (Bohmen). Schwarzer Then, Ana- 

• lyse 693 und 604.
Au s i s e  (Krain). Eocene Gebilde 640.

U.
B a b a - B e r g  (Kiirnthen). GuUensteincr (?) 

Kalk 666.
Babi a - Gor a - Be r  g(k.k.Schlesien). Hdhen- 

inessiingen 287.
Badcn-rThal  (KSrntlien). GuUensteincr und 

Werfencr Petrefactc 339.
05 r e n- Bad  (Tirol). Gyps niit Rauchwacke 

und Oolomit 723.
B S r e n b e r g  (KSrnthen). Unterer Trias- 

Kalk 671. .
B a i e r s d o r f  (Steiermark). Crinoiden-Kalk
•  ■ 289, 240.

Ba l as s a - Gyarmat h  (Ungarn). Lignit, tech- 
nische Probe 809.

Banat .  Kalksteine, Analyse 154.^
■ „ Petrefacte des Ncocoms, des Muschcl- 

> kalkcs und der Hallstatter Schichten 
844.

Ba n g o r  (Nord-Wales). Schicferbriiche 478.
Barm bo t (Kiirnthen). Violette Steinkohlen-
* Schiefer mit Chlorit 423.
B a s i l i - A l m  (Tirol). Zahn eines Sauriers

■ 733.
B a y e r d o r f  (Steiermark). Thalbildung 60.
Be d e c o we i n a  (Croaticn). Plastischer Then 

-740.
B e g u n s c a - T h a l  (KSrntlien). Dachstcin- 

Schichten 639.
» Guttensteincr Schichten 638, 661.

Gyps im rothen Werfencr Sebiefer 661.
-  Quai'z -  Conglomerate dcr Werfencr 

Schichten 636.
y, Bother Kalk dcr oberen Trias 661.
„ Rchwafze Sebiefer mit Manganerzen 

' 639,643.
» Spath-Eis'enstein der Raihler Schichten 

643.
„ Werfencr Schichten 660.

Bi i l a' Ped (Kiirnthen). Kohlen-Dolomit 649, 
630. .

B e l d a - Gr a b e n  (Krain). Guttensteincr 
Schichten 637.

„ Dolomit 634 und 633, 649, 631.
„ Oberer Kohlenkalk in stehenden Schich

ten 648 und 649, 630.
„ Werfencr Schichten 630.

Be l f a s t  (Irland). Skelct des Ricscnhirsches 
161.

B e I g i e n (D u m b n t's geologische Karte von) 
373.

B e l l e v u e  (lei'^arlsbad. Porphyr im Grauit 
322.

Bel Pol e  (Kfirnthen). Breceicn-Gestein 686 
und 687.

B ergamo (Provinz).Bauslcincaufder Pariser 
Ausstcllung 749 und 730, 752.

Be rnhards - Tha  1 (Vorarlberg). Gervillicn-, 
Dachstein- und .Adncthcr Scbichteh 34.

B e r s z a s z k a  (Mililiirgraiize). Schwarz- 
kohle 383.

B e r z e v i e z y  (Ungarn). Biinsstcin-Tufl'701.
B e u s c a - G e b i r g  (Kiirnthen). Dachstein- 

Schichten 6.39, 633.
„ Raibler Schichten mit C y p r ic a r d ia  

638 und 639.
„ Spath-Eisenstein 643, 633, 638.
„ Untere Trias 634.

Be z a u  (Vorarlberg). Galtsandstein 20.
„ R n d io li te s  N e o c o m ie n s is  380.

B e z d i e k a u  (Bohmen). Streichen und Fallen 
des Thonschiefers der silurisehen Ab- 
theilung A 104.

Bi eski den- Gebi rg( k. k .  Schlesien). Hohen- 
messungen 279, 293.

B i l d r a u m - B e r g  (Bohmen), Bleierze im 
Glimmersehiefer 492.

„ Gebirgs-Granit 491.
„ Glimmersehiefer 489.
„ Torfnioore 494.

Bin ne c k  (Tirol). Gosau-Schichten 733.
B i n s - Al m (Tirol). Aptychen-Kalk 734.
B i r g  (Karnthen). Siisswasser-Tegel mit 

Lignit 642, 643.
Bi rkach (KSrnthen). Halohicn-Dolomit 419.
Bi rnbaum (Karnthen). Dolomit des oberen 

Kohicnkalkes 633. >
„ Gyps der Werfencr Schichten 643, 631.
„ Sebiefer-Sandstein der Kohlenforma- 

tion 648.
„ Werfencr Schichten 630.

B l a s e r - B a c h  (Tirol). Aptychen-Kalk 734.
Bl a t na  (Bohmen). Alluviale Ebene 131, 132.

„ Alte Goldwaschen 132.
B l a t t n i t z  (Bbhmen). Equisetiten im Kohlen- 

sandstein 262.
B l e i b e r g :  siche „Dcutsch-Bleiberg“.
B l e i h a u s  (Kiirnthen). Conglomerat und 

bimter Sandstein 416.
„ Dolortiitischcr Kalk 418.'
„ Schichtenbriich im buntenSandstein421.

B l o s s - B e r g  (Bohmen). Gang-Granit mit 
Ainphibol-Schiefcr 300.

BIf lwi tz (Bohmen). Schiefrige Grauwacke 
118.

„ Then- und Grauwackcn-Schicfer weeh- 
sellagernd 117.

B l u d e n z  (Vorarlberg). Schiefer ohne Fuco- 
iden im Flysch 16.

B l u m s e r J o c h  (Tirol). Ausgelaugler Salz- 
stock 723, 726.

„ Oberer Alpenkalk 729.
Boc k man n  (Steiermark). TerliSrer SandV 

stein und Sand 387.
Boden (Bohmen). Vulcanische Gebilde 493.
B o d e n d o r f  (Steiermark). Thal-Enge des 

■ oberen Mur-Thales 49. )
Bodonos  (Croat.). Sand mit Bergtheer 742

Anmerk. /
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'Bohti ien.  Arbeiten der I. Section wuhrend’ 
des Sommers 18o9. 316.

„ Bergzehents-EntschSdigung fiir die vor*- 
mals Berechtiglen 390 und 391..

„ (mittleres). Silurisehe Petrefaetd 335.
„ (nordwestlichcs). Geologische Ueber- 

sicht 318.
Bo h me r wa l d .  Erz-Lagerstiitten 323, 368.

„ Gebirgspasse 148, 36'9.
y Hoheuverhaitnisse 135, 137, 368.
„ Hoebste Spitzen 148, 368.

Literatur 150.
„ Pflanzengeographische Granzlinien 149, 

369.
„ Seen 148, 369.

Buhmi s c l i - Ei  s e n b e r g .  Dachschiefer748.
B og e n f o l d  (KSrn(hen). Polomit derKohlcn- 

Formation 631.
„ Terrassen-Diluvium 647.

B b g u s c h i z z a :  sielie „Begunsca-Thal“.
B o l d v a ,  D o r f  (Ungarn). Bimsstein-Tu£f 

695, 696.
B o l d v a - F l u s s  .(Ungarn). Alluvium und 

Diluvium an dessen Ufern 693.
„ Lauf desselben bei Edeleny 692.
„ Primare und secundiire Gesteine an 

dessen Ufern 700, 701.
B o l g e n  (Vorarlberg). Blocke von Urgestei-
, nen im Flysch-Conglomerat 14.
Bors'od.(Ungarn). Biinsstein-Conglomerate 

und Tuffe 695.
„ Ur-Thonschiefer 700.

B o r y s l a w (Galizien). Ozokerit und Berg- 
theer 610.

B o s s o  d’Avanza (Venet.).BunterSands(ein 
• 449.

Br ac ak  (Croatien). Plastischer Then 740.
Brandei sI  (Bobmen). Neues fossiles Harz 

. 606.
Brandenberg  (Tirol). Erratisebe Blocke 

des Diluviums 737.
„ Neoeom-Mergel mit Ammoniten 735. 
n Terrassen-Diliivium 735.

B r a n d c n b e r g e r  Ache  (Tirol). Oberer 
Alpenkalk 729.

„ Schichien der Gosau-Gesteine 735.
B r a n d j o c h - B e r g  (Tirol). Oberer Alpen

kalk 720 Profit, 726 Profil, 729.
Bra.ni8chauer-B.erg (Bdhmen). Pbonolitb 

330.
Bras  (Bobmen). Aufrechtstehender Stamm 

im Banderthon 273 und 274.
„ Sphiirosiderit 265. ’
„ Steinkohlen-Becken 270.

Brazza  (Dalmatien). AsphalthUltiges Ge- 
stein 761.

Brdo (Bobmen). Dachschiefer 469.
B r e g e n z e r  Wal d (Vorarlberg). Geologi- 

sches Profil 1.
Br e i t e n b a c h  (Tirol). Gosau-Sandsteine 

736,
Br e i t e nb r u n n  (Ungarn). D in o th e r iu m 6 l2 .
Bres lau.  Profil zur ErlSuterung der Stein- 

kohlen-Formation 832.

B r e s c i a  (Provinz). Marmor-SoMen 751. '
B r e z n i t z  (Bobmen). Granit zwischen Ur- ’ 

und Silur-Thonschiefer 105.
B r o c k e n - H o f  (Tirol). Grfiner Tbon-Gjim- 

• mersebiefer 719. ' '  ,
B'rod (Krain). Sandstei'n mit Bactrillien 684. 
B r u n n - G r a b e n  (Steiermark). Tegel mit 

Austern 575. '
,, Tertiiirer Sand 574 und 573.- 

Bu'chaeh (Karnthen). Dolbmitiscber ‘Kalk 
418.

„ Steinkohlen-Kalk 426, 427,
B u c h a u  (Tirol). Polomit 726. 
B u c h b a c h - G r a b e n  (Steiermark)/Scapiiit 

221. ■ . 
B u c h b o d e n  (Vorarlberg). Hothcr Monotis- 

Kalk in Bruchstiicken 19. - 
B uch h ei m (Kiirnthen). Siisswasser-'Tegel 

mit Lignit 642. ' S  ■ ■
B u c h - K o g e l  (Steicrmaii;,).’'^Leitha-Kalk 

585 Profil, 586. k.
„ Uebergangs-Gebirg 238. ' *
„ „ -Petrefacte 240.

6 ii c h e 1 n (Steiermark). Kohlenfiibrende Ter- . 
tiar-Gebilde 537.

Bukk-Ge^bi rg (Ungarn). Erhebuiig fiber 
das tertiiire Hiigelland 694. - •

Bbkl a  (Kiirntlien). Manganerae- der obern 
Trias 643. ' '

B u r g b e r g  (Vorarlberg). Cruner Exogj’ren- • 
Sandstein 25. 0

B u r g s t a l l - K o g e l  (Stefermark). -Ueber- 
gangs-Kalk 246, 542 ProfiJ. * '

C . • '  ’
C a 11 e n b e r g(Saehsoii). Fleck- oder Gafben- 

Schiefer 769. *
C a n a l - T h a l  (Gorz). Gailthalee Sehichteii 

373.
„ Gneiss in zerstreulen Blocken 457.^  

Canale Go r t o  (Venet.). Kohlcnfiihrrnder 
Kalk 451 Profil.

„ Schwarzer Muschelkalk 443. •
Canal e  S. Canz i ano (Venet.). Rauch- ' 

wacke 451.
„ Trias 450. - % i

Canal e  di S. P i e t r o  (Venet.). Alluvialer 
Schotter 4i>8. . »

Canale S o c c h i e v e .  (V en et.),‘TheH des 
Carnia-Tlialcs 432.

Candi de  (Venet.). StArungen' des bunten
Sandsteines 456. ^

Cani s f l uh  (Vorarlberg). Grfinze zwiseben 
Flysch und KrcidC 15.

„ Kalk des obern Neocoin 19.
Carnia (Venet.). Geognostische Bescbalfen- 

heit 178, 179, 431.
„ Guttensteiner Kalk 442 'und 443.
„ Kohlen-Formatiop 43ft ,

Lias 455. *
„ Topographic 432. ,
„ Trias 440, 445.

C e d 0 w i t z (Bohinen).,Aphanit mit Tlwnschie- ^  
ferdersilurischen Abtb'eilubg-AT13,127. j
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5 e r k o w - B e i ' g  (Bohmen). Hohenincssungen 
143.

• Ce r n a . p r s t  (Kiirnthen). Dachstoin-Kalk(?) 
683.

„ Schwarze Sehiefcr 639, 683.
O e r n a w o d a - G r a b e n  (Kurnthen). Trias- 

aische Schichten 649.
Ce r n e  Kremei i c  (Krain). Quarzit iniHorn- 

stein-Kalk 684, j688.
G li a I u p ky (Bohmen). Feldspatlireiclie 

Scbiefer der silurisclien Abtlieilung A  
108.

Ch e r b o u r g  (Fraiikreicb). Gesollschaft der
, Naturwissenschaften 303.

C h e y l a w a - W a l d  (Bohmen). Bergbau auf 
Eisen 136.
Kieselschiefer 124,126.

Chi as i s  (Venct.). Porpbyr-Sandslein 441.
Chi a v e n n a  (Lombardic). Topfstein 749.
Chl ome k (BuKmen). Gneiss-Gebiet 104.
Ch o mi e  (Bohmen). Schichtenfolge der Koh-

* lenpulde 269.
„ Steinkolden-Petrcfaete 230.

Ch o t i s c h a u  (Bohmen). Kohlenschichteii auf 
Granit 233.

r, Kohlen-Sandstein 236.
„ BeiheiiTolge der kuhlenfiihreiiden 

Schichten 261.
„ Steinkerne fossilcr Stamme 263.
„ Steinkohlen-Letten 238.

CJ i r i s t l a s s - S e e  (Vorarlberg) Sprbdcr 
Kalk mil Terebrateln 26.

C h u m - B e r g  (Stciermark). Piauzit 607. ’
Ci l l y  (Steiermark). Braunkohle, technische 

Probe 137.
Cima (Venet). Griinsteih 445.
Cima Ga s t e l l o  (V end.). Trichterfdrmige
,  Verticfungen im bunten Sandstein 447.
C i s c h k a u  (Bohmen). Kalk mit Braun- 

'Eisenstein in Thonsehiefer der silori- 
schen Abtlieilung A  112, 124.

„ ' Wetlige Thonsehiefer mit Qimrz 113. .
C l u d i n i c e  (Venet.). Kohlen im bunten
' Sandstein 441.

„ Porphyr-Sandstcin 441.
„ Schwarzcr .Muschelkalk 443, 431 und

432.
C o l l i n s v i l l e  (Nord-Amerika). Eisemverke 

779.
Co l za  (Venet.). Bunier Sandstein mit Gyps 

434, 433.
Ci t y  o f  S u p e r i o r  (Nord-Aiherika). Neu 

gcgrundete Stadt 781.
Co me 1 ico  (Venet.). Geognostische Beschaf- 

fenheit 178,179, 431.
„ Guttensteiner Sehichlcn 442.
„ Gyps 446 und 447.
„ Kohicn-Formation 436.
„ Topographie 431 und 432.
„, Trias 440.

Cos t a  Robbia.j(Venet.). Blatterstein 438.
» Stcil aurgcrichtete Kohlenschiefer 440.

C r e t t a  (Venet.). Guttensteiner Kalk und 
Halobien-Schiefer 449.

K. k. geologisobe ReichhanstuU. 7. Jalirgaog 1856. IV.

Cr oat i e n .  Braunkohlen, technische Probe 
139.

„ Eisencrze, Gehalt an Eisen 133.
„ Meerschauinartiges Mineral, Analyse

138.
Croda b i anca  (Venet.). Kohlenkalk 439.

„ Okerige Steinkohlen-Schiefer 438.
Cz as z t a  (Ungarn). Bimsst'ein-TiifT693.

„ Tertiarer Sandstein auf Kohlen-- (?) 
Kalk 701.

Czerni  Vrch (Kiirnthen). Bother Kalk mit 
Ammoniten und Brachiopoden 333 und 
336.

Cz i k l ova  (Banat). Mineralien 611.^

D.
Ual aas  (Vorarlberg). Gyps und luckiger 

Dolomit 17, 18.
Dal mat i en.  Asphalthfiltige Gesteine 761.
Da r o wa  (Bohmen). Steinkohlen-Formation 

271.
Uas s n i t z  (Bohmen). Basalt 313.
De l l ac h  (Kiirnthen). Sehwarzcr Kalk 418, 

420, 422. ■
„ Thon-Glimraersehiefer 413.

Ue ml e r - Ho h e  (Kiirnthen). Dolomitischer 
sehwarzcr Kalk 418, 422.

De t r o i t  (Nord-Amerika). Adam’s Dampf- 
Siigemiihle 773,

„ Kupferhutten 772.
„ Meteorologische Verhiiltnisse 773 und 

774.
„ Wasscrwerke 773.

D e u t s c h - B l e i b e r g  (Kiirnthen). Durch- 
schnitt des Erzberges 77, 80.

„ Erzfuhrung 87.
„ Geologiscbe Beschaffenheit 67, 77, 88. 

Huheubestimmungen 89.
„■ Pctrefacte des -Lagerschiefers 84.
„ P r o d u c t u s  C e ra  632. , -

D e u t s c h - G e r e u t h  (Krain). Sehotter- 
Terrasse 687.
Werfener Schichten 682.

D e u t s c h l a n d  (H. B ach’s gcologische 
Uebersichts-Kai'te von) 386.

„ (v. D ec hen’s geologiscbe Karte von) 
824.

D e v a n t - T h a l  (Tirol).Amphibolite imGliin- 
merschiefer 411.

„ Facherformige Schichtung des Giim- 
merschiefers 412.

D e x e n b e r g  (Steiermark).Leilha-Sehichten 
581,589.

„ Terti&rer Sand und Tegel 579 und 580.
D i d a m s p i t Z ' B e r g  (Vorarlberg). Sewer- 

Kalfc und Inoceramen-Schiefer 1 Profit.
D i l l e n - B e r g  (Bohmen). Aeussere Beschaf

fenheit 480.
„ Biichholzit 484.
„ Gang-Granit 490.
„ Gliminerscbiefer 482, 488, 489 Profit, 

310, 5‘26 Profit.
„ HShenmessungen 143.
„ Pseudomorphoseu nach Andalusit 484.

112

    
 



878 Orts-Uegistcr.

D i l l e n - B e r g  (Bohmen). Quarz mit Anda- 
lusit 483.

„ Torfnioore 494.
Di s z n o s d  Hor v a t h  (Ungarn). Tertiiire 

Sandmergcl mit Austern 699.
D o b e l - B a d  (Stciermark). Geologischc Be- 

schaftenheit 243.
„ MineralqueKe 244.

D o b r a  (Karnthen). Conglomerate des bun- 
ten Sandsteins 416, 420.

„ Schwarzer Kalk 418.
D o b r a £ - B e r g  (Karnthen). Bohnerze 689.

„ Dachstein-Kalk 74.
„ Dolomit 71, 72.
„ Encriniten, Korallen tmd Scbnecken 72.
„ Geologiscber Ban 69, 76 Profil.
„ Guttensteincr Scbichten 69.
„ Obere Trias 70.
„ Terrassen -  Diluvium 76 ProHl, 83, 86.

Dobran (Bulimen). Scbichten der Stein- 
kohlen-Mulde 261.

„ Steinkohle mit Kalk uberzogen 239.
„ Steinkohlen-Sandstein 236.

Dob r awi  t z e r  Be r g  (Bdbmen). Siiulenfor- 
miger Basalt 330.

D o b r a w y - W a l d  (Bohmen). Braun-Eisen- 
steiu 123.

D o b r s e  Vrch (Kiimthen). Oberer Kohlen- 
kalk 633, 660.

D o g n a c z k a  (Banat). Mineralien 611 und 
612.

Do 1 ch i (Croatien). Braunkoble 739, 740.
Dol lanka-Bach. (Bohmen) .  Kreide-Gcbilde 

327.
D o m i n i c a n e r - W a l d  (Bohmen). Stein- 

kohlen-Conglomerate 239.
Donau.  Oeblschichten auf deren Oberfliichc 

97.
Doni ch-^Wal d (Bohmen). Gneiss 320.

„ Granit in Giingcn 527.
■ Dornbi rn  (Vorarlberg). Caprotincn-Kalk 21.

„ Flyseh 13.
„ Ncocom-Schichten 20.

D o s o l e d o  (Venel). Gyps im buntcn Sand- 
stein 446.

„ SchichtenstdrungCR dcrsecundUren Gc- 
bildc 433.

1) 0 z a n k a -  A I p e (Kiimthen). Schwarzc 
Schicfcr unter Werfener Scbichten 
666 und 667.

Drau (HOhenbcstimmungcn zwischen Gail, 
Save und) 673.

D r a u - T h a l .  Huhcnbcslimmungen 347.
' „ Tcrrassen-Diluvium 83, 333 und 334.

„ Trias-Gebilde 69, 70, 76 Profil.
D r e i f i c b i e n - H o f  (Bohmen). BauatifBlei- 

glanz 312.
D r e i h a c J c c n  (Bohmen). BIciglanz und
• Kupferkies 491.

„ Quarzgang im Gneiss 482.
D r e i k r e u z - B e r g  (Bohmen).Normal-Gra- 

nit 106.
D r e n k o w a  (MilitargrUnze). Schwarzkohlo 

der Grostener Scbichten 607.

D r o b o l a  (Kiimthen). Dolomit des obern 
Kohlenkalkes 649, 630.

D r u s k o v e c z  (Croat.). Braunkohle739,741. • 
D u 1 c e (Bohmen). Schwarzer Then, Analyse 

603 und 604.
D u p p a u (Bohmen). Basaltisches Gcbirg 194, 

329.
U u p p l a c h  (Kiimthen). Neogene Gesteine 

641.

Eben (Tirol). Gyps mit Uauchwaeke und 
Dolomit 725.

„ Tertiarcr Sandstcin 737.
E b e n w a l d  (Kiimthen). Dolomit 76 Profil.
E b r i a c b - G r a b e n  (Karnth.).Guttensteincr 

und Werfener Scbichten 339.
E c k e r - K o g e l  (Tirol).BotherPorphyr 416.

„ Schwarzer Kalk auf buntem Sandstein 
422.

E d e l e n y  (Ungarn). Geologische BeschalTen- 
heit der Umgebung 692. , •

„ Schichtenfolge 699.
E d e l s c b r o t  (Steiermark). Alter Bergbau 

auf Gold 236.
Eger  (Bohmen). Ur-Thonsebiefer 423.
E g e r e r - K r e i s .  Braunkohlen-Becken 327, 

328, 329.
„ Geognostische Aufnahme 167.
„ Geologische Beschafl'enheit 479.
„ Torfmoore 332. ,

E h a c k e r - B e r g  (Bdhmen). Basalt 330.
E h r e n h a u s e n  (Steiermark). Bryozoen- 

Schichten 384.
„ Leitha-Kalk 338, 381, 584, 394;
„ TertiSre u. diluviale Ablagerungen 333, 

336.
E i c h e l - B e r g  (Bohmen). Granit 318.
E i c h w a I d (Bohmen). Braunkohle, lechnische 

Probe 807.
E i l f h a u s e n  (Bohmen). Phyllit 322.

„ Sehiefriger Quarzit in Glimmerscliiefer 
521.

E i 0 S d (Steiermarkt). Terrassen Dilurium 
31.

E i n o d - B a d  (Steiermark). Plastischer Lcbiii 
43.

E i s e n b r o d  ( Bohmen). Dachschicfcr 749.
E i s e n b ti h I (Bohmen). Ausgcbraiuttcr Vulcan 

331,493. I
E i s e n h u t - Be r g  (Steiermack). Sleinkohlen- 

Conglomerat und Schicfcr 713.
Ei s e n k a p p e l  (Karnthen). Gaillhalor Schich- 

ten 340. ^
„ Hallstiilter Pctrefacte 339.

E i s e n r e i t h  (Kiimthen). Kohicnkalke 426.
Elbi ngen-Al p(Vorarlberg) .  Algiiu-Schie- 

for auf Dolomit 27, 28, Profil.
„ Buntcr Sandstein 416. ‘
„ Gervillien-Scbichten, Dachstein- und 

Adnether Kalk 34. ,
„ Zcrkliifteter rother Hornstein 34.

El l bogen( Bohmen) .  Basaltische Ausbriiche 
185.
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^ l i b o g e n  (Bohmen). Braunkohlcn-Forma- 
tion 183. 380.

E l s t e r - Wa l d  (Bohmen). Gneiss 530.
E n g -  AI p c (Tirol). Aptychen-Kalk 734.
E ngelh .'tus (Bohmen). Hbonolith 331.
Engl and.  Zweierici Faunen derKohlcn-For- 

■ mation 184.
E n n s - F l u s s .  Hohenmessungen in dessen 

Gebiet 713.
E p e r i e s  (Ung.). B e n c r u  r - P f e i f f i n g c r -  

sche Cement-Fabrik 7S7.
„ Hydraiiliseher Mcrgcl, Analyse 808.

E r z a r c c  (Croaticn). Braunkohten - Flotz 
739.

Ermesgr i i n  (Bohmen). Glimmerschiefer 531.
„ Torfmoore 534.

E r n s t t h a l  (Bohmen). Quarz gangformig in 
Melaphyr 810.

E r z g e b i r g  (Bohmisches). Erzfuhrende La- 
gerstiitten 333, 366.

„ Krystallinisches Gebirg 318.
’ „ Torfmoore 333.

E s e l s b e r g e r - G r a b e n  (Steiermark).Dilu- 
viales Kalk-Conglomerat 54.

E $ e m o n (Venet.). Gyps 455.
E t z e n d o r f  (Steiermark). Korniger Kalk 331.
E u b e n - T h a l  (Tirol). Halobicn-Kalk 739.
Eiilenkofel(K sirnthen). Halobien'Schichtcn 

449.
Europa.  Beust'sche Erz-Zonen 180.
E V r e u X (Frankreich). Wissenschaftliche Ge- 

scllschaft 363.

F .
Faak (Karnthen). Dolomit des obern Kohlen- 

kalkes 638.
„ . Gebirgsgcstaltung 647.
„ Terrassen-Diluvium 647.

F a l k e n a u  (BOhmen). Basalt 185, 186.
„  Braunkohlen-Beeken 185, 186, 338. 

380.
F a l l - B a c h  (Tirol). Adncther Schiefer 733.

„ Dolomit 736.
„ GerviHien-Schichten 731.
» - J o e h  (Tirol). Oberer Alpenkalk 736 

Profil.
F a n t s c h (Steiermark). Acephalcn dcrTege.1- 

Molasse 576, 578.
„ Cerithicn-Scliichten 578.

F a r m e r - B a n e r  (Steiermark). Krystallini- 
scher Kalk 331.

F ed  ora  (in (Kiimthen). Amphibol-Schiefer 
630.

F e i s t e r - G r a b o n  (Steiermark). AltcrWas- 
serlauf 53.

F e i s t f i t z  (Krain). Terrassen-Diluvium 689.
„ Terliarc Sandsteine mit PRanzenresten 

687.
F e i s t f i t z - G r a b e n  (Karnthen): Arophibol- 

Sehiefer 6,70.
„ Quarz-Conglomerat 636.
„ Schiefcr-Sandstcinder Kolilenformation 

648.
» Werfener Schichten 644.

F e i d k i r c h  (Vorarlbcrg). Kreideschichten 
31.

F e l d w e b c l - A l p e  (Tirol). Amphibol-Schie
fer in Glimmerschiefer 411.

F e u e r  am ^ u h e l  (Tirol). Halobicn-Dolo
mit 418.

F e u e r s t i i d t - B e r g  (Vorarlbcrg). Flysch 
mit Chondriten 1 ProRI, 3.

F i c h t e l - B e r g  (Bayern). Westliches Ende 
des Granites 517.

F i c h t e l - G e b i r g  (Bohmisches). Erzfiih- 
rung 333, 367,

„ Krystallinische Gesteine 318.
F i l z e n - W i l d a l m  (Tirol). Ncocom-Mcrgel 

735.
F i l z h u b e l  (Bohmen). Serpentin 383.
Fi I z - Moos  (Tirol). Torflager incinerMulde 

des Neocom 730 Profil.
F i n k e n s t e i n  (Kiimthen). Dolomilischer 

Kohlenkalk 631.
F i r e - B e r g  (Tirol). Unterer Dolomit 33 

Profil.
F i s c  hern (Bohmen). Glimmerschiefer 531.

„ Granit 517.
F l a d u n g s - B e r g b a u  (Karnthen). Hallstat- 

ter Kalke 339
FI a m b e r g (Steiermark). Leitha-Kalk 590.

„ Sand des Leitha-Kalkes 580 und 581.
F l a m h o f  siehe „ F l a mb e r g “.
F l e i s c h h a c k e r - W e i n z e l  (Steiermark). 

Nulliporcn-Kalk 580.
FI e i s s e n (Bohmen). Braun-Eisenstein 531.

„ Glimmerschiefer 531.
„ Granit 517. '
„ Sauerquelle 534.
„ Torfmoor 534.
„ Ur-Thonschiefer 533.

F l i n s b e r g  (Pr, Schlesien). Venverfung der
„ Glimmerschiefer-Zone 770.

F l i t s c b  (Gorz). Dachstein-Kalk 681.
F l ohau  (Bohmen). Ilothliegendcs 336.
F Or s t e r h a u s o r  (Bohmen). Zersetzter Glim- 

mcrschicfcr 531.
F o h n s d o r f  (Steiermark). Brannkohlen- 

Schichten 41, 44.
„ Rothe Sehichte im Liegcndcm der Braun- 

kohlc 43.
F o l i a  (Lombardic). Sepia aus sukapennini-

' schen Mcrgcl. 844.
F o r m a r i n (Voralberg). GerviHien-Schichten

Porni  Avol t r i .  KohIcnscbichteA 439 und
440.

F o r n i d i S o p r a  (Venet.). Stiirungen der 
triassischen Schichten 454.

„ Thalmulde 433.
„ d i S 0 110 (Venet.). Porphyr-Sandstcin

441.
„ ' Rother Hallstatter Marmor 444.
„ Thalmulde 433.

Fo r n o  But (Venet.). Triassischo Schichten 
454.

„ D e g a n 0 (Venet.). Triassischo Schich- 
ton 454.
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F r a g e n s t e i n  (Tirol). Mergcl des untern 
Alpenkaikcs 724.

F r a n k r e i e h .  Cement, Analyse 371.
„ Gepresster Torf, technische Probe 136.
„ Scbiefcrbriiche 477.

Fran zdorf .  Torf, technische Probe 604 und 
60a.

F r a n z e n s b a d  (Bohmen). Glimmerschiefer 
321.

„ Mergel und Schiefer mit Cyprideen 380 
und 381.

„ Mineral-Moor 332, 381.
F r a u e n b e r g  (Steiermark). Leitha-Schich- 

ten 392, 593 Profil.
„ Leitha-Schichtcn mit Stern-Korallcn 

594.
F r auhut t - Be r g ( Ti r o l ) .  Oberer Alpenkalk 

721 Profil, 724.
F r e i b a c h - G r a b e n  (Karnthen). Gutten- 

steiner Schichten 339. ,
„ Hohenbestimmungen 349.
„ Bother Jura-Kalk 333.

Fr e i b ic he 1 (Steiermark). Leitha-Kalk auf 
Sand und Teget 586.

„ Mergcl im Licgcnden desLeitha-Kalkes 
588.

„ Tertiarer Schieferthon mit Abdrucken 
von Pflanzen 506.

Fr e i l a n d  (Steiermark). Eklogitartiger Gab- 
bro 233 und 234.

„ Knolliger Gneiss 230.
F r e s c h e n - A l p e  ( Vorarlberg). Caprotinen 

Kalk und Neocom 21, 22 Profil.
F r e e i n g  (Steiermark). Graphit im Ueber- 

gangs-Schiefer 246.
Fr i e d e r s r e u t h  (Bohmen). Ur-Thonschie- 

fer 323, 326 Profil.
F r 5 h 1 i c h-B a u e r (Karnth.). N eogene T u r r i -  

te l la  334. 572 und 373.
F r o s c h - M 0 h 1 e (Bohmen). Bau auf Blei- 

glanz 512.
F u c h s  h a u s c r  (Bohmen). Quarzit-Schiefer 

521.
F fired (Ungarn). Werfner Schichten und 

Muschclkalk 197.
Ff i r s t e nwar t  (Steiermark). Ko.rallen-Kalk 

238.

Ci»
G a c h t - P a s s  (Vorarlberg). Weisser Vilser 

Kalk fiber dunkicn und bunten Schiefern 
32.

,, S p i t z e  (Vorarlberg). Lithodendron-
* Kalk 33.

G ar b e r h a u - W aid (Bohmen). Gang-Granit 
327.

G ai 1 - Berg  (Karnthen). BUmninoser Kalk 
mit Fisehresten 417.

„ Schwarzer Kalk 422.
Gai l - Thai  (Tirol u. Karnthen). Geologisehe 

Besehaflenheit in der Umgebiing von 
Lienz 405.

„ Glimmerschiefer 415.
„ Hfihenbestimmungen 464, 673. ,

G a i l - T h a i  (Tirol und Karnthen). Kohlen- 
Formation 424.

„ Schutt auf Werfencr und Guttensteiner 
Schichten 76 Profil, 85.

„ Trias- u. Guttensteiner Schichten 373.
. „ Zusammentreifen der Kohlen-Furmation 

mit dem Lienzer Gehirge 430.
G a i s - B e r g  (Steiermark), Crinoiden-Kalk 

239 und 240.
„ Uebergangs-Gebirge 238.

G a i s f e l d  (Steiermark). Tertiarer Schotler 
auf Glimmerschiefer 233.

G a i s - H o r n  (Vorarlberg). Dolomit mit 
Gervillien-, Dachslein- und Adnether 
Schichten 33.

Ga l e n a  (Nord-Amerika). Hauptort des Blei- 
Gebietes am Lake Superior 794.

G a l l i z e n - B a c h  (Tirol). AdnetherFlecken- 
mergel 420.

„ Dachstein-Kalk zwischen Adnether und 
Kossener Schichten 419.

„ Glimmerschiefer-iihnliches Gestein im 
Fleckcnmcrgcl 420.

G a m i l - B e r g  (Bohmen). Urthonschiefer 
503, 504.

Gaml i t z  (Strmk.). Bryozoen-Schichten 584.
„ Conglomerat d. Leitha-Kalkes mit C o n u s  

584.
Leitha-Kalk 538.

„ P e e fe n  cristatus 585.
Gams  (Steiermark). Gneiss 229.
Gams  f l e ck  (Kiirntben). Violette Gcsleine 

mit Chlorit 425. ,
S a m s - G r a b e n  (Tirol). KfissenerKalke419.
Ga nt e c k  (Vorarlb.). Dunnbankige schwarze 

Kalke des Flysehes 18.
„ Grossluckiger Dolomit 16.

Gas t e i n .  Serpentin 749.
„ siehe „ W i l d b a d - G a s t e i n “.

Gavarno (Venet.). Majolica (dichter Kalk- 
stein) 751.

Gawor y  (Bohmen). Thonschiefer mit Nadcin 
von Amphibol 108.

Gaya (Miihr.).Braun-Eiscnstein, Analyse 805,
Gbe l  (Bohmen). Braiin-Kiscnstcin im Thon

schiefer der silur. Abtheilung B  125.
G e i s - A l p o  (Vorarlb.). Alpen-Grfinstcin26.

„ Dalolith 26.
G e n s c h e l - A I p e  (Vorarlberg). Gervillien- 

Scbichten mit Dachstein-Knik 29, 37.
■Genschel -Tobcl  (Vorarlberg). Flysch und 

flyschrihniiche Gcstcine 29.
„ Uothgestreifter Dolomit 29. ‘ %

Gi u d c c c a  bci Venedig. Asphaltltu..Cement- 
Fabrik des Frciherrn,'‘V. U o t h s c h i l d  
736, 700, 762.

G i n d r i n - B o r g  (Bohmen). Kiosoischiefor 
auf schiofrigem Qiiarzit 122.

G l a t s c h a e h  (Kfirnth^i). Schwarzer Kalk 
418,422.

G l a t z - B e r g  (Bohmen). AmpMbol-Schiefer 
500.

„ Basalt 512 und 513.
,* Berghau auf Zinn 512.
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G t a t z - B e r g  (Bohmen). Granit 497, S09 
Profil.

„ Torf 514.
G l a t z e  (Bohmen). Gneissartiger Atnphibol- 

Schiefer 500.
G l o g g n i t z  (Nied.-Oesterr.). Steinkohlc,

' tecimische Probe 809.
Gl e i n s t a t t e n  (Steiermark).Stcil abfallendc 

Tertiarschichten 563.,
Gl ei rsch-Tht i l  (Tirol). GesehichteterDolo- 

mit 727.
„ Kalkstcin mit Concrelionen 727.

G l o b u r e u  (Militar-Griinzc). Bisenerze, 
Gebalt 155.

„ Lagerungs-Verhaltnisse 383.
G o d l - B a u e r  (Steiermark). Blauer Tegcl 

mit Ostreen 575.
G5 v g 5  (Ungarn). Kalktuff703 und 704.
G o r s c h i t z - G r a b e n  (Steierm). Tertiiirer 

Lebm 45.
Gorz  (Gebiet v.). Geolog. Aufnabme 629.
Gdss i r i t z  (Tirol). Glimmerschiefergebirge 

412.
G6 _ s s n i t z - Ba c h  (Steiermark). Erosions- 

Thal, 551 Anmerkung,' 560 Profile.
„ Gneiss und Glimmersebiefer 234.
n Turmalin und Granat 226. ^

GOs t i n g e r Th a l  (Steiermark). Uebergangs- 
Petrefacte 239.

G o t h e s t c i n  (Bohmen). Quarzfels 528.
Go l d - B a c h  (Bjibmcn). Kreidegebilde 327.
Gol dbri i ndl  (Bohmen).AlteGoldscifen529.
G o l d d o r f  (Bohmen). Erzgiinge im Ur-

■ Thonschiefer 324, 367.
G o l d e n h d h e  (Bohmen). Erzgiinge im Ur- 

Thonschiefer 324, 367.
G o l i c a - B e r g  (Kiirnthen). Guttensteiner 

Kalk 654.
„ Schotterbiinke 659.

G o l l i n g - G r a b e n  (Steiermarl^. Schotter- 
Ablagerungen 54. *

Go mb a  (Ungam). Ackererden, Analyse 361.
G o r i n t s c h a c h  (KUrnthen). Terrassen- 

Uiliiviifm 647. ■
„ Torfmoor 334. *

Go r i u s e  (Krain). Fussknochen eincs Rindes 
im Bohnerz 689.

„ Kalk mit Hornstein 684, 688.
„ Zahne des Huhicnbiircn im Bohnerz 688.

G o r n a - B e r g  (Kiirnthen). Rudisten-Kalk
stcin li)3, 335.

Gos au.  Geologische Ideniitiit mit dor Kain- 
ach 221.

Gos o l  (BoluBen). GriinzezwisrhenUr-Tlion-' 
schiefer und tertiiiren Gebilden 485.

„ Phyllilc 487, 526 Prolil.
G o s p i d  (Militargr.). Steinkohlc, tecimische 

Prpbc 360.
G 0 11 m a 0.8 gr tl u (Bohmen). Ur-Thonschicrer 

522.
G o t t o w i t z  (Bohmen). Hangcndflotzc der 

Pilsener Kohlenmulde 259.
G o u z c  (Steiermark). Braiinkohle, feeh- 

nische Probe 805, 807.

Grabze (Karnthen). Jaspis 663.
G r a d e n  (Steiermark). Ucbergangs-Gcbilde 

auf Urschiefern 248.
„ Ucbergangs-Kalk uiid Dolomit 248.

G r a d e n - B a c h  (Steiermark). Diluvialer 
Schotter auf tertiiiren Schichten 597.

G r a f e n d o r f  (Kiirnthen). Spalh-Eiscnstcin 
in Glimmersebiefer 415.

Gr af engr i i n  (Bohmen). Alter Ban aufBlei- 
glanz 492.

„ Gang- und Gebirgsgranit 490, 491.
„ Korniger Kalk in Glimmerschicfer 484.

’ „ Kupfererze im Quarz 493.
„ Sattellinie des Glimmerschiefers 488, 

489 Profil.
Gr a s c c k  (Bayern). Schwarzer Knollenkalk 

mit Halobien 379. .
G r a t e n - B c r g I  (Tirol). Asphalt im untern 

Alpenkaik 723.
G r a t z , Mineralien-Sammlung des Joannenms 

185.
„ Petrcfacte in den Pflastersteinen 242.
„ Tertiiire und diluviale Gcbilde 535. 

Uebergangs-Gesteine 238.
G r a t z e r F e l d .  Diluvialer Schotter 596,602.
G r a t z h o f  (Kiirnthen). Bother Marmor auf 

Kohicnsebiefer 427.
„ Schwarze pflanzenfuhrende Schief. 427.

G r e b e n z e n - G e b i r g  (Steiermark). HOhe 
der Uebergangs-Schiefer 714. •

G r e g e r h o f  (Bohmen). Diluvium auf und 
neben Basalt 532.

Gre i ner - Wal d (Ober-Oesterreich), Hohen- 
messungen 137.

G r e i s e n e g g  (Steiermark). Uebergangs- 
Quarzit 248.

G r e u t h (Steiermark). Diluvialer Schotter 64..
Gri ntouz-Berg(Ki i rnthen) .  Gesehichteter 

Dolomit 670,672.
„ siehe auch „Vi r ne g  Gr i nt ouz".

G r o d i s c h t z - B e r g  (k.k.Schlesien). Hohen- 
messungen 286.

G r O t s c h  (Steiermark). Meer-Sand und 
Tegcl 561, 579.

G r o s s a u  (Nicdcr-Oesterr.). Schwarzkohic, 
tecimische Probe 808. •

G r o s s - F l o r i n n :  sichc „ S t  Fl or i an".
G r o 8$kIe i n (Steiermark). Steil abfallende 

Tertiiir-Schichten 562.
G r o s s - O e d i n g  (Steiermark). TertiSred 

Schotter und Sand 547.
„ - P e t r o w i t z  (Bohmen).Glimmerreicho 

Schiefer der silur. Abtheilung A  , 107.
„ -  S ic  hdi ch  fur  (Bohmen). Schichtung 

des Gneisses 489 Profil.
„ S t a n g e r s d o r f  (Steiermark). Ter- 

tiiirer Slergel mit P e e te u  und Forami- ■ 
niferen 590.

„ -  S u I z (Steiermark). Mineralquellc 
5!I5 und 596.

„ - T u r r a c h - S e e  (Kiirnthen). Dolomi- 
tiseber Kalkstein, Analyse 153.

Gr ot t c n l i o f e n  (Steiermark). Aphanitisehes 
Uebergangs-tJcstcin 247.
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Gr o t t e n h o f e n  (Stciermark). Tcrtiarcs 
Conglomerat mit Foraminifcren 247, 
593.

Gr ub- Tha l  (Stcicrm.). Bvyozocn-Sehichtcn 
584.

Grun (Bohmcn). Glimmcrschiefcr 521,524.
„ Sauerquelle 534.
„ Strahlstcin mit Oligoklas in amphihoti- 

schcn Gcsteinen 320.
„ Ur-Thons,chicfcr 321, 522.

Gr i i n - B e r g  (Biihmen). Quarzgiinge im Ur- 
Thonsckiefer 523.

Grun t e n  (Vorarlberg). Galt-Sandstein mit 
Caprotinen- und Inoccramcn-Kalk 24, 
25Profil. '

Grund-Mi ihle(Bdl imen) .  Roth-Eisensteine 
512.

Gs c h i i r - Gr a b e n  (Tirol). Muschclmarmor 
mit Ammoniten 727.

„ Rauchwacke u. Carditcn-Sandstein 725.
G u g g i t z  (Steicrmark). Tcrtiiire Meeres- 

Pelrefactc 569, 570.
G u n d e r s d o r f  (Steicrmark). Ampliibol- 

Gestein im Gneiss 232.
Gunders he i m (Krnth.). Schwarze Pflanzen- 

sehiefer in fsicherform. Lagerung 428.
G u n t e n h a n g - B e r g  (Vorarib.). Gcflammte 

graue Schiefer 20.
Gu t s c b  (Bohmcn).HangendflOtz dcr Pilsencr
• Kohlenmulde 259.
Gut t ar i ng  (Krnth.). Eoccn-Schichtcn 335.
G yps i - Tob  e 1 (Vorarib.). Gyps in schwarzen 

Schiefern mit Hornstein 11.
II.

Hab-Al  p e (Steicrmark). Eklogitartiger Am- 
pbibolit 231, 232.

l l a b e r s p i r k  (Bohmen). Erdbrande 329.
„ Schiefcrlhone mit Pflanzen und Insecteh 

328.
H a b e r s t e i n - B e r g  (Bohmen). Granit 517.
Ha c k e n h i i u s e r  (Bohmen). Braun-Eisen- 

stein 492.
„ Quarzit mit Gneiss 482.

i l agengr i i n  (Bohmcn). Granitgangc 527.
„ TertiSre Kalk-Breccie 675.

H a h n e n k a m m - B c r g  (Kiirnth.). Schottcr- 
banke 659. •

„ Unterste Lagc d. ohcren Triaskalkcs652.
Ha i d u k - P e l s e n  (Karntlien). ObersterTrias- 

Kalk 682.
„ Bother Werfener Schiefer auf Kohlcn- 

Dolomit 660.
H a j e c e k - B e r g  (Oesferrcich.- Schlesicn.)  

Hohenmessungen 281, 282.
■Rai n- Berg  (Bohmen).Glimmerschiefer521.
R a i n e r s d o r f  (Sachsen). . Thonschiefer in 

der Niihe von Granulit 768.
Hal bgebs i ud (Bohmen). Basalt 531.

„ Eisenfiihrende Quarzgiinge 531.
,  Granit-Giinge im Granit 527.

Hal l  (Tirol). Fahlerz-Schlichc, Gehalt an 
Kupfer 158.

». Salzberg 722.

Ha 11- T h a i  (Tirol). Dolomit und Carditen- 
Schichten 725.

Ha m e l i k a - B e r g  (Biihm.). Hamelicit 320, 
382.

Hangac s  (Ungam). Tcrliiire Schiohten 699.
Ha r r a c h e g g  (Steicrmark).Sericitahnlicher 

Schiefer 243.
Har t  (Nicdcr -  Oesterreich). A ce ro O ic r iu m  

in c is iv u m  610.
H a s e 1 a u (Steicrmark). Lignitfuhrendcr 

Siisswasser-Tegel 545.
H a s e l - H o f  (Bohmen), Amphibol-Sehicfcr 

500, 507.,
„ Gneiss 507.
„ Graphit-Schiefer 501.

Has l au (Bohmcn). Egeran-Schiefer 168, 
320, 519.

„ Granit 517, 518, 526 Profil, 527.
„ Quarzgang 528.

Ha s r e i t h  (Steicrmark). Tcrtiiire Absiitze 
mit Austern und Balanen 568, 568.

H a u s r 11 c k-W a I d (Ob.-Oestcrreieh).' Braun-, 
kohlen-Ahlagerungen 164, 174.

H e i d e r e r  (Tirol). Gosati -  Conglomerate 
736 und 737.

H e i l i g e n - G e i s t  (Kiimthen). Schotter- 
Ablagcrungcn 86.

Hei l igen-'VVasser (Tirol). Thon-Glimmcr- 
schiefer 720, 721 Profil.

He i l i g e n k r e u z  (Bohmen). Ur-Thonschiefer 
526 Pro6l.

H e i i i g e n s t a l l  (Steicrmark). Glimmer
schiefer 234.

He n g s b e r g  (Steiermark). Leitha-Gebilde 
586.

„ Mincralquelle 564.
„ Tertiiirer Schoiter 562, 563, 566.

■ „ Uebergangs-Schiefer 243.
He n g s t b e r g  (Bohmcn). Kiescischiefer 120.
Her ms d o r f  (Sachsen). Granulit im Granit

770. ’
Hessen ( Di e f f e nbac h' s  gcologische Karte 

des Grossherzogthiims) 386.
H e u - B e r g  (Tirol). Gosau-Schichten 737,
Hi nde l ang  (Vorarlberg). Analziin u. Stitbit 

im Alpen-Mclaphyrc 26.
„ Gyps mit Hornstein 32.
„ Hicrlatz-Petrcfacte 380.
„ Kossencr Brachiopoden 379.
„ Verrucano 37. ,,

H i n t e r a u - T h a l  (Tirol). GosclubSj^tor
■ Dolomit 727. » f
Hi nt crbad (Vorarlberg). Griinze Fly-

• sches 15. •
Hi nt erburg  (Steicrmark). DilMflBttKnlk* 

Conglomerat 55.
R i n t e r - H i m m e l r e i c h  ( R i^ c  

520. t
H i n t c r k o l t e n  (BOhm.). QiiarIH im Gneiss 

482.
Ri r s c h a u  (Vorarlberg). Gzlt-Sandstoinauf 

Caprotincn-Kalk 19.
H i r s c h b e r g - J o e b  (Vorarlberg). Oberer 

Neocom-Kalk 19.

5neiss
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Hi rschegg;  (Sleiermark).Ampliibol-Ge$tcin 
in Gneiss iibergehcnd i%7.

„ Geplogische Beschaffenhcit 226.
H i r s c l i e g g e r  Al p e n  (Stciermark). GJim- 

merscbiefer 228, 233.
„ Krystallinischcs Gebirge 223.

H i r z e n b u c b e l  (Steicrmark). Tcrtiiire 
Meercsabsfitse 337, Sfil.

„ Tertiiire Pctrefactc 363.
. H n a d s c b o w e r  Bach (Bohmen). Hiigel von 

atten Seifenwerken 132.
Hn i mc t z  (Bohmen). Schicbtenfolge der 

' Kohlenmulde 262.
„ Steinkohlen-Letten 238.

H o c b - A e l p e l e  (Vorarlberg). Flyscb 14.
Ho c h b e r g  (Vorarlberg). Hornstein (rother) 

der Algiiu-Schiefer 10.
H o c h e c k (Kiirnthen). Dacbstein -  Kalk 

419.
H 0 ch e n f e I d (Steierm.). Abnormes Sfreichen 

des Gneisses 229.
Hohenl hal  (Kiirntben). Thalbildung 659.
H o c h - G a l l  (Tirol). Gneiss im Gliminer- 

schiefer 410, 428.
H o c b - S e h o b e r  (Tirol), f’acherformig ge- 

schichteter Glimmerscbiefer 412.
Ho c h s t r a s s e  (Steiermark). Platten-Gneiss 

23.5.
Ho c l i - T r a g i s t  (Steiermark). Kreide-Con-,

. glomerate mit bohlen Geschieben 530.
„ Kreide-Pctrefacte 221.

H o c h - W e i s s s t e i u  (Kiimthen). Krystalli- 
nischer Kalk im Steinkoblen-Schiefcr 
426, 428, 439.

Hof l e i n  (Kiimth.). Dolomit zwisch. Koblen- 
und Werfener Scbichten 664.

H d f l i n g  (Tirol). Ampbibol - Schiefcr im 
Glimmerscbiefer 415.

l l o l l - T o b e l  (Vorarlberg). Alpen-Melaphyr 
26.

Ho t t i n g  (Tirol). Gneisstrummer in einem 
, erratischen Gncissblock 738.

HOt t i n g e r - Gr a b e n  (Tirol). Scbwarzcr 
Mcrgbl mit Rauchwacke 721 Profil, 
723. .

„ Rauchwacke mit Brucbstucken' von 
niergel und unterem Alpenkalk 725.

H o f - A I p e  (Tirol). Gneiss jin Glimmcr- 
schiefer 410. '

„ • B a u e r  (Stciermark). Hangen((-Schie> 
for der Voitsberger Kobic 332.

„ -  M ii h I e (Steiermark). Tertiar. Mergel 
und Thon mit organisrhen Resten 370, 
371. »

Hobe  E g g e  (Bohmen). Basalt330.'
Ho h e n b e r g  (Bayern). Granit 517.
Ho h e n o ms  (Vorarlberg). Caprotinen-Kalk 

in uingestiirzter Lagorung 21.
Ho h e f i f r e s c h e n ' - Al pe  (Vorarlberg). Ca- 

protincn-Kalk 21, 22 Profil.
H 0 h e n i fe r (Vorarlberg). Caprotinen»Kalk 3.

„ Karrenfelder 3.
H 0 b e n s ta d t (Oestorreicbisch - Scblcsien). 

Uuheiimessungcn 281.

Ho h e i i - Tr i c b  (Karntbeii). Crinoiden-Kalk 
in Steinkohlen -  Schicfern 423, 426, 
427.

„ Orthoceratiten-Marmor 427, 439, 440. 
siche auch „M ont o  S c  a m i s  s“.

Hob I s t e i n  (Bohmen). Gebirgs-Granit 491.
„ Granit-Gneiss 481.
„ ,()uarzit im Gneisse 487.

Ho l z - Be r g  (Bohmen). Daohsebiefer 472, 
473.

Hopf neben  (Vorarlberg).Gerviilien-Kalk 8.
„ Sebieferthon, Kieselkalk und Dolomit 7.

H o r n b a c h - T h a l  (Vorarlberg). Algiiu- 
Schiefer mit Dolomit 34.

H r a s t o w e t z  (Steiermark). Braunkohic, 
technische Probe 152.

Hromi t z  (Bohmen). Gediegen Kupfer auf 
■ Vitriolsebiefer 608.

H r u s 0 h a u (Bohmen). Stamm von L e p id o -  
d e n d r o n  608.

Hu n ge r bur g  (Tirol). Diluvium auf ter- 
tiiirem Conglomerat 737.

Hi i n d s - Ko g e l  bci Wien. Gesteins-Spren- 
gung mittelst Reibungs -  Elektricitiit

, 828. .
H u n g e r s b e r g  (Bohmen). Erzfuhrende 

Quarzgunge 530.
» Ur-Thonsehiefer 522.

Hu r o n - S e e  (Nord -  Amerika). Ebbe und 
Fluth 783.

H u s s l - H o f  (Tirol). Thon-Glimmerscbiefer 
718.

J .
J a b l o n c z a c r  Hot t er  (Ungarn). Gyps im 

Gutlensteiner Kalk 703.
J a b l u n k a u  (K. k. Scblcsien). Hohen- 

rocssungen 289.
J a c k s o n - B e r g  (Nord-Amerika). Eisen- 

lagcr 773 und 776, 777.
J a g c r s w a l d  (Vorarlberg).Neocom-Scbicb- 

ten 21.
J a 10 w z i n (Bohmen). Kohicn -  Sandstein 

254.
Schicbtenfolge der Kohlenmulde 264.

Jamni t za  (Croatien). Saiienvasscr 201.
J a n o w i t z  (Miihren). Hohenmessungen 290.
J a s i o n c a  (Galizien). Lignit, tccbmschc 

Probe 809.
J a s l o e r  Kr e i s  '(Galizien). Geologische 

BcschalTcnheit 836.
J a u e r b u r g  (Kraiii). Conglomerat der Kob- 

Icnschichten 631 und 632.
„ Dolomit des obern Kohlonkalkcs 633.
„ Kohicn-Dolomit 633.
„ Quarz-Conglomerat d. Werfencr Scbich

ten 634.
„ Raibler Schiciitcn 638, 839.
„ Schiefcr mit Lagcrn von Spatb-Eisen- 

stcin 369, 639.
„ Schiefer und Sandstcine der Koblen- 

Formation 632.
„ Terrassen-Diluvium 689.
„ Werfener'Sebiebten 630, 660.
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Jauken  (Karntli.). Dolomitisirtcr scliwarzcr 
Kalk 418, 422.

J a u n - T h a l  (Karnthen). Hohenmesstingen 
330.

„ Terrassen-Diliivium 333.
„ Torliarc Gebilde 173, 176, 334.

J a v o r i - G r a b e n  (Kiirntiien). Eruptiver 
Granit 363.

Jaworzno  (Gebict v.Krakau). Steiiikohlcn- 
Ablagcrung 385.

Idria (Krain). Geologiseher Bad dcr Uni- 
gebung 838.

J e l o u e a - B e r g  (Kiirntben). Bohnerze 688.
„ Eocene Schicbten 640,

J e n b a e h (Tirol). Bunter Sandstein in
. Blocken 722.
„ Mcrgel des untcrn Alpenkalkcs 724.
„ Vormaliger Abflus.s des Achen'-Sees 

738.
Jepa  (Karnthen). Guttensteiner Schicbten

• 637,647.
„ Kalk und Dolomit 649.
„ Sielie auch . . Mi t t agskof e l ’*.

J e r e k a  (Krain). Triassische Schichten und 
liassisehe Ainmdnifen 684.

J e s s e n i g - B a u e r  (Karnthen). Dunkle 
Kossener Kalke 336.

I f e r - A i p e  (Vorarlberg). Schiefer und Kalk 
dcs Neocoms 4, 7 Pro61.

Ige l s  (Tirol). Thon-Glimmerschicfer 207, 
721 Profil.

„ Siche auch „ Ho h e n i f e r “.
I l l - T h a l  (Vorarlberg). Fucoiden-Flyseh33.

„ Obere Alpen -  Schiefer zwischen Verru- 
cano und Dolomit 33.

■ „ Schiefer dcs Keupers 16, 33, 36.
„ Urgebirgs-Blocke 13 und 16.

I l l e g g i o  (im Venetianischcn). Gyps iin 
Keiiper 433.

I l l e r - T h a l  (Vorarlberg). Geognostisches. 
Profil 23.

„ Kreideschichten zwischen Flysch 7.
I l l e v n i e z a  (Croatien). Braunkohlen 739.
l l l o v a  (Militar-Granze). Lager von Eisen- 

steinen 382, 607.
I i nbe r ge r  Horn (Vorarlberg). Unterer 

Dolomit auf Keuper-Schiefer 23, 36.
I n n s b r u c k .  Thon -  Gliqimerschicfer 718, 

720 Profil.
„ Tertiiires Conglomerat 737.

J o a c h i m s t h a l  (Bohmen). Patera'(tl93 und 
196.

„ Reichcr Siiber-Anbriich 166.
„ Sceundiire Gebilde auf den Erzgangen 

837.
J o c h e r h a u s - A l p e n  (Tirol). Kalk-GIiin- 

merschiefer 409.
J d g a r t - B e r g  (Karnthen) . Crinoiden-Kalke 

mil Cephalopoden 333.
„ Kdssener Schichten 193.

J os a f o  (Ungarn). Fortsctzung der Agtelekcr 
Hohle 704.

I p o l y - S a g  (Ungarn). Leithakalk-Petrefacte 
813.

I schl .  Blddit und Lowei't, Analyse 603.
I s e l - T h a l  (Tirol). Amphiboliseher Granit 

gangartig in Glimmerschiefer 409.
„ Ilohenbestimmungen 462.

I s l e - R o y a l e  (Nord-.Amerika). AiteKupfcr- 
baue 784.

I s o n z o - T h a l  (oberes), Dnehstein-K?.lk 
687, 683, 686.

„ Hochebene 681.
„ Triassiseher (?) bunter Kalk 686.

J u d e n d o r f  (Steiermark). Brauukohlen- 
Gcbilde 39, 42.

J u d e n h a u  (Bohmen). Gebirgs-Granit 497.
„ Torf514.

J u i f e n - B e r g  (Tirol). Aptychen-Schichten 
734.

„ Ncoeom-Mcrgel 733.
„ Petrefaete der Adnether Schichten 732.

J u n g b r u n n  (Karnthen). Fiicherformig ge- 
schichteter Glimmerschiefer 424.

„ Glimmerschiefer auf Alpenkalk 429.
J u n g  b r u n n e r  B a e h l e i n  (Karnthen).. 

Dachstein-Kalk 419.
J u n g f e r n s p r u n g  (Karnthen). Grenzc zwi-
i  schen Central -  Gneiss und Glimmer

schiefer 408.
J u n g - S m o l i n o w e t z  (Bohmen). Serpenlin 

und Amphiholit 110 und 111.

K .
Kaaden (Bohmen). Grunerdc 843.
K a d u t s e h  (Karnthen). Dachstein-Kalk 76 

Profil, 81.
„ Diluvialer SchoUer 86.

Ka r n t h e n  Geologische Aiifnabme 629.
„ Geologische Karte 386.
„ (ostiiches). Geologische Durchschnitle 

■ 332.
„ (sudiistliches). Bleierze 369 und 370.
„ „ Diluvium und tcrliUre

Absiitze 173.
„ (sudiistliches). Gervillien und Trias- 

Schichten 374.
„ (sQdiistliches). Hohenmessuttgen 346.
„ „ Krystallinische Schie

fer und Massengestcine 363
n (sfiddstlichcs). Lias- und Jura-Gebilde 

193.
„ (sudwestliches). Gailthaler Schichten 

und Trias 372.
K ah reck (Vorarlberg). Geiwillien-Schichten 

34. .
K a i n a c h  (Steiermark). Diluvialer Lehm 

601.
„ Erliohung der Thalsohle 602.
„ Quarziger Glimmerschiefer 234. .
» , Scaphiten und Rudisten 236.
„ Wasser-Durchbriich 341.
„ Wiener Sandstein ftuf Uebergangs-Co- 

birg 236. ‘‘
K a i n d o r f (  Steiermark). TerWfiros Conglo- 

mcrat mit Foraminiferen 393.
Kai nz (Steiermark). Kalk im krysiallinischen 

Schiefer 227. ,
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Kaisci'-Joch (Vorarlberg). Algiiu-Schiefei’ 
28.

„ (icrvillien-Scliicliteii 28.
Kaiser-Klause (Tirol). Neoconi- Mergel

• 73S.
Kaiscr-Wald (Bdlmica). Erzfuhrung 367, 

368, SiO.
„ Oeognoslisclic BcschalTunlicit 167, 4!)4.
„ dranit 496.

Kalainuki (Orirchcniand). Siibfossilc Mol- 
laskcn 173.

Kallcnbrunner Ricgcl  (Kuritthcn),Dach-
• stciii-Kalk 73, 76 1‘rofil.
Kamun vrh (Kiirnthcn). Obercr Koldcnkalk 

643, 648.
„ WerfenerSchicfer und Conglomcral644.

Kamincrblihl (Bolmtcn). Ausgebrannter 
Vulcan 331, 333.

„ PhyllitaiTigcr Glimmcrsehiefcr 321.
Kainmcrdorf beiEger. TcrtiareAblagcrun- 

gen auf Glimnivrsebiefer 326 Protil.
Kamnier-Wdld bei Eger. Ur-Thoiischiefer 
• 322, 326 Profd.

Kanker-Bach (Kiirnthen). Oberer Kohlen- 
kalk 633, 664.

Kanker-Thal  (KSrntbcn). Neogene Gcbilde 
. 648.

» Porphyr 636.
„ TerliSre Kalk-Breccic 673.
„ Tbalbildung 663, 674.
„ Weisser Dolomit 674.
„ Werfener Schiebten 634 Aiiinerkung, 

674.
Kapnikbanya (Siebenbiirgen). AiiiGbczirk 

dcs Berg-Comniissarjals 390.
Karawanken-Gebi rg (KUrntlien). Ge- 

birgsschotter 642.
» Gcognostisclie Beschaflenbeit 629, 634 

und 633.
Karlau (Steierinark). Diluvial - Terrassen 

396.
Karlsbad (BShmen). Basalt 329.

„ Era - LagerstSUen im krystalliniscbcn 
Gebirgs323, 310.

„ (Dr. H ochstcttcr’sSchrifluber) 823.
„ Mincralqncllen 202 und 203, 332.

Kar l sbader  Gebirg (Biibmen). Geologi- 
seber Bail 167, 494.

„ llubcnvorbaltnisse 147.
„ Porpbyr 322.
„ Serpentin 322.
„ Torfmoore 332.
„ Or-'riionschicfer 321 und 322.

Ka rl .spiIz-Berg (Vnrarlberg). Dnioniil 34.
K a rner-Vel  laeb (Kiirntben). Congloineral 

dcr Kohlen-Formalion 631 und 632.
„ GuUenstciner Sebiebten 638.
„ Mangan-Erze 643.
„ Qiiarz-Conglomerat 636.
„ Werfener Sebiel%r 634.

Karp a then (sijdliobc). Hdblcnkalk 703.
„ Kalkziigc 703.

Kas-ltach (Tirol). Bunter Sandslein in 
Blockon 722.

K. k. geologUi'he RiiclixiiivUU. 7. Jnlirgang;. ta56. IV.

Ka s s e n a u  (Buhincn). Rcibenfolge dor Koh- 
lenschicbtcn 263.

Kal har i  n a - T h a l  (Kiirnlhcn). Doppeltc 
Kriiminung der WerfenerScbicblen 667.

„ Sebottcriagon 669.
K a I b a r i n e n d o r f (Bobinen). Torfmoor 332.
Kat s c b  (Sleicrniurk). Tbal der Mur 713.
K a t s e b - B e r g  (Salzburg). Glimnierscbiefer 

auf Central-Gneiss 428.
K a t s c h - G r a b e n  (Steierinark). Eisen- 

schiissiger tertiiirer Lcbm 42.
„ Sebotter dcs Diluviums 31.

Kaucr(Karnthen). Werfener Sebiebten 666.
Kb cl (Bobinen). Tboii- und Grauwacken- 

Sebiefer dor silurisclien Abtbcilung U  
116, i l 7 .

K e e w e n a w  P o i n t  (Nord-Ainerika). Ku- 
• pfergruben 786.

K eg  e I -  A I m (Tirol). Dolojnit 727 Pro6I.
K c g e l - B a u c r  (Steierinark). MeeresrT egcl 

371.
K e l l e r b e r g e r  R i e g e l  (Karnthen). Sto

ning der obern Trias 71.
Kc i s d o r f  (Steierinark). Tertiare Pflaiizen- 

rcstc 366, 387.
K c III 0 nc zc (Ungarn). Leithakalk-Pelrcfacte 

813.
Korni ca  (Krain). Unterc Trias 684.
K e r s e b b u e b - H o f  (Tirol). Unlerer Alpen- 

kalk 724.
K e r s e b d o r f  (Krain). EoceneSehiehteii640.
Kc s s I c r - A I p e  (Voraribcrg). Neoconi, Ca- 

protincn-Kalk, GaK-Saiulstein und liio- 
ccraincn-Sebiefer 4 Prolil.

K i e s c l - l l o f  (Bobinen). Gang-Granit 490.
Ki r e b b ac b  (Karnthen). Gailtbalcr- und 

Trias-Sebichten 372.
K' i rchenbi rg  (llohmen). Gliininerschiefcr 

306, 309 Protil.
„ Quarzschiefer 502.

K i r c b c n - J o c h  (Tirol). Alte Mubren (Mo- 
riinen) 738.

„ Raucbwackc und Carditen-Saiulstein 
723.

Ki s s  in go II (Bayern). Koblonsaiires Gas der 
Sool<|uelleii 828.

KI a III m - B a c h (Tirol). Aplvchen-SchiijbteH 
734.

K l a i n m c l - S c e  ('I'irol). Kiiniiger Kalk iiii 
Cblorilscbicfcr 408.,

Kl a t t a u  (Bobinen). Ildbcnincssiingcn 133.
„ Siliir-Eormation 99.

K l a u s - W a l d  (Tirol). Aptycbcn-Kalk 734.
K I e i n - A 8 i 6 n (v. T cb  i hat cb cTs Werk 

iiber) 821.
Kl e i n - S e l l b t t i i b c r  (Bobiiicii). Eiseiicrze 

,381.
KI c i n - S i c h d i c b f u r (Bobmen). Blci- und 

Kupfererze 491.
„ Qiiarzit iin Gneiss 482, 487.

Kl e n o v e c z  (Croatieii). Kruiinkohlen 739.
Kl oben  (Bobinen). Basalt 313.

_ Gliininerscliicfer mil wcisseiii Gliiniiicr
302.
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Kl o s l e r  (Biilimen). Fcldspathrciclic Seliie- 
fcr (Icp silurischcn Abthcilung A  i07  
und 108.

Kl os t er - Tl i a l  (Voraribcrg). Geogiiosli- 
sclics Profil 1. ■

„ Obercr Alpcn-Scliiefcr zwisclieii VciTu- 
cnno und Dolomit 3a.

Kl u g - Ba i i c r  (Stcierniark). Koriiigcr Kalk 
iin Gneiss 231.

K n o b e l - B c r g  (Stciermark). Tegel auf 
Gosau-Scbiclitcn o60 Pfolil.

i K o c h - H u h l e  (Sleiermark). Bryozoco- 
Schichten o84.

K o c n a - G e b i r g  (Kraiii). Daclistcin-Scliich- 
Icn 639.

„ Einsenkungen im Dachstein'Kalk 663.
„ Guttensteiner Sehiebten 654.
„ M e g a lo d o n  b -u fu t le r  640.
„ Quccksilbcr im obern Gailllialcr Kalk 

374.
„ Sebiebtenbau 670 und 671. ,
„ Gntere Trias 652.
„ Weisser Dolomit 672.
„ Werfener Schichten 671.
„ siche aiich „S e c 15 n d c r K o c n a“.

K 6 fI a ch (Stciermark). Braiinkoblcn-Scliicli- 
ten 536, 550, 560 Prolile.

„ Diluvialer Gebirgsscbollcr 597.
„ Kalk und Dolomit 248.
„ Kalk-Breccie 550.
„ Lcbm auf Brnunkobic 556 Profil.
„ Lignit, tcchniscbe Probe 159.
„ Terliire und dihivialc Gcbildc 535, 537.
„ Uebergangs-Gebirg 247.

K o n i g s b  e r g  (Bdliinen). MoorkoJile und 
Lignit 381.

K o n i g s w a r t  (Bohmen). Amphibol-Scliicfer 
500.

„ Bergbau auf Mangan 512.
„ Erdbriinde 329.

K o n i g s w a r t  (Bohmen). Gang-Grunit 501.
„ Gneiss 500.
„ Granit 497, 508.
„ Sauerqucllen 514.
„ Torf 514.

K o t s c h a c h  (Kuriitlicn). Rhynchoncjlen- 
. Kalk 417.

„ Rdhrcnmcrgel d. bunlcn Snndstcins 416.
„ Scliichlenbruch Res hunten Sandsteins 

421.
Ko f c a - AI p o  (Kiimlben).Scliwarzc Scliicfcr 

und Sundstcine. unter den Werfener 
Schichten 666 und 667.

K0 f f l e r - Gr a b e  n (Karnthea). Dacbstcin-
, Kalk auf Cassianer Schichten 373.
K 0 gl (Tirol). Kalk-Brcccic des bunten Sund- 

stcines'722.
K o h l b a c h  (Steierm.). Braunkohlon-Mulde 

560 Profil.
K o h U M u h l e  (Bohmen). Sauorquelle 534.
K 0 i n £ c a-B o rg  (Krnth.).Werfener Schichten

666.

Kokauni  tza -  B e r g  (KSrnlhen). Oberer 
Kehlenkalk 63^

K o k a u n i t z a - B c r g  (Karnlhcn). Weisser. 
Dolomit 664.

K o k o r z o w  (Bohmen). I(nngendn>ilze dcr 
Pilsener Steinkohlen-Mulde 259. 

Ko l l i n k o f e l  (Karnthen). Kohlenkalk 4'25 
und 426, 439.

„ siehe auch „Pi zzo  Col l in,a“.
KolIni  t z cr  Me i c rhof  (Krnth.). Basalt344. 
Komber. g (Stciermark). Tcrtiarc iMecres- 

gebilde 566.
K o m e n d a - A I p e  (Karnthen). Goldhiiltigc 

. Erze 643, 673.
„ Kalktnile 673. *

Ko n o wa  (Bohmen). Untorcr Quadcr auf 
Rothliegendem 326.

K o n r a d s g r u n  (Bohmen). Eisenerze 381.
„ Phyllit 486, 487.
,, Quarzgang 499.
„ Sauerqucllen 514.
„ Ur-Thonschiefer 485, 489, 490, 503.
» Ur-Thonschiefer mit Ainphibolit 504.

K 0 n s i c a (Krain). Trias 684, 686. o 
Ko pril l  nek (Krain). Aminoniten des.oheren 

Lias 684.
Kor- A I pc (Stciermark). Kalk-, Amphibol- 

und Eklogit-Einlagcrnngcn 342.
„ Krystallinische Gestcide 225, 341.
„ Orographic 223, 224.
„ Qiiarzit mit Cyanit 231.
„ Schotterstrome 598. 

K o r i t n i t z a - T h a l  (Krain). Dachsfciii- 
Kulk 681.

K0 r pi ts c  h - Grab c n (Karnthen). Werfener 
Schiefer 644.

K o s s u t a - G e b i r g  (Karnthen). Dachslcin- 
Schiehten 639 und 640, 669.

„ Diabas 343 und 344.
„ Guttensteincr Schichten 666.
„ Hdhcnpuncte 664.
„ M e g a lo d o ii t r i f /u e te r  640.
„ Oberer Trias-Kalk 669.
„ Pctrcfactc 632.
„ Sliirung der Kohlen- und unicren Trias- 

Schichten 665. ^
K o s z t e l o r  Ge b i r g  (Croaticn). Braunkolilc 

7.38.
Ko t h - A I p e  (Tirol). Lilhodcndrcn-Kalk in 

Bliickcn 732.
Kot hbi i che l  (Steierm.). Kalk-Breccie 550. 
K o t l i k o n  (Bilhmon). Porzellanordc 259.

„ Steinkohlcn-Sandstcin 254, 256 
Ycrkieselic llolzstiiimne 266.„ ? M l.  * ft i

Ko v e s n o c k  (Karnthen). Daehstcin-Kalk 7,3. 
Ko wn i d  (Stciermark). Braunkohlen-Tcgel * 

auf krystallinischcm Schiefer 560 Profil. /j 
„ Thonschieferartig. Gliinmcrschiqfcr234.

K rn b a n z (Kiirnthen). Silbererzo 643. 
Krfinbnch (Steierm.). Tegel u. Merjycl 546. 
Krai n.  Borghaiiptmannschaft 615.

„ Gcologischc Aufnahme 629.
„ Hohenbesliinmungen 352, 675, 690.
„ Werfener und Giiltenslciner Schichten 

,375.
K r a i n bai r g (Krain). Eocene Schichten G40,
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Kni ki ui dorf  (Stciermark). I>iltivi:il«r Lolini 
iind Grtis o'l.

„ Kinseitkungen 716.
„ Hulicnkcstiimmingen 710.

Krana wi t t er  R lam in (Tirol). Unlcrcr 
 ̂ AIpcnkalk 724.

Kr'anr.cck (Voraribcrg).GrrmeNuinmulitcn- 
Sciiicliten auf grauen Mergcin 23.

Krapi na  (Croaticii). Braunkolile 738, 739.'
„ Minerulqucile 841.

K r a p p  (Kiirntli.). Ban auf Spatli-Riscnstcin 
602.

Kr a p p - Pc l d  (Kiirntli) . Terrassi^n-Diluvium 
333.

K r e g g  (Stcierinark). Griinze tier tcrliaren 
Ablagcriingen 337.

, . „ Molasaenartigcr Meeres-Tegel 363.
Kre i ns  (Stciermark). Uurclibriicli dcr Kain- 

ach 341.
„ Gliinmerseliierer 234.

Krcn (Vorarlberg). Obcrcr Algau-Scliiefer 
iiiit Aptycben 31, 30.

Kreut l i  (Karntli.). Werfcner Scliichtcn 69.
K r e u z - B e r g  (Bdlimen). Quarzgang 499.
K r e u z - P e t e r  (Steierni.). Tertiiire Mccrcs- 

Petrefacte 369, 373, 376, 378.
K r i e g e r n  (Bobmen). Erzlubrung 311.

„ Rotbliegendcs 326.
„ Ur-'l’bonscbiefer 503.

•K r i k e b a j (Ungn.). Braunkolilen-Bccken 009.
Kr i n a - Al p c  (Kriiiii). Kalk-Breccic 687.
Kron- A Ipe (Krain). Antbracit, Analyse 604.
Kronau (Krain). Obercr Kohleiikalk 633. 

Tertiarer Seliottcr 646.
Kr o n b o f c r Gr a b e n  (Kiirnllieii). Sandsleiiic 

und Scliicfer dcr Koblenforinalion 4';̂ ).
Kropi na  (Krain). Kolilcn-Doloiuit 649.

„ Scbiefer-Sandstein dcr Itoliten-Forma- 
tion 648.

K r o l t e n d o r f  (Stciermark). Durcbbrueb der 
Kainach 341.

„ Uebergangs-Doloniit 238.
K r u d n m - B e r g  (Bubineii). Zug von Quarz- 

fels 322.
Kr u g s r e u t h  (Bobmen). Gliminerscliiefur 

321, 522.
Kruinau (Btiliiiien). Granulit 767.
Krumbach  (Vorarlb.). Gervillien-Scliiclitrn 

und Dacbstein-Kalk 29.
Kr u mm- B a c h  (Tirol). Gosau-Scliichtcn 

737.
' Kr umpnus s bnum (Nicdcr- Ocsterrcicb). 

Porzcllanerdo u. Braiiiikoiilc, Anal. 138.
K n b a n y - B c r g  (Bobmen). Ilubennicssiingen 

141.
K u hbach (Vorarlberg). Gervillien-Scbiebten 

und Daclistein-Kalk 31 Prolil.
KQni s chcs  G e b i r g e  (Bubiiicn). Hobcn- 

incssimgen 143.
Ki i nz l e - s s p i t z - Berg  (Vorarlb.). Unterer 

Doloniit 12 Prolil.
Ki i s l enl and.  l/ergbauptmaiinscbart 613.
K u h -  A I p e (Stciermark). Uebergungs- 

Sebiefer 714.

Ki i k o w a - S p i a a  (Krain). Hierlalz-Scliicb- 
ten 686.

„ Werfeiier Scliicbten 682.
Kul pa-Tl i a l  (Croaticn). Saiicrqiiellcn 201 

und 202.
Kun r e u t h  (Bobmen). Pliyllit 322. ■

Mj .

La a se  (Krain). Tertiiircr Sand 687.
L a e b o t e n - B e r g  (Bobmen). Steiiikolilen- 

Conglomerat 239.
Li i ngdorf  (Kiirnth.). Dolomitisclicr Kolilen- 

kalk 631.
L i i n g e n f e l d  (Krain). Dolomit des obern 

Koblenkalkcs 633, 630.
„ Gypslagcr 181, 643, 631.
„ Triassisclie Breccien 633.

La fat s  eh (Tirol). Obercr AIpcnkalk mit 
C h e m n U zia  729.

La i bach  (Krain). Bergliaiiptmannscliart ftir 
Krain und Kiistenland 613.

„ Roth-Kisenstcin, Eisengelialt 806.
„ Stcinkohien, Analyse 604.
„ Torflagcr 200.

L a n i p s e n - J o c b  (Tirol). Vormalige Er- 
strcckiing des Aclicn-Sccs 738.

La n d c c k  (Boliinen). Porpbyr im Gcbiete des 
AinpUibolits 322.

Landl  (Tirol). Animoniten und Bcleinniten 
des Ncocoms 733.

La n d s b e r g  (Stciermark). Gneiss 229, 230.
„ Hochgebirgs-Scliottcr 598.
„ Tertiiire Ablagerungcn neben Ur- und 

Uebergangs-Sebiefer 237 Prolil, 340.
L a n d s b e r g e r  AIpen (Steierin.). Krystal- 

liniscbeS Gebirge 223, 228, 237 Prolil.
„ Saum von tertiiiren Gebilden 340, 367.

La n g g  (Stciermark). Lcitlia-Kalk 389.
„ Siisswasser-Tcgel mit Lignit 642, 643.

L a n g - L h o t a  (Bobincn). Spliiirosiderit in 
Braunkobic 606.

Lanko wi t z  (Steierinark). Braunkoblen-FIOfz 
533.

„ Griinze des Koflachcr Braiinkoblen- 
Bcckens 331.

„ Haldcn-Brcccie 3>'>0.
L a n s e r k u p f e  (Tirol).Kalkscbicfer inTbon- 

Glimmersebicfer 719, 721 Prolil.
Lanz (Tirol). Bunter Sandstcin 417.
L n n n a c h  (Steierinark). Tertiiire Koble 363

• und 364.
„ 'I'crtiiirer Sand 363.

L a s s e n b e r g  (Steierinark). Tcgel 369, .371.
Las s n i t z  (Steierinark). Thai tier Mur 716.
L a s s n i t z - B a c h  (Steierinark). Diluvialcr

. Scbotter37.
„ Lchm-Ablagerungcn 601, 602.

Lat s c l i ach  (Kiirnth.).Doloinitischer Kolilen- 
kalkOSI.^

„ Guftenstciner Scliicbten 637.
L a l t e r n s  er T h a i  (Vorarlberg). Flysch und 

Neocom 13.
La u r e t t a  (Ungarii). Ilolile Geschicbo im 

Leitba-Kalk 137.
113*
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Lavant  (Karnllien). Daclistein-Kalk 41!).
„ (ilinimerschiefer auf Alpciikalk 429.
„ Schwarze erdhai-zigi! Scliiefer 419.

L a v a n t - T h a i  (Kiirnllicn). Ncogcne Gc- 
bildc 334.

Lei ) r i ng (Steicrmark). Basalt o9a.
L e c h - T h a l  (Vorarlberg). Algau-Scbicfer 

mit rothem und schwarzem Kalk und 
■ Gevvillien-Scbichtcn i l ,  12 Proiil, 27.

„ Dolomit und gypsfuhrcndcr Then 18,27.
„ Vilser Kalk 30, 33 Profil.

L e d e t z  (Bohmen). Graue Lettcn u. Sebiefer- 
thone dcr Kohlcnschicbten 237.

L e h e s t e n  (Sacbsen-Mciningen). Schiefer- 
bruche 478.

L e i b i t s c h - B a c h  (Bohmen). Ur-Thonschie- 
fer 503.

L e i b n i t z  (Steierm.). Diircbbruch der Sulm 
541, 593 Profd.

L e i b n i t z e r  Fe l d  (Steicrmark). Tertiare 
Gcbilde auf Uebergangs-Schiefer 247;

L ei mb ruck (Bohmen). Alter Bau aufKupfcr 
512.

„ Quarzstiicke im Thonsehiefer 499.
„ ■ Sauerquelle 514.

L e i n b a c h - T o b c l  (Vorarlbcrg). Schiefer- 
thon mit Kicselkalk und Hornstein 33.

L e l e t i t z  (Bohmen). Dioritartige Schiefer 
der silurischen Abtheilung A  108.

„ Silurisehe Abtheilung A  102.
L e m s i t z - T h a l  (Steierinark). Walkcrerde 

365.
Le nd  (Salzburg). Serpentin 749.
L e o b l - P a s s  (Karnth.). Dacbstein-Schiehten 

639.
„ Gnttensteiner Schichten 638.

L e o b l - T h a l  (Karnthen). Geologisehe Be- 
seliaffenbcit 663, 668.

„ Sebotter-Terrassen 669.
„ Steiukohlen - Schiefer und Sandsteine 

664.
Leonro t h  (Steierm.). Glimnicrschiefcr 234.
L c p e i n a - G r a b e n  (Krain). C y p r k a r d i a  

636.
„ piisenspath 643, 657, 638.
„ Kohicn-Dolomit 634.
„ Pclrefacte dcr Kohirnaehiohtcn 632.
„ Quarz-Conglomerat 633.
„ TertiSrer Schotter 639.
„ Thonsehiefer untcr Dolomit 633.
„ Werfener Schiefer 634, 633.

L e r c h e c k  (Steicrmark). TcrtiiireKalk-Gon- 
glomerate 549.

„ Uebcrgangs-Knlk 241, 242.
L e s s a  c h - T h  a I (Karnth.) . Glimmerschiefer 

420 und 421.
Lr i i f l i ng  (Tirol). Spath-Eisenslcin im Glim

merschiefer 413.
L e i i l s c b d o r f  (Slcici-mark). Pcrindischc 

Quelle 171.
L ib  a ken (Bohmen). Sehiefrige Graiiwacke 

117.
L i c h t e i i c g g  (Steicrmark). Knppcn von 

Scliicfergebirg in tort. OebiUlon U43-

L i c b a u - B a c h  (Bohmen). Glimmerschiefer 
309 Proiil.

L i e b e n s t e i n  (Bohmen). Basalt 331.
„ Granit 517, 518.

L i e b n i t z  (Steierm.). Tertiare Ablagerungcn 
auf Uebergangs-Schiefer 237 Proiil.

L i e b a c h (Steicrmark). Tcrliiirer Schotter 
und Sand'347, 360.

L i e b o r i t z  (Bhm.). Krcidc-Petrefacte 327.
L i e b s t e i n  (Bohmen). Quarzit 122.
L i e n z  (Tirol). Geologisehe Verhiiltnisse der 

Umgegend 403, 415.
„ Hohenmessungen 439.

Lie.nzer K l a u s e  (Tirol). Rotlicr Adnether 
M erpl 420.
Schichtenstorung d. Adnether Schichten 
422.

L i e s c h a  (Karnthen). Tertiare Ablagerungcn 
mit Braunkohle 176.

Li g i s t  (Steicrmark). Durchbrueh dor Kain- 
ach 341.

„ Glimmerschiefer 233, 234, 233.,
L i g o s u l l o  (Venet.). Gyps z.wischen Kauch- 

wacke und buntem Sandstcin 433.
Li hn  (Bohmen). Steinkohicn-Sandslein 236.

» Stcinkohlcn-IIangendllotze 239.
Limb e r g  (Steierm.). Kohlenfiihrende Suss- 

wasser-Schichten 561.
L i n d e n - B e r g  (Bohmen). Glimmerschiefer 

mit Granaten 482. *
Linz.  Fossiie Cetaceen 163.
L i p p i t z b a c h  (KSrnthen). Kalktulf 334.
L i t t i t z  (Bohmen). Alaunschiefer 238.

„ Steinkohlen-Sandstein 236, 260.
Li z u m (Tirol). Glimmerschiefer mil Anda-

• lusit, Stanrolith und Turmalin 720.
L l n n d e g a i  (W ales). Schiefcrbriiehe' 478.
Lobs  (Bohmen). Gneiss 320, 300.
L o b s d o r f  (Saehsen). Granulit als Gang im 

Glimmerschiefer 770.
. L o c h b i i u s e r  Wald (Bohmen). Sallcllinie 

dcs Glimmerschiefers 488.
Lo c h o l i n - B e r g  (Bohmen). Fossiie Slumnie 

265. .
„ Kiigligcr Sandstcin 234, 233.
„ Stcinkohlen-Congloinerat 236.
„ Steinkohlen-Sandstein 234.

L o s s n i t z  (.Sachsen). .Sehieferbriiche 478.
L o h - T e i c h e  (Bohmen). lliori(< iii| Granit 

•520. .
I j o i bach  (Kiirnthcn). livpnnkollIc.n-Sehich- 

ten 176. ^
Loi be l - Bach (Krain), l{uhcnhestinimungen 

348 and 349.^ '
„ - Thai  (Krain). Grinoidcn-Kiilk 340.

Lnmbardi e .  Petrcfaclc 607.
„ Geologisehe Unlersiiehnng 843. ..
„ Qiiaterniiro Gcbilde 830.

Looch (Krain). Hachstein-Kalk 686.'
Longbac h- Tnbo l  (Vorarlb.). Wclzscliicfer 

mil Aptychen 36.
Los a II (Bohmen). Phyllile 487.
Loss i n  (Bohmen).Schichtenfolge d. Kohlen- 

gebirges 2(i2.
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L o s s  in (Buhmen). Stcinkoblcn-Gebildc auf 
silur. Schicfcrn 201.

L o i t e r  (Bubmen). Biinter Sandstcin 416.
n Rotber PorphjT 416.

L o v e r e  (V end.). AJIuvialer Tuff 7i52.
„ Anbydrit und Gyps 733.

Lubc nz  (Bdbmcn). Geologiscbe Verlvalt- 
nisse 373, 374.

„ Rolblicgcndcs 326.
Luf fcseb (Vorarlberg). Flyseh la , 16.
L u d i t z  (Buhmen). Glimincrscbicfer 321.
Lu gos  (Ungarn). Sand m. Berglheer getrankt 

742 Anmerkung.
L n h a t s e h o w i t z  (Mahr.). Geologiscbe Ver- 

haltnisse 377.
L u i s e n b u r g  (Bayern). Felsgruppen von 

Granit 317.
„ Goldmoos (S c h is to s te g a  o sm u n d a e e a )  

329 Anmerkung.
L u k n i a - S a t t e l  (Krain). Dachsfein-Kalk

686.
L upyniak(C roatien). Braunkoble 138,738, 

739.
L u se  ban (Buhmen). Aphanit dcr silurisclien 

Abtlieilung J l 127 und 128.
L u t z ma n n s d o r f  (Steiermark). Dilurialer 

Sebotter 49 und 30.
ni.

' Madi son (Nord-Amcrika). Hauptstadt dcs 
Staales Wisconsin 792, 793.

„ UniversitSt und wissenschaftliche An- 
stalten 793, 794.

Ms hren.  Dachschierer 748.
„ BntschSdigung der vormaligen Grund- 

herren fiir den Bcrgzehcnt 390 und 391.
„ Marmor-Sorten 731, 732.
„ ‘ (siidwestliches). Geologiscbe Aufnabme

• . 183.
„ (sudweslliches). Serpentin 184. •
„ (weslliches). Huhenmessungen 279, 

298. 301.
„ (weslliches) Rotbliegendos. 840.

M 8 h r i n g (BSbinen). Urthonschiercr 323,323.
„ Tortmoore 334.

Ma h r i s c h - Os t r a u .  Hubenmessungen 284.
M a i I a n d. A. und J. B. Vi 11 a's naturhistori- 

sebes Museum 763.
Main a (Venet.). Biinte Sandsteine und Mer

ge] 433.
Ma i n b a r d s d o r f  (Steierm.). Isolirtcr Hiigel 

von diluvialem Kalk-Conglomerat 34.
M a l a - P i s c n c a  (Krain). Raibicr Scbichtcn 

683.
Mala S u c h  a (Karnlben). Bleierze in der 

unleren Trias 370.
Malcs' i tz (Bubmen). Sandstcin dcr Pils6ncr 

Koklcn.scbichten 237.
Mal es  t i g  (KSrntbcn). Dolnmit 631,633.

„ Krystalliniscbcs Gesinin und Kublon- 
kalk 030,631.

„ Torrasscn-Diluviiim 647.
Ma l i k o w e t z - T o i c h  (Biihmen). Aufreebt- 

slcbcnde fos-sile Bauinstanimc 273.

Ma mo s - B c r g  (Tirol). Aptychen-Kalk 734, 
733. ■ .

M a net i  n (Bubmen). Dacbschicfer 467, 409.
Mantau (Bubmen). Spbarosidcrit 273.
Mant s cha  (Steierm.). Braunkohicu fiilircndc 

Tertiar-Scbichten 344. ,
Marburg (Steiermark). Sandiger Mcrgel im 

Licgcndem dcs Leitha-Kalkes 384.
„ Tegel mit Kcbiniten 394.

M ari a - Cu I m (Buhmen). Scliieferrucken zwi- 
sclicn dein Egcrcr und Ellbogner Kob- 
lenbeckcn 381, 502, 504, 509.

Mar i a - EI c nd  (Karntben). Kalk zwischen 
Steinkohicn- und Werfener Scbichtcn 
634.

Mari abof  (Steiermark). Spuren vonvellli- 
cher Wasserfiille 60.

Mar i a - Lukau  (Tirol). Kurniger Kalk im 
Giimmersebiefer 413.

„ Kolilenscbiefer 428.
„ Rotber Porphyr im Giimmersebiefer 

416, 421.
M a r i a - S e b n e e  (Steiermark). Diluvialcr 

Sebotter 360 Profil.
Ma r i a - S t o c k  (Bubmen). Giimmersebiefer 

zwischen Ampbibolit und Ur-Thonsebie- 
fer 32f.

Ma r i c nb a d  (Bubmen). Ekiogit 320.
„ Geologiscbe Beschaffenbeit 382.
„ Mineral-Moor 332.
„ Trummer krystalliniscber Sebiefer im 

Granit 320.
Markbaus en  (Bubmen). Gang-Granil 327.

„ Pegmatitartiger Granit 327.
Mar kus gr un  (Bubmen). Granit 309 ProOI.

„ Sauerbrunnen 314.
Mannar  os (Ungarn). Berg- uud Salincn- 

Direction 833.
Mar on I (Vorarlberg). Rotber Adnetber Kalk 

16. • .
Ma r q u e t t e  (Nord-Amcrika).Eisenbabn777.

„ Lager von Eiscnglanz 773.
„ Kutzbare Mincralicn 780.

Mart i ns -Bi i l i e l  (Tirol). Knolicnkalk 723.
M a r t i n s -  W a n d ( Tirol). Thon ig -quarzigen  

Scliiefcrgestein 723.
„ UntereV AIpcnkalk 723.

Ma r t n i k a - Gr a b e n  (Krain). Oberc und 
nntere Trias 683.

„ Werfener Schiebten 681.
Masebau (Bubmen). Aragonit im Basalt- 

Tuff 166.
M a s t e r - B e r g  (BSbmen). Tboniger Sand

stcin untor ijuarzit 128.
Ma l t c l s - B e r g  (Steiermark). Erosions-Thal 

dor Sulm 342 und 343.
„ Roth-Eiscnstcin in Ucbergangs-Schie- 

fer 246.
Maurach (Tirol). GuUcnslciner Kalke und 

Mcrgel 724.
M au tben (Kdrntheu). Orthoccrutilcn-Scbic- 

fer 423.
„ Scbicbtonslcllung dcs Glimniersckiefers 

420.
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Maut hc n  (Kiimtlicn). Scliwarzer dolomiti- 
seller Kohicnkalk 42ii.

Ma u t i l - W i e s e  (BOIiiiicii). Ampliibol- 
Sehiefer KOO, iiOS) Profil.

„ Grapliit-Sehiefer iiOl.
M ay c rhol  d - Gr a  I) cn (Kanithen). Duiikle 

Kalke dcr Kusseiicr Scliiehtcn 193, 
336.

Ma y e r s g r u n  (Bohmen). Alter Bergliau auf 
Bleiglanz 492.

„ Cyanit im Glimmerseliicfer 484.
„ Kobalt-Mangancrz 492.
„ Sattcllinie dcs Glimmerscliiefcrs 488, 

509 Profil.
M c d IV e d n i a k ,.sielie „B a r e II1) c r g“.
Mel i adi a  (Milifiir-Granze). Braun- und 

Scliwarzkolile 383.
Me i e r h o f  (Steieriiiark). Then mit Quarz- 

kornern 246 uiiil 247.
Mei er  im B e r g  (Steiermark). Diluvialer 

Sehotter 62.
Me l e n - Ba e h  (Kiimtlien). Durelisclmeidiing 

dcs Glimiiierseliiefer-Zuges 414.
. M c l l a u  (Vorarlbcrg). Caprotinen-Kalk mit 

grunem Galt-Sandslein 19.
„ Flyseli-Gestcine 16.
„ Ncoeom-Scliiclitcn 20. '

Merki  in (Bohmen). Ilcilienfolge dcr Scliicli- 
ten 267.

„ Steinkoliicn-Beckcn 266.
„ Zinkspalh pseudomorpli naeli Kalkspath 

610.
Mesal ka (Krain). Triassisclic Kalkscbicfer 

684.
Met l a  (Bohmen). Alluviale FlSclie 130.
M i c ii e 1 g I e i n z (Steiermark). Tertiare

 ̂ Petrefaete 571.
Mi cho l up (Bohmen). Petrefaele dos Exo- 

gyren- und Planer-Sandsteines .327.
Mi e c b o l u p  (Bdliiiien). Fcldspatlireicher 

S e h ie fe r  der sihirischen Abtheilung A  
iO S .

M ieei'n (Bohmen). Glinimerreiche Schiefer 
der siluriselicn Abtheilung A  107.

„ Griiiistein der silurisehen Abtheilung I i  

127.
Mi ere i n  (Bohmen). Streiehen und Verflii- 

chen dcs silurisehen 'I'lionsehiel'crs 103.
„ 3'honsehicfcr (gewundener) mitdunncn 

Lagen von Qiiarz 113.
Mi e s  (Bohmen). Ur-Tlionsehicfer an Schiefer 

der silurisehen Abtheilung B  griinzend 
105.

Mi c s - F l i i s s  (Karnthen). Verlauf 346, 350.
M i e s - T l i a l  (Kiirnthen). NeogeneConglome

rate 334.
„ Porphyr im krystaUinisehen Thonsehic- 

fer 345.
Mi k l o s k a  (Croatien). Bergthcer 746 Anm.
Mi l t i gau  (Biiliinen). 'I'orf 514.

„ Untcrbreehiiiig dcs Ur-Thoiisehicfcrs 
durch Granit 503.

M i l w a u k e e  (Nord-Ainerika). Bauart der 
Sindt 702.

Mi nnes ot a  (Nord-Ainerika). Kiipfergcwin- 
nung 786 und 787.

„ Zunaliine der .Stadl 800.
Mi r u s e h a u  (Bohmen). .Steiiikohlcn-Beeken 

272.
jMiskolez (Ungarii). Aeltere Braunkohle 

700.
M i ss d0rf (Karnthen). Jura-Kalk und Kreide- 

scliichten 335.
„ Lignitfiihrende Terliiir-.Saiidstcine‘176.

Mi s sour i  (Staat). Geologische Aufnalime 
822.

Mi t t a g s k o f e l  (Kiirnthen). Gntlensleiner 
Scliiehtcn 637, 652.

„ Kalk-.AIpen 647.
„ siche aiich „ J e p a “.

M i t t a g s s p i t z - B e r g  (Vorarlbcrg). GrSiize 
zwischen Flyscli und Krcide 15.

M i t t e l b e r g - T l i a l  (Vorarlbcrg). Clion- 
driten-Scliiefer 27.

M i t t e l g e b i r g  (Bohniiselies). Pyropfiili- 
reiide Ablagerungen 844.

Mi t t e l l i i nd i s c  i ies M e e r , dessen A'usdeli- 
nuiig in dcr Neogen-Periode 173.

Mi t t e r d o r f  (Krain). Kalk mit llornstcin 
684.

„ Mergel- und Kalk-Scliicfcr 684.
„ Silbererze 643.

Mi t t e r wa l d  (Tirol). AdngtlierFleekonnier- 
gel 420.
Dachstein-Kalk 419.

„ Scliwarze bituniinusc Schiefer 419.
Mi t l r o w i t z  (Bohmen). Alter Silbcr-Berg- 

bau im Kicselsciiiefer 129.
„ Braun-Kisenstcin im 'riionsehicfer der 

silurisehen Abtheilung B  124, 125.
M 011 -'}' li a I (Kiirnlben). Hdlienbcstininiungen 

463.
„ (tirolisclies). Glimmerschiefer 414.

Mo r l s c hac l i  (Karntlicii). Sehwarzcr Kalk 
418, 422.

Mo g y o r o s  (Ungarn). Binisslein-Tuff und 
Conglomcrat 696.

Mo i s t r a n a  (Krain). Schwarzgr Gutlen- 
steincr Kalk 682 und 683.

M o l d a u - F l u s s  (Biilimen). Gcfiill vom Ur 
sprung bis ziiin Einlluss in die Kibe 149, 
369.

M0 1 i t s c li (Steiermark). Kuppon ton Ueber- 
gangs-Gcbildcn im tertihren Gubiet 243.

„ Tertilire Meere.sgchildg,,561^
Mont e  Ar v e n i s  (Venet.).,l&yi3liitter Dolo- 

inilo 444.
„ Cadi no (V end.). Guiwnsteiner Kalk 

449. '
„ H a lo b ia  L o m m c li  444.

Canal e  (Venet.). Kolilenkulk 439.
„ Knhlciiscbichteii 439 und 440.
„ Cat e na  (Venet.). Kolileiikalk 439.
„ ( i l a p s a v o n  (Venet.). Ilallstiitter Kalk 

444, 446, 450, 453.
„ Porpbyr-Sand.steinc des Trios 441.
„ Co g l i a n s  (Venet.). Kohlonschicliten

439.
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Mon tc  C I'occ, siej.e „PJoeken. “
„ Ch r o s t i s .  Kolilcnsckichlen 439.
„ Schalstcinavtige Gestcinc im scliwarzcn 

Kohtcnseliicfcr 438,
„ C u r i e  (V end). DurchsehniU dcr Trias 

448.
„ FI e o n s  (Vend.). Braunrotlic Kolilen- 

scliicfcr 438.
„ Furn i one  (Tirol). Kohlenkalk 439.
„ Okcrige Kolilenscliicfer 428.
„ Germul a  (Vcnet.). FacJicrstcIlungdcr 

Kolilenschicliten 440.
„ Rotlicr Marmor niit Ortlioccratiten 439.
„ Lagna (V end.). Hallstatler Kalke mit 

Ammoniten 4S3. •
„ Ne v i s  (Vcnct.). StcileKolilenschicliten 

die Trias unterteufend 440.
„ Pal (Vend.). Facherformige Scliich- 

tung des Kohlenkalks 440.
n „ sielie aiieh „Pai l .“
„ Pal uni bi no  (Venet.). Kohlenkalk439.
„ P.il (Venet.). Grauer Muschclkalk auf 

Ixintem Sandstein 4»i .
„ P i z z o  m a g g i o r e  (Venet.). Kcuper- 

Sandstein auf Muschclkalk 4 a l.
„ Pr i va (Vend.). Kcuper Sandstein auf 

grauem Muschclkalk 430, 453.
„ Proni ina (Dalinatien). Asphalthultiges 

Gcslcin 761."
,  S c a r n i s s ,  siehe „ll o h e r  T r i e b “.
„ S i a m  (V end.). HallslitUer Kalk auf 

Giittonsteiner'Kalk 449.
„ S i I ve I la (Tii ol). Kohlenkalk 428.
„ Tal e l i i a  (Venet.). Verbogeneschwarze 

Kalke und.Schiefer mit Fischen und 
Pflanzcn 452.

„ Tal m (Vend.). Rauchwacken in Gut- 
iensteiner Kalk iibergehend 451.

„ T i e r s o n e  (Venet.). Hallstatter Kalk 
in Keiipcr-Sandstcin fibergehend 454.

n T i n i z z a  (V end.). Gullcnsteiner Kalk 
443, 450, 453.

„ T u d aj o (Venet.).Aittfica im Hallstiiltcr 
Doloittit 444. .

„ V e r z e g n i s s  (V end.). Kalkstcine mit 
P lie a tn la  u U u s  s t r ia ta  455.
Z 0 VC (Venet.). Okerige Kolilcnschiefcr 
438.

Moos  (Ksirnthen). Stciokohlen-Schicfcr 424, 
428.

M 0 0 $ k i r ch en (Stcierniiark). TertiiirerSand 
auf Tegel 563.

M 0 rawka  (Miihrcn). Hulicnmessnngen 292.
Morro' sch (Tirol). Glimmerschicfer mit 

Granatcn 415.
M osc l i  tu 7, (B8hm).Stcinkolilcn41ecken 271.
M 0 s I a w i n e r G e b i r g (Croaticn). Berg- 

tlieor 746 Anmerkiing.
M o s s c > (Steiermark). Mccreshuhe dcr Mo- 

lassc 715.
M 0 81 e (Kiimllicn). Dolomit des obern Koh> 

lenkalks 660.
M o t i - B a u e r  (Steiermark). Tcrtiare Ge- 

bilde 42.

M o t s c h i d l  (Boliincn). Uachschiefer 467.
Mrs l a  bo r a  (Gorz). Weisser Dolomit 672,
M u c s o n y  (Ungarn). Tcrtiarer Mergel m il  

Austern 699.
Mil 111 (Vorarlbcrg). Rothe Hornsteinedes 

Adiicthcr Kalkes 33.
Mu h l a u e r  Graben ('Tirol), Dolomit 725.

„ Cnterer Alpenkalk 723.
Mithlbacl i  (Bohmen).'Tertiares inUr-Tlion- 

sehiefer eingreifend 522.
„ (Voradberg). Kreidegesteine 13.

Miihlcn (Steiermark). Diluvium und altcres 
Alluvium 63, 64, 65.

„ Mohenmessungen 708, 713.
Mi i hl - Graben (Tirol).Gasteropodcu-'Tlion 

mit Erdharz 736.
„ Gosau-Kalk 736. ,

Mi i hlpei nt  (Bohmen). Glimmerschicfer mil 
Granaten 502.

Mu I In (Bohmen). Ur-Tlionsehicfer 503.
Mu g g e n a u  (Steiermark). Lcitha-Kalk 590, 

392, 593 Profit.
„ Tcrtiare Schichten auf Uebergangs- 

Schiefern 247, 392, 393 Profit.
Mu l i t z - AI p e  ('Tirol). Serpentin und Kalk 

im Clilorit- und Quarz-Seliiefer 408.
Mur - Fl us s  (Steiermark). Abgranzung des 

Leiflia-Kalkes 586.
„ „ Erstreckung in vorgeschiclitlicher

Zeit 47.
„ „ Schotter-Ablagcrungen in dessen

oberen Gcbid 39, 46.
„, „ tVasserscheide gegen die Drau 74.
„ - T h a i  (Steiermark). Gegenwartige 

Beschaffenheit 49.
„ „ Hohenvcrhaltnisse 706, 707, 710,

715,716.
„ ^  Vorweltlichc Gletscher 48.

M u ra u Antliracit-Kohle, tcchnische Probe 
807.

„ (Steiermark). Diluvialcs Geroll 57.
„ Hohcnbcstimmiingcn 706, 710.
„ Scliuttkegcl 52

Mur c c k  (Steiermark).Lcillia-Kalk538,581.
Mus s e n  (Kiimthcn). Bituminoscr Kalk mit 

Fischresten 417.
„ • Schwarzer Encriniten-Kalk 417, 418.

Mys cowa (Galizicn). Lager von Eisenerzen 
836.

•M.
Na B u c i - B c r g  (Bohmen). Porphyrartiger 

und locherigcr Griinstein l27.
Na ( 5erncKrcmenc (Klirnth.). 'Triassischer 

Kalk mit Hornstcin u. Quarzit 684,688.’
Nagys i g  (Siebenburgen). Anilsbezirk des 

Berg-Commissariats 390.
Na g y - B a n y a  (Siebenbiirgen). Anitsbezirk. 

des Bcrg-Commissiii's 390.
Nagy  v6gy  (Uiig.). Diluviale Ablagerungen 

693.
„ Tcrtiare Kohle 697 Profil.

Nahoi  an (Bohm.). FeinkSrniger Sandstein- 
Quarzit 118.
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Na Hrus ce ,  sielie „Bi rnbaum“.
Na L i s k a c h - B c r g  (Bolimen). Griinsleine' 

an dcr Griinze <Ics Graiiits 127.
Nantes .  Controlle dcr kiinstlichcn Diing- 

stolTe 378.
Na .plasn (KUrnthen). Gntlcnsicincr Kalk

„  666.

„ Porpliyr dcr Trias 636.
„ tVVerfener Schieiitcn 666.

N a Sel (Karntiien). Oberor Trias-Kalk 661.
„ Wcrfener Schiclitcn 682.

Na s l a t y  (Bolimcn). Alter Goldlicrgban in.
. Tlionscliicfer und Quarzit 122 und 123.

Nas s au (Sandbcrger’s IVerk fiber die Petre- 
facte d. rbeiniscben Scbiehten-Svstcms 
in) 386.

N a s s e n g r u b  (Bfihmen). Gneiss 620.
„ Granit-Oneiss 626 Pro6i.

Naul i e i m (Kurbessen). Koblensaures Gas 
der Soolspriidel 828.

Ne c l i an i t z  (Bobmen). Feuerfester Then 
128.

Nc mb r o  (Venct.). Majolica (diebter Kalk- 
stein) 761.

N e p 0 muk (Bubincn). Braun-Eisenstein in 
Tbonschiefer 124.

„ Thonsebiefer der silurischen Abtliei- 
lung A 106.

N c s s c l w a n g - T h a l  (Tirol). Flysch 30.
N e s w a c i l  (Bobmen). Grobkornige Grau- 

wacke und Quarz-Conglomerat 120.
N e t s e b e t i n  (Bobmen). SiiulenforroigcrBa

salt 330.
N e u - B e c s e  (Croat). E le p h a s  p r im u je n it is  

607 und 608.
N e u b e r g  (Bobmen). Erzfiibrende Quarz- 

. gangc 630.
„ Glimmerschiefer 521.

N e u d e c k (Bobmen). Magnet -  Eiscnstcin 
324, 367.

„ (Steiermark). TertiSrer Lehm 46.
N e u d e g g  (Krain). Lignitflotz 842.
N e u d o r f  (Bobmen). Strablstein - Sebiefer

, mit Oligoklas 320.
„ (Steiermark). Molasse 677 und 678.

N e u e n b r a n d - K c v i e r  (Bobmen). Granil- 
gange in Granit 627.

„ Granit, blorkfurmig abgesondcrt 518.
N e u g e d e i n  (Bobmen). Ampbibolite zwi- 

sehen Ur- und silurischen Tbonsebic- 
fern 106.

N e u - G r a d i s k a  (Croatien). Bcrgtheer 746 
Anmerknng.

N eu b o f (Bobmen). Thonsebiefer von Granit 
dtircbbrochen 467.

N c u k i r c b e n  (Bobmen). Braunkoblen 381.
N e u - U e n g b a e h  (Nieder -  Oesterreieb^. 

Hydraiiliscber Kalk, Analyse 166.
Ne umar kt  (Steiermark). Oiluvial-ScboUer 

auf Icrtiarem Sand 69 Pro6l, 60.
„ Diluvial-Scbotter in einer Tbal-Auswei- 

tung 63. -
, „ Einsenkung im Gebiet dcr Uebergangs- 

Schiefer 715.

N e u ma r k t  (Steiermark). Hobenmessungen 
706, 708.

„ Tertiiircr Qnarzsand 43.
Nuui narkt l  (Krain). Conglomerate u. Do- 

Inmit der Kohlcn-Formation 632, 633.
„ Eocene Gcbilde 641.
„ Gyps 643.
„ Kupferkies 643.
„ Porpliyr dcr Trias 636.
„ Quarz-Conglomerat der Trias 636.
„ Srboller-Terrassen 642.
„ Triassisebc Breccien 636.

Ne u m e t t e r n i e b  (Bobmen). Gebirgs-Gra- 
nit 491.

„ Gneiss 320, 489 Profit.
„ Quarzit im Gneiss 482, 487.

N e u - M o l d o v a  (Banat). Manganerze 609.
„ Mineralien 611.

Ne u r a t b  (Steiermark). Lcilba-Kalk 590, 
592.

» • Syenitarfiges Ampbibol-Gcstein 232.
„ Tcrtiare Gebilde aufUebergang^Sebie- 

fer 247.
N e u s t a d t l  (Mabrcn). Porpbyrartiger Gra

nit 183.
N e w o t n i k  (Bobmen). Glimmerreieber 

Sebiefer dcr silurischen Ablhciliing A 
107.

„ Kalk in Thonsebiefer 111.'
N . i e d e r - Au e r s  Wald (Sacb.sen). Gramilit 

keilformig in Sebiefergestcin 770.
N i e d e r g a i l  (Karntben).Stcinkoblen-Sehie- 

fer 424.
N i e d e r r e u t b  (Bobmen). Glimmerschiefer 

621.
„ Sauerquelle 534.

N i e d e r - WO l z  (Steiermark). Terrasscn- 
Diluvium 53 und 64.

N i k o l a i - B o r g  (Steiermark). Lcitba-Kalk 
auf Uebergaiigs-Thonscbiefor 691, 692 
Profil.

N i r s e b a n  (Bobmen). Calamiten 273.
„ Bother Lctten der Steinkoblen-Scbicb- 

ten 268. * '
„ Sfibarosidcrit 276.
„ Talk als Ueberzug auf Sebieferkobte 

269.
N i s s i h a l s  (Tirol). Adnctber Sebieblcn732.
No b l i n g  (Karntben). Sleinkoblen-Kalk 426, 

427. i
Nors acb  (KarntbenIBilobicn-Dolomil 419.
N u t s e b - G r a b o n  (Karnlben). Krystallin. 

Gesteino 630. ^
„ Unlere Trias 6 *  ,

Nord- Amcr i ka .  Geolog. Ilebnngs-Perioden 
naeh Professor Dana 199.

„ Knpfcr- undBleigcbiolimNord-Westen 
771.

Nos t r a  (Kfirnlben). Steinkoblcn - S’obiefer 
424.

No o s k a  (Croatien). Bergtbcer 746 Abmerk.
N u z i d o r s  (Vorarlb.). Sebiefer mil diinklein 

Kalk und Dolomit 16.
N u s s d o r f  bci Wien. Cement371.
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O .
0  b (1 a ch (Steienn.). Amphibolitim 6nciss227.
O b e r - A u b a c h  (Tirol). Aptycben-Kalk 

730 Profil, 734.
„ Reste von Sauricrn im Mcgalodus-Kalk 

731.
Obo’r - Aut ha l  (7'irol). Aptychen-Kalk734.

„ Rotber Kalkschiefer 734.
„ Vormalige Erstreekung des Achcn- 

Sees 738.
Zabn eines Sauriers 733.

O b e r - B e r g  (Sleiermark). Ueborgangs- 
Schiefer 714.

Ob e r b e r g e r  Graben (Stcicrinark). Dilu- 
vialer Scbotter auf Ucbcrgangs-Scbic- 
fcr 64.

O b e r - B r a m b a c b  (Bbbmcn). Glimiiicr- 
schiefcr o20.

„ - B u c h a c b e r  AIpe (Kiirntben). Ro- 
thcr Orlboccraliten-Martnor 427.

Obe r bi i c be l  (Steierqiark). Tertiarer Siiss- 
wSsscr-Kalk 943.

O b e r d o r f  (Stcierinark). Lcbm auf Uebcr- 
gangs-Schiefer 63.

„ Uebcrgangs-Dolomit mil cbloritiscbcm 
Scbicfer 249.

O b e r - D r a u b u r g  (Kiirntben). llalobicn- 
Dolomit 422.

„ Laingsthal im Glimmcrscbicfur413.
„ Scbwarzcr Kalk 418.
„ - G o r i a c b  (Krain). Tertiiircr (?)

• Sand 687.
„ Triassischer Kalkschiefer 683 und 

684.
„ -K  u nrcut l i  (Bohjiien). Phyllit S22.
„ - Lobni a  (Bubmcn). Gneiss 320.

Ob e r ma d e l e  (Vorarlberg). Oberer Dolomit 
auf AlgUu-Scbiefer 27, 28 Pro6l.

O b e r - N e z d i t z  (Bdbincn). Thoiischiefcr 
dcr siliiriscben Abtheibmg B 117.

O b e r - P e n k e n  (Kiirntben). SOsswasser- 
■ 7’ogel mil Lignit 642.

(, - P e r l s b e r g  (Bohmen). Alter Ban auf 
Zinn a l2 . •

Obe r  re util  (Bubmcn). Basalt 332, 333,
„ Korniger Kalk ini Glimmerschiefer 521.
„ 'Torf 534.
„ Ziim-Bergbau (alter) 330.

O b e r - S a n d a u  (B<ilimcn). Buclibolzit 484.
„ Gliminorschiefer 507.
„ Qiiarzit im Ur-Tboiiscbicfer 487.
„ -S c  bun bach (Biilimcn). Alter Bau auf 

Ziiinobcr 367.
„ Welliger Ur-Thonscliicfen 323.
„ Ziiiiiobcr-Rorgbau (alter) 330.
„ .-S c ti ii 11 ( Kiirntben). Gyps 69.
„ Sehwarzcr Guttcnstciner Kalk 69.

0  b e r ̂  d 0 r f ( Vorarlberg). Flyscli und ft ysch- 
iibnlicber Schiefer 23.

Obov - T o s c  l i anowi t z  (Ocstr. Scblesicii). 
Iliiliunniassungcn 290-

„ - tVi ldun (Sleierin.). Lcitha-Kalk383 
Profil.

K k. geolô iHolic HcichiiinstaH* 7. 1856. IV.

Ob e r - Wi n k e l  (Kiimtiieii). Dolomitisclier 
Kobicnkalk 631.

„ - Wol z  (Stcicrniark). Diluvialcs Kalk- 
Conglomerat 34, 35, 36.

„ Hubenmessungen 706, 711.
„ Verlauf des Mur-Thales 716.
„ -AVurzen (Kiiriithcn). Uamm v.Scliot- 

ter und Conglomerat 646.
Obe z ni t z  (Bohmen). Eisenkiesei-Pisolith 

194.
0  b i r -  B er g (Kiirntben). Mcgalodus-Kalk auf 

Cassianer Schiebten 337.
Oe d s c l i l o s s  (Bohmen). Baumstamme in 

Basalt-Conglomeraten 331.
„ Saulenformigcr Basalt 330.

O e s t e r r e i c h  (Kaiserstaat). Bau-Matcria- 
lien auf der Pariscr-Ausstellung von 
1833 747.

„ Metallurgische Gasfeuerung 173.
„ Statistik der fossilen Brennstoffe 846. 

847.
Ofen.  D eak’s Cement-Fabrik 737.
Of f e nbac h  (Steiermark). Tertiiircs Kalk- 

Conglomerat 349.
O g - T h a l  (Vorarlberg). Kalk mit Gervillien 

und Spiriferen 26
Ob a m u c h  (Kiirntben). Koblenkalk mit 

Encriniten 423.
„ Okerige Kohlensehiefcr 426.
„ Ortboccratiten-Marmor 427.

0  l irbi l  (Bblimcn).Siiulenf<irmigerBasalt330
Q l s a - I ’ lial (Kiirntlicn). Diluvial-Scbotter 

39 Prolil.
On t o n a g o n  (Nord-Amerika). Alte Werk- 

zeuge und Walfen aus Kiipfer 783 und 
784.

„ Bergbau auf Kupfer 772, 773, 783.
■ „ Ziinubmc dcr Stadt 791 und 792.
Or a v i c z a  (Banat). Mineralien 611.
Orl au (Ocstr.-Sclilesieii). Hohenmessungen 

286.
Or o s z l a v j e  (Croat.). Plastisclicr Tlioii 740.
0  rs o w a (Militiir-IJriinze). Scbwarzkubic 383.
O s l a w a n  (Miiliren). Scbmicdckolilc, tcch- 

nische Probe 139.
O s s e r - B e r g  (Bohmen). Hohenmessungen 

137.
O s s i a c h e r - S e e  (Kurntben). Ur-'Then- 

scbicfer 630.
Os t e r wi t z  (Steiermark). Quarz mit Rulil 

und Apatit 231.
Os t r a u  (.Miiliren). Kalkspatb-Druseii in 

Steiiikobicn 387.
Os t ra  ivi Iz (Miibren). Hobenniessungen 291.
Os wal d  (Kurntben). Thon - Glimmerschiefer 

430.
Ot t e n g r i i n  (Bdbmen). Gang-Granit 327.

„ Granit 318.
O l t c r s b a c h  (Stoicfmurk). Durchbruch des 

Sulm-Flu.sscs 342 Profil.
„ Mocriseber Sand und Tcgel 361.

Ot tok (Krain). Noogeno Schiclitcn 641.
O z e b n i k - B o r g  (Krain). Murkusit in Limo- 

nit vorivandelt 688.
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894 Orts-Register.

P .
P a c k  (Steiermark). Kalk mit Orainmatit in 

Gneiss 228.
P a d o l a  (Venet.). Schichtenstoningen dev 

seciinduren Gebilde 4o6.
Padua.  Cr i s t  of  o li’sFabrik von kiinstlichem 

Marmor 757.
Pai l '  (Kurnthen). Gnich der Steiiikolilen- 

Sehichlcn 426 uiid 427, 440.
„ Kohlenkalk 439, 440.
„ siehe aueh „Monte  Pi l “.

P a l i c - S e e  (Banat). Wasser, Analyse 360 
und 361.

P a l m- Wand (Vorarlberg). Brachiopoden 
der Kossener Schichten 379.

Pa l u z z a  (Venet.). Blatterstein 438.
„ Gyps 45.7.
„ Hornstein-Breccie mit Scbwcfelkiesen 

438 und 439.
P a n n b e r g  (Karnfhen). Glimmerschiefer aiif 

Kossener Schichten 429.
Par i s .  Agricultur- undIndustrie-.Ausstcllung 

von 1855 182,198, 364, 376.
„ Bau-Materiaiirn des osterreich. Kaiser- I 

staates auf der Ausstelhing 1855 747. 
P a s b e r g - B a i i e r  (Kiirnthen). Crinoiden- ' 

Kalk 340. I
P a t e r n i o n  (K;inithen).GailthalerundTrias- | 

Schichten 372. '
„ Guttensteincr Kalk auf WerfenerSchich- | 

ten 69. |
Pa ts  ch e r k 0 feI (Tirol). Thon-Glimmer

schiefer mit Granaten 720, 721 Pro6l. 
P a u d r i m - B e r g  (Bohmen). Kicselschiefer i 

auf Granit 124. '
P a u l a r o  (Venet.). Blatterstein 438.

„ Gyps 455.
„ Trias-Gebilde 446.
„ Trias-Sandstein auf Kohlenschichten

440.
P e c - B e r g  (KSrnlh.). Guttenstciner Kalk 645.

„ Schotter 646.
„ 'Unterste Trias 645.
„ Werfner Sehiefer 644.

P e k l e n i c z a  (Croatien). Bergtheer 738,741, 
746 Anm.

„ Chcmische Untersuchung 743,744.
„ Bergtheer (plastischer) 744, 745, 746. 

P e r c h a u  (Steiermark). Wasscrschoide zwi- 
schen Mur und Drau 714.

P e r g l a s  (Bohmen). Ur-Thonschiefer 503. 
P e r k i i p p a  (Ungarn). Fcldstein-'Talk-Kalk- 

Breccie 702.
P e r l s b e r g  (Bohmen). Amphibol-Schiefer 

500, 505.
„ (ineiss auf Amphibol-Schiefer 507. 

P e r t i s a u  (Tirol). Uolomit des unternAlpen- 
„ kalkes in aufgerichteten Schichten 725 

und 7[26.
M Gyps in Dolomitdes unlern AIpcnkalkes 

725.
P e s a r i i (Venet). Petrcfacte des bunten Sand- 

steins 441 und 442:

P e s t h .  Preise der Bergproducte 217, 402, 
626, 864.

P e t e r b u b e  (Kiirnthen). Crinoiden-Kalk 
340.

P e t e r s b e r g e r - A l p e  ( Vorarlbg.). Bother 
Marmor unter Algiiu-Schiefer 34.

P e t n e u  (Tirol). Geognostisches Prod,I von 
Rattenhcrg her 23.

P e f z e l  (Steiermark). Zinkerze, Probe 807. 
P f o n s e r - J o c b  (Tirol). Aptychen -  Kalk 

730.
Profil 731, 734.

„ Neocom-Mergel 735.
P f r i m - B e r g  (Tirol). .Melamophische Mer- 

gclschiefer r.it Carditen 718. 
P f n o n t e r - Bo » . g  (Tirol). Wetzschiefer 35 

und 3C/
P i a v e - F l u s s  (Venet). Hohenhestimmungen 

450, 464.
Picb' l ing (Steiermark). Granze des lerti- 

Sren Gehietes 537.
„ Tertiiire Meeresgebilrie 561, 564.
„ Uebergangs-Kalk und Dolomit 248. 

Pi e t r a  bi anca,  siehe„H o c h we i s s s t e i n " .  
P i e t r a  verd c(Venet.).  AphanitischeSchie- 

fer 448.
P i g n a r o s s a  (Venet.). Trias-Gesteine 450.
Pi Isen (Bohmen). Sphiirosideril 610.

„ Steinkohlen-Bccken 251, 273, 275.
„ Steinkohlen-Flora 264.

I „ Kreis(Bdhmeii).  UaronietrischeHohen- 
I messungen 163, 275.

„ Steiiikolilim-Formation 249. *
I P i n o w i t z  (Bohmen). Felsit-Schiefer der 

silurischen Ablheilung A  milGiingen von 
I Granit 109.
I Pink (Bohmen). Glimmerschiefer 521.

„ Pbylllt 522.
P i r k h o f  (Steiermark).■ Tertiiirer Knollen- 

inergel 564.
P i s a  rowi na  (Croatien). Sauerquelle 201. 
Pi s e n c a  (Krain). M e ija to d u s  t r i i ju e le r  685. 
P i z z a - C o  Hi na,  siehe „ Ko l l i n k o f e l “.
P izz 0 m a g gi or e (Venet.). Mpschelkalk in 

Keuper iihergehend 453.
P l a n i c a  (Khrnthun). Dolomit des oberston 

Kohlenkalkes 650.
Pl an in a (Krain). Kisenspath 64.3, 657.

„ Onarz-Conglonierat 653.
„ Steinkohlen-Schiefer 653.
„ TertiSrer Schotter 659.#
„ Werfener Schichten 65i>. p 

PI ani na ,  siehe auch „A I p on"* (Ortschaft). 
P l a n k e n w a r t  (Steiermark), 4'ltinorhen- 

Schiehten 546.
„ Tertiiires Conglomerut mil holilcn Ge- 

schieben 549.
P l a n s k e r  G c b i r g e  (Bbhmen). Hdhen- 

messungen 138. %. >
P l a t s c h - B e r g  (Steiermark)'. Bryozotln- 

Schichten 584. 
n Lcithu-Gehilde 538, 581.

P l a t t e n  (Bohmen). Manganerze mit Roth- 
Kisensiein 367,

    
 



O rts-Rcgisler. 895

P la wo t s c h - B e r g  (Steiermnrk). Kalkstciii- 
Gebirge 237, 238, 560 ProBl.

„ Organische Reste 239.
„ Planorbcn-Sehichten 543, 560 Profit.

P l e c k e n  (Kfirnthen). Eisenbaltiger Koblen- 
kalk 425, 439.

„  ̂ Gyps im bunten Sandstein 446.
„ ' Schwaraer Kalkschiefer 425, 439.
„ Stdrung der Koblenschichten 427 Prof., 

440.
„ siehe aueh „Monte C r o c e “.

P l e me n s c h i n a  (Croatien). Braunkohle 739, 
741.

P l e r g e  (K8rnthen). Kohlenschiefer 426.
P l e s c h a i t z - B e r g  (Steiermark). Diluviale 

Schuttbalden 51.
P l e v e u n c a - B e r g  (Karnthen). Gebirgsform 

648.
„ Kalk der oberen Trias 652.

Pl i r s ch  (Steiermark). Musehel-Tegel 570, 
573.

P I d c k e n s t e i n - B e r g  (Bohinen). Hohen- 
messungen 137.

Pode r s am (Bolimen). Braunkohlen-Gebilde 
auf Rothlicgendeiu 326.

P o d h o r a - B e r g  (Bohmen). Uebergang ron 
.siliirischem Thonschiefer in Grnnit 109.

Podi i orze  (Galizien). Lignit, tcchnische 
Probe 809.

P o d r o z o r a m  (Kraiii). Ziiline .von HSlilen- 
b5ren 688.

P o d s t o r s i d - A I p e  (KSmiben). Porphyr 
der Trias 636, 671, 674.

Pdc kau  (Ktirnth.). Terrassen-Diluviuin 646.
P d l l a u e r  Bach (Steiermark.). Diluviale 

SchotterwSnde 53.
P 6 l s  (Steiermark). TertiSre Mceresgebilde 

536, 565.
„ -Thai  (Steiermark). Kegel von dilu- 

vialem Schutt 56.
P 3 s e h e l - S c h l 6 s s e l  (Steiermark). Tegel 

und Mergel 546 und 547.
Poha'uc (Krain). ZSIme von HShlenbSren688. .

Po h o f (Bohmen). Aphanit-Schieferder silur. 
Abtheiliing B  128.

P 0 k I u k a (Krain). Tertiarer Schotter 688.
Po 11 i n i g (Kiirnthen). Uulomitischer Kohlen- 

kalk 425, 427.
„ Kohlenschiefer 426.

P o l s i c a  (Krain). Eocene Schichten 640.
P o l z a c h a - A I p e  (KSrnthen). Stdrung des 

oheren Triaskalkcs 662.
P o n t a f e l  (Kiirnihen). Anthracit. Anal. 604.
P 0 nz a-B erg  (Krain). Raibler Schichten 685.

„ Werfcner Schichten 681.
P o r t o  -  Mando l e r  (l)alinatien). Asphalt- 

hitltiges (iestcin 761.
Pos l o i v i t z  (Mahren). UmgcanderterWiencr- 

Sandstein 377.
P o s r u c k - G e b i r g  (Steiermark). StSrungen 

der tertibrcn Schichten 540.
P o t o t t s c h n i g g - G r a b e n  (Krnlh.). Scliurf- 

bau auf Zinnober 643.

Pradl o  (Bohmen). Kicselschiefer und Thon
schiefer 124.

Prag .  Preise der Bergproducte 217, 402, 
626, 864.

P r a t o  (Venet.). Gyps 455.
„ Trias-Gcbilde 446.

P r e b e r - G r a b e n  (Steiermark). Ehemaliger 
Wasserlauf 53.

P r e b e r s p i t z  (Steiermark). Krystallinische 
Sehiefer 714.

P r e d i n g  (Slcierm.). Grober tertiarer Schot
ter 562, 566.

„ Mcerischer Sand und Tegel .563.
PredI  i tz (Steiermark). Diluviale Absiitze im 

Gebiete der obern Mur 46
P rje d o n i g (Karnth.). Bother Kalk mit Ammo- 

niten 335.
P r e g a r t t e n  (Tirol). Serpentin und Kalk 

in Quarz- und Clilorit-Schiefer 408.
P f e s c h i n  (Bohmen). Feuerfester Then 128.

„ Thoniger Sandstein unter Quarzlt 128.
„ Verwiltcrter Granit in GSngcn 130.
„ Verwitterter Thonsehiefcr 129.

P r e s c h n i g g - G  raben (Kurntb.). AVerfener 
Schichten mit Gyps 650.

P r e s c h i t z e n  (Karnthen). Kalktuff334.
Pr e s s bur g .  Verein fur Naturkunde 364.
P f e s t i t z  (Bohmen). Barometrische Hdhcn- 

messungen 134.
„ Silur-Gebilde 99, 128.

Pribram (Bohmen). M etallurg.Processeni.
„ Niveau-Verhaltnissc 177.
„ Wasserwirthschaft 177.

P r i s a n g - A l p e  (Krain). Breccie 687.
Pr i s l i n  (Croatien). Braunkohle 738. 739.

„ Eisenkies in der Braunkohle 739.
P r i s t a wa  - Hof  (Krain). Quarzconglomerat 

653, 656.
„ Senkrccht stchender Dolomit 664.
„ Tertiarer Schotter 660.

P r o c e w i l  (Bohmen). Feldspathreiehc Silur- 
Schiefer mit porphyrarligem Granit 108.

P r o d l i s k o  (Mdhren). Mineraiquellon 377.
P r 0 8 a u (Bohmen). Glimmerschiefer 502,506.
Pr oh omu t h  - B e r g  (Bohmen).Trachyt 331.
P r o m m e n h o f  (Bohmen). Quarzgang im 

Gneiss 482.
P r o s t e r - B a c h  (Steiermark). Oiluvialer 

Schotter 57.
P r z t s c h o w  (Bohmen). Basalte dor Stein- 

kolilen-Formation 260.
P t i n - B e r g  (Bohmen). Eiscnschtissiger 

Quarz 122.
P u c h b a c h  (Strmk.). Glimmerschiefer 234.

„ Uebergangs-Sebiefer u. Quarzfels 248.
P u c h s  (Steiermark). Diliivialer Schotter auf 

liebergangs-Kalk ii. Sehiefer 59 Profit.
P u i c h e r  (Venet.)). Aphanitiselie Sehiefer 

unter Guttensteincr Kalk 449.
P u r y - B a u c r (  Steiermark). Austornbiinke im 

Tegel 571.
P u s t c r - T h a l  (Tirol). Glimmerschiefer 412.
P u t k o v e c z  (Croatien). Braunkohle 739, 

741.
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8 9 6 (Irls-Ri^ffister.

I t .
Ra b e n s t c i n  (Bobmen). Uachscbiefer 466, 

467, 470 Pi-olll.
„ Schieferbriiebe 476.

R a d l - G e b i r g e  (Stcicrmark). Hubung von 
tertiaren Ablagerungon 540. 

R a d l o w i t z  (Boh/nen). Kolbe Steinkoliien- 
Letten 258.

„ Rother 'I'bon-fiiseiistein 275.
„ Scbichtcnfolgfi dor Koblonnuilde 262. 

R a d ma n n s d o r f  (Krain). Eocpne Scbichten 
640.

R a d n i t z  (Bobmpn). Strinkoblen-Flora 251, 
272. 273, 274.

„ Stcinkohlen-lMulde 268, 274.
„ Steinkohlen, tfichniscbe Probe 275. 

Rudoboj  (Croatien). iFossile Insecten 831. 
Kads t i i d l er  Tai i ern (Salzburg). Spuren 

rorivcltlicher Gletseber 48. 
Rad u n a- Bac h  (Krain). 'I'erliarerThon 687. 
Rad w an (Ungarn}. Tbomnergel, Analyse 

810. .
Raga i l  (Vorarlbcrg). Dunkle Sobiefer dcs 

Flyscbes 16.
Rak on i t z  (Bobmen). Steinkohle, tccbniscbe 

Probe 152.
Ranten-Fl us s (Si e i urm. ) .  Diluvium 51, 52. 
Ra n t e n - Gr a b c n  (Steiermark). SclioUer- 

Terrasse 50. '
R a t b s a m (Bobmen). Glimmersebiefer 521.

„ Ur-Tbonscbiel'er 522.
R a t s c h a c k  (Karntben). Kobicn- undTrias- 

Schicbten 373, 633.
„ Tertiiirer Schotler 646.
„ Unterste 'I'rias 645.
„ Werfener SchicbtcD 682. 

R a t s c b i n e r T e i c h  (Bobmen).Steinkoblen- 
Schichten auf siluriscben Schicfern 2ti0. 

R a t s c h u t z  (Bobmen). Gruppcn von Sand- 
stein-Felsen 257.

Ra ue nkul m (Bohm.). Ur-Tlionsebiefcr 503. 
Ranh (Karntben). Thonscbiefcr der Kohlen- 

Formation 424.
R a u h k o f e l  (Tirol). Adnether Merge! 420. 

„ Dacbstein-Kalk 419, 422. '
„ Dolomitiscber Adnether Kalk 420.
„ Kossener Schicbtcn 419.
„ Lias-Kalk (dolomitiscber) 422, 429.
„ Scbwarze bituminoso Schiefcr 419. 

Ra u n e  (Krain). Scbottcr-'l'crrasse 687. 
R a v a s c l e t t o  (Venet.). Koblenscbicbtcn 440. 

„ Muscbelkalk und biintcr Sandstcin 446. 
„ Muscbelkalk ubcr Gyps 451 Prolil.

, Raveo  (Venet.). Gyps 455.
„■ Porphyr-Sandstcin 441.

R e c h b e r g  (Karnth.). Megalodon-Kalk 337. 
R e h - B e r g  (Bobmen). Vulcanisober Tuff und 

Asche auf Pbyilit 493.
R e i c h e n b a c h  (Bobmen). BIcierze 511.

„ Gang-Granit 501.
„ Granit 509 Prolil.
„ KOrnigcr Kalk 501.
„ Quarzit-Schicfer 502.

Re i n  (Steiermark). Tertiares Becken 537, 
539, 543.

R e i s c b a  (Tirol). Obcrer Alpenkalk 729. 
R e i s s c n g r i i n  (Bobmen). Ur-Tbonschiefcr 

503.
R e m3 c b ' n i g - Ge b i r g (  Steiermark). Hebung 

von tcrtiiiren Ablagerungen 540. 
R etten-B erg(V orarlbcrg) Profilbis Petneu 

23.
R e t z n e i  (Steiermark). Tertiarer Sand mil 

Kalk-Coneretionen 594.
R e u t t e  (Tirol). Scbwarze Mergel untcr 

Lilhodendren - Kalk mit Terebrateln 
33 Prolil.

„ Weisser Kalk 33.
R i b i n z a '  B a e b ( Karntben). Diori t 343. 
R i b i s e b - B e r g  Kiirntben. Rotber jurassi- 

seber Kalk 336.
Ri ' egenkof e l  (Kiirntben). KossenerSebieb- 

ten 419.
R i e t z e i n  (Vorarlberg). FIj’seb und flysch- 

ahnlicbe Sebiefer 30. ,
R i g o l a t o  (Venet.). Blattersteine iin Koblcn- 

sebiefer 438.
„ Kobicnkalk 439.
„ Storung der Kohlenscbichten 439 und

440. «  
R i n n e g g  (Steiermark). Molasse 715.

„ Tertiiire Sebiebteo mit Braunkohle 4K 
R io d’Ac q u a  bu o na (Venet.). Grunstein 

445.
„ F n r i o s o  (Venet.). Bimter Sandstcin

441, 452.
„ Ghe u (Venet.). Griinstcin 445.
„ di Lanza (Venet.). Kinmundung in den 

Canal d'lncarajo 435.
„ „ (Venet.). Kobicnkalk 439.
„ Maj or  (Venetian.).'Hunter Sandsiein 

441.
„ M a r a d i a (Venet.). Porpbyr-Sandstcin 

441.
„ Mai i ria (Venet.). Bunler Sandstcin 

und Conglonierat 448.
„ R a mo d o n t  (Venet.). Bunter Sandstcin 

441.
„ T a ma i  (Venet.). Griine Blattersteine 

438.
R i p p e l s b a c h  (Steiermark). Rolb-F.isen- 

stcin im Uebergangs-Schiefer 246.
Ri s s  (Tirol). Cbemnitzicn 729.

„ Geschichtoter Dolomit 727. 
I t o c k e n d o r f  (Biibmen). Amphibol-Sebiefer 

505, 509 Prolil. .yt ,
Rockl and (Nord-Amcrika). Alle Rbrgbauc 

auf Kupfer 787. w* h
R o t b e l s t c i n - B e r g  (Vorarlborg).^uiuI»iH- 

litcnfels mit NagelDuh und Inn^ruiij^n' 
Mergel 23 Prolil, '  ̂ 1

R o t b c n - T b a l  (Bobmen). Basalt 532. )
R 0 b rb n c h - T b a I ( Biibm.). Smierquellc 534. 
Uoka (Tirol). Kurniger Kalk im Gneiss 411. 
Roki t zan (Bobmen). Petrcfacle im D»nrzile 

der siluriscben Abtbeilung D  162, 355. 
373.
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R o m a n - 6  an at er  Mil i t i trgri inzc.  Eison-
■ steincund fossilcBrcimstoffe 382u. 383.

R o m m c r s r e u III (Bolimcn). Grahil .'>18.
„ Pcgmatitisclicr Gang-Granit S27.

Ros e n  bach (Karntlien). Dunkler Kalk- 
sebiefer 649.

^ Kohicn-Dolomit 633, 634.
„ Trias-Sebiebten 649.

R o s e n h e i m (Bayern). Rraiinkoble, tcchni- 
sebe Probe 809.

R o s c n - K o g e l  (Steierniark). Korniger Kalk 
231.

„ Syenitartiger Amphibolit 232.
R o s e n t h a l  (Bohmen). Brannkohle 133,371.

„ (.Stcierinark). Hartit 91, 93, 538.
„ Spbiirosiderit 5.57.

R o s i c a - G r a b e n  (Karnlhcn). Sohiefer- 
Sandstein der Kohlen-Eormation 648.

„ 'I'hnlbildiing 663.
Ro s s  bach (Bohmen). Ur-Thonsebiefer 522.
R o s s e g g  (Kariithcn). Dolomitisehcr Kohlen- 

M k  631.
„ Siisswasscr -  Tegel mit Braunkohle 642.

R o s s e n r e u l h  (Bubincn). Granit 518.
R o s s k 0 o r - S p i t z  (Kilrnthcn). Koblcnkalkc 

426.
R o t h e n f c i s  (Steierinark). Diluviales Con- 

glomcrat 54 iind 55.
Rot he  Wand (Karnthcn). Aminonit aus der 

Abthciliing der G lobusi 73.
R o l h b o l z  (Tirol). Unlcrcr Alpcnkalk 723.
R o t h  h o r n  - B e r g  (Vorarlhcrg). Lias- 

Schichten 1 Profil.
„ Rother Hornstein des oberen Algau- 

Schiefers 10.
' R o t h p l n t t e n - G r a b c i  (Vorarlhcrg). 

Alpen-Mclaphyr 26.
R o t h  w a n d -  B e r g  (Vorarlhcrg). Lias- 

Schichten 1 Prolil.
„ Rothe Schichten der Algfiu -  Schiefer 

17 Protil, 18.
Ro t t e n ma n n  (Sleicrmark). Braunkohlen- 

• Gobildc39..
n Erhebungsthal 716.
n Tertiare Ablagcrangcn 40 Plan, 41, 42.

Rous i no  w (Bdhmen). Granze zwischen silo- 
rischein Thonschiefer, Kohicnschichten 
und Rothlicgendem 327.

R 0 z e I a u (Bhm.). Qmirzit-Conglomoratc 119.
Rozi ni t al  (Bohmen). Granit im Gehiete des 

Quarzites 121.
„ Hdhenmessungen 133.
„ Qiiarzgcbildc der silurischen Ahtheilung

B  120.
„ Qiiarzit-Conglomcrate 119.
„ Strcichcn und Vcrflachcn der Schiefer 

der silurischen Ahtheilung B  116.
Rudi g  (Bohmen). Rothlicgendes 326.
Ri i di l z  (Mahren). Wicner-Sandstcin 377.
Ri i di t zgrf l n (Bubincn). Gliimnerschicfcr 

502, StHi,
„ Greiseii 502.

R udnapol o  (Ktirnihen). Ilornstcinfiihrondcr 
Kalk 684.

R uh - Ba u er (Strmk.).Tcrtiiirer Mcrgel 547.
R u b - B e r g  (Bubincn). Bau auf Bleiglaiiz 

491.
Rumerini ir (Tirol). Dolomit in Saulen 725.
R u p r e c b f s e c k  (Steierinark). Krystallini- 

scher Schiefer 714.
R u s k b e r g  (Baiiat). Schwarzkohle 383.

„ Spalh-Eisenstcin, Analyse 362.
Rus s i and.  Nciieste gexilogische und geo- 

graphisehc Untcrsuchungcn 821 u.822.
Rz i nkau (Bbbincn). Normal-Granit 106.

. » .
S a c h s e n  (Konigreich). Graniilile 766, 834.

„ Steinkohlen-Formation 329.
S a c h s e n  burg  (Sachsen). Thonschiefer bei 

Granulit 768.
.Sack (Kiirntben). Guttensteiner Dolomit auf 

Werfener Schiefer 69.
S a d e n z  a -  G rah en (Krain). Dachslein- 

Kalk 686.
S a d n i g - K o g e l  (KSrnthen). Gliinmerschie- 

fer 413.
Sau c r I i n g s - Ha n i me r  (Bohmen). Braun- 

Eisenstein im Ur-'l’honschiefcr 492.
„ Sauerquclle 514.

S a l z b u r g  (Herzogtluim). Marmorsorten 
732.

„ Serpentin 749.
S a l z t r a t t e n  (KSrnthen). Lagcrscliiefermit 

bituminosem Kalk 77.
Sa n d a u ,  siehc „1)ber-  und Un t e r - S a n -  

dau“.
S a n d s p i t z - B e r g  (Tirol). Dachstcin-Kalk 

419.
St. AndrS (Steiermark). Mecrischer Tegel 

575,
S t. A nna (Krain). Dolomit der obern Trias 

663.
(Steierinark). Ccrithien-Schiehten 539.

„ (Venct.). Gyps der Trias 446.
S t. Ant hony  (Nord-Ainerika). Holzschla- 

gercicn und Sfigwerke 801.
„ Kettenbi'iicke 801 und 802.

St. B e n i g n a  (Bohmen). Eisenkiescl-Piso- 
lith 194, 606.

S t. Can^ian (KSrnthen). Dolomitisehcr 
Breccicn-Kalk d. Kuhicn-Formation 631.

S t. Cl a i r e  (Nord-Amerika). Baggerungs- 
Arbcitcn 774.

S t. Dani e l  (Karntlien). Saigef stehendc 
Adnclher Schichten 420.

„ Sandstcine iin okerigon Kohicnschiefer 
425.

S t. F l o r i a n  (Steierinark). Tertiare Mee- 
res -  Ablagerungcn und deren Fauna 
536, 538, 567, 578.

„ Pllanzenrestc 579.
S t. G e o r g e n  (Steierinark). Terrassen- 

Diluvium 51.
„ TertiUror Qiiarzsand 43.

S t. Jakob-Ji m'Thai  (Steiorm.). Ueber- 
gangs-Kalk 239.

S t. I l gcn  (KSrnthen). Kolilcnkalk 631.
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St. Johann (Steiennark). Durchbruch dcr 
Kainach o4i.

„ Glimmcrsciiicfer 2335.
„ im I s e l - T h  al (Tirol). Amphibol-Gra- 

nit im Glimmerscliiefer 409.
„ a m T a u e r n  (Stcicrmark). Hohenbc- 

stinimungen 7 l i .
St .  J o s e p h  am Ta u e r n  (Steiermark). 

Tertiure Meeresgcbilde 537, 565.570.
St. Kat hari na (Kurnthen). Guttcnsteiner 

Kalkscbiefer 666.
S t . Kat hre i n  (Steierm.). Magncsi t6l l .  '
St .  Ku n i g u n d  (Steiermark).' Liegend- 

Mergel dcs Leitlia-Kalkes 584.
St. Lainbre' cht  (Steiermark). Hohenbe- 

stimmungen 708.
„ Thai der Mur 716.

S t. Ma r g a r e t h e n  (Steiermark). Sand 
auf Leitha-Kalk 585.

„ Thonig-sandigeSehichtcn im Liegendcm 
des Leitha-Kalkes 588.

S t. Maria in Gr e f  f en burg (Steiermark). 
Knollen-Gneiss niit 'Turmulin 330.

„ - K i t z e k  (Steiermark). Kalk in Ueber- 
gangs-Schiefer 245.

„ in d e r  T r e n t a  (Krain). Breccien-Ge- 
stein 687.

S t Ma r t i n  (Krain). Siisswasser-Kalk 544.
S t  N i k o l a i  (Steiermark). Leitha-Kall^ 538, 

583, 590, 592 Pro6l.
„ Ostreen- Tegel (inter dem Leitba-Kalk 

593.
S t .Oswa Id (Steierm.). Braunkohicn-Gebilde 

39. 43.
„ ob S t a i n z  (Steierm.). Ekiogitartiger 

Amphibolit 231 uud 232.
S t  P a n c r a z  (Steiermark). Diluviales Kalk- 

Conglomerat 55.
S t. Paul  (Nord-Amerika). Zunuhme d. Stadt 

804.
V (Kiirntben). Basalt 344. .
„ in d c r  La r a n t  (Kiirnlbcn). Basalt im 

bohen Urgebirge 595.
S t  P e t e r  (Steiermark). Einsenkung des 

Bodens 716.
„ (Ungarn). Biinsstein-TulT 695 Profit
„ -A I pe (Strmk.). Gliininersebiefcr 235.
„ - F l u s s  (Nord-Amerika). Indianerr 

slSinme in dessen Gcbict 802. 803.
S t  R u p r e c h t  (Steiermark). Thaicnge der 

Mur 49.
S t . T h e r e s i e n  (Steierm.). Oslroen-Tegel 

untcr dem Leitha-Kalk 593.
„ Uebergangs-Thonsehiefor 542.

St. Wo I f g a n g (Steiermark). Tcrtiarer Sand 
und Schotter 568.

Sann- Fl us s  (Krntii.). Huhenmessungen 352.
S a p l o t n i k - G r a b e n  (Karnllieii). Werfener 

Scliiefer und Porpbyr 674.
Sap pada (Venet).Diabas-Porpbyr445,448.

„ Haiobien-Kalk 444.
S a s k a  (Banat). Steinmark, Analyse 362.
S a s s o  L u n g e r i n o  (Venet.). Triassisebe 

Schiebten 447.

S a t t e i n s  (Vorarlberg). Kreide und Flysch
15.

S a t t e l e s  (Bdhmen). Susswasser-Kalk in 
Basalt-TolT331.

S a u a i p e n - G e b i r g  (Karnthen). Krystalli- 
nisehe Schiefer 341.

„ Krystallinische Kalke, Amphibolite und 
Eklogite 342.

S a u e n s t e i n  (Krain). Thon. Analyse 154.
S a u e r b r u n n - G r a b e n  (Strmk.). Krystalli- 

nische Schiefer 229.
„ Kalk in Gneiss 231.

S a u l t  Ste .  Marie (Nord-Amerika). Sehift- 
falirts-Canal 774.

S a u r i s  (V enet). Lungstbal 435.
„ di s o t t o  (V enet) Raucimacke des 

Guttensteiner Kalkcs 450.
S a u s a l - G e b i r g  (Steiermark). Durchbruch 

der Sulm 541.
„ Kalk im Gneiss 231.
„ Kotb-Eisenstein in Uebergangs-Sebie- 

fer 246.
„ Tertiure Ablagerungen 222, 537, 538, 

568, 584.
„ Ucbergang.s-Gestcine 244, 541.

S a v a  (Krain). Rothe Breccie der unteren 
Trias 654. ,

„ Schwarze Schiefer mil Eisenspath 639, 
643.

„ siehe auch „ A s s l i n g “.
S a v e - F l u s s  (Geologischer Bau der Kalk- 

alpen sudlich vom) 678.
„ (Hohenbesliinmungen in den Kalkalpen 

sudlich vom) 690.
„ (Huhenbestimmungenzwischen derGail. 

Drau und) 675.
S a v i c a - B a c h  (Krain). Diluviale Terrasse 

689.
S c h a f - B e r g  (Vorarlberg). Algau-Schiefer 

niit rothein llornslcin 13 Pi'oGI.
S c h a f k o p f - B e r g  (Tirol). Aptychen-Kalk 

in aufgerichtcten Schiebten 734.
■Schaf l os  (Steiermark). Gneiss 234. '

„ 'fegel und Braunkohle auf JJebcrgangs- 
Kalk 560 Prolil.,

S c h a i d a  (Krnth.). GrobkdrnigcrGranit 365.
„ Kalke mit Guttensteiner und Werfener 

Petrufaeten 339.
S c b a 11 w a I d (Vorarlberg). Geognostisches 

Prolil 30.
S c h a n z  (Bubmen). Arophibol-Schicfur 500, 

507.
„ Gang-Granit im Gneiss 501.
„ Gneiss 509 Profit
„ Graphit-Schiefer 501.
„ Quarzit mit Amethyst im Gneiss 482, 

487.
S c h a r n i t z - P a s s  ('Pirol). Dohnnit tin Lie- 

gendem des oberen Alpenkalkea 727.
„ Pctrcfacte dcs oberen Alpenkalkea 729.

S e h a t z l a r  (Bdhmen). Sleinkoblo, tocbnische 
Probe 156. "

S c h e i f l i n g  (Steierm.). Diluviale Schotter- 
Ergiisse 01, 62.
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/•. S e h e l l e n - B e r g  (Bohmen). Kornig-schup- 
' ■ P'ger Gneiss 520.

S c h e t l e s  (Bohmen). Ur-Thonschiefer 407.
S c h e n k - A l p e  (Karnthen). Kolilenkalk mit 

Gncriniten und Brachiopoden 068.
„ Schiefer und Sandsteine der Kolilen-
. Formation 622, 633, 667.

S c h e n k o w a - P l a n i n a ,  siehe „Schenk-  
A l p e “.

' S c h k r d i n g  (Ober-Oesterreieh). Merge!, 
Analyse 153.

S c h i e p l a n i n a - A l p e  (Karnfh.). Werfener 
, Schiefer 663.

S c h i l d e r n  (Bohmen). Aite Zinnseifen 530.
„ Glimmersehiefer 520, 525.
„ Phyllit 522.

■ „ Ur-Thonsehiefer 522, 525.
S c h i H e n s t e i n - Berg (Tirol). Neocom- 

Mergel 735.
S c b i n k a u  (Bohmen). GrSnze der Siliir- 

Schicbten gegen den Grani.t 106.
„ Quarzit und Kieselschiefer 123 n. 124.

S c  h it  t e r  (Steiermark). Anfsteigen der 
Molasse 715.

S c h l a c k e n w e r t h  (BSbmen). Baumstamine 
im Basalt-Congloinerat 195.

S c h l a d a  (Bohmen). Glimmersehiefer-Zug 
321, 521.

„ Torfmoore 332.
„ Ur-Thonschiefer 522.

S c h l  a g g e  n w a I d (Bohmen). Glimmer- 
Diorit 322.

„ Gneiss im Granit 320.
„ Verwerfung eines Zinnganges 172.

S c h l a p o l t - B e r g  (Vorarlberg). Flysch und 
Byschahnliche Gesleine 30.

Schle i m$er. l och(Tirol ) . Rcs te  v .Ie h th i/o -  
sa u r u s  in den Kossener Schichten 731.

S e h l e i n i t z  -  S p i t z e  (Tirol). Amphibol- 
Sehiefer im Glimmersehiefer 411, 412.

S c h l e s i e n .  Then, Analyse 154, 155.
„ (Preussisch-). Schwarzkohle des 
H e i n t z e ’sehen VVerkes, technische 

^  Probe 809.
S c h l o p p e n h o f  (Bohmen). Basalt 532.
S c h l o s s - T h a l  (Steierm.). Tert. plastischer 

Letten 545, 546, 560 Prolil.
S c h l o t t  (Kiirnthen). Neogene Pfianzenreste 

334.
S c h l i i s s e l s t e i n .  (Bohmen). Blockformig 

abgesonderter Granit 518.
S c h n e c k e n  (Bohmen). Basalt 532.

„ Granit 528.
„ Quarzgang im Granit 528.

S c h n e p f a u  (Vorarlberg). Caprotinen-Kalk 
uiiter Galt-Sandsteiu 19.

S c l i d c k e l - B e r g  (Steiermark). Kohlen- 
fiihrender Tegel 537.

Scl i dder  (Strmk.). Eingerissenes Thai 716.
„ Hdhenmessiingen 710.
„ TertiSres Congloinerat 41 und 42-

S c h d d e r w i n k e l  (Strmk.). .Fossile Zirbel- 
kiefer 65, 66.

,  Kalktufl'65, 66.

S c h o m i t z s l c i n  (Bohinen). Phonolilli 331.
S c h o n b a c h  (Bohmen). Quarzbiocke 528.
S c h o n b e r g  (k. k. Schlesien). Hohenmes- 

sungen 282.
,Schr>nbrunn (Bohmen). Glimmersehiefer 

502, 509 Prolil.
„ Quarzit 502.

S c h o n e b a c h  (Vorarlb.). Neocom-Schich- 
»ten 19.

S e h o n f e l d  (BShmen). Glimmer-Uiorit 322.
„ Gneiss im Granit 320.

Sc ho nf i cht  (Bohmen). Alter Bergbau 511.
„ Glimmersehiefer 502, 505.
„ Gneiss 500, 504. •
„ Graphit-Schiefer 501. ‘

S c h o n h o f  (k. k. Schlesien). Hohenbestim- 
mungen 285.

SchonI  e i t en  -  Joch (Tirol). Dolomit 730 
Profil.

Scho nl i nd  (Bohmen). Alter Bergbau 512.
„ Basalt 532.
„ Gang-Granit im Gneiss 501.
„ Glimmersehiefer 506, 509 ProOI.

, „ Gneiss 500, 504.
„ Koth-Eisenstein 512.
„ TertiSres in Ur-Thonschiefer eingrei- 

fend 522.
Sell  0 1t l -Grabe  n (Steiermark). Alte Thai- 

sohle mit Dilnvial-.Schotter 54.
.Sc ho I a st i c a -IV’ i rt hsh aus (Tirol). Er- 

ratische Blocke des Diluviums 737.
S chop e m a i l  (Vorarlberg). Flysch auf 

Kreideschichten 6, 15.
S c h o t t l a n d  (sudliches). Alter rother 

Sandstein 184.
S c h o t t w i c n  (Steierm.). Krennt ha l er ' s  

Gypswerke 759.
S c h r i i c k e n  (Vorarlberg). Sehwarze Kalke 

und Schiefer 7, 8.
S e h r o f e n - B e r g  (Vorarlberg). Unterste 

Ncocom-Schicliten 22.
S c h u s t e r - T h a i  (Tirol). Senkrechte Koh- 

lensc.hicfor 428.
S e h w a m m - B e r g  (Bohmen). Basalt inSau- 

len 330.
S c h w a  n b e r g  (Steiermark). Diluvialer 

Scholter 598.
„ Kryslallinisches Gebirg 223,228.
„ Tertiare und diluviale Gebilde 535, 

538, 540, 567.
S e h w a r z e  S u l m  (Steiermark). Gneiss- 

Glimmerschicfcr 230.
Sch  w a r z e n b a c h  (KSrnthen). Bleierze im 

Guttensteiner Kalk 370.
„ Grobkorniger Granit 365. ,
„ Gyps in den Werfener Schichten 375.

S c h w a r z e n e g g  (Steiermark). Leitha-Kalk 
auf Sand und Tegel 586.

„ Tertiiirer sandiger Then mit Pdanzen- 
Abdriicken 566.

Schwa rzenloh(Bohm en). Quarzin Blocken 
528.

S c h w a r z e n - S p i tz  (Tirol). Kalk im Zuge 
des Chlprit-Schiefers 408.
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S c h w a r z  w a s s e r - T h a l  (Vorarlhcrg). Al- 
gau-Schiefer untcr Doloinit 3A.

„ Plysch aiif Kreideschichten 7 ProCI.
„ Rolhcr Adncther Marinor 'll.

S e c k a i i e r  S c h l o s s b e r g  (Stciermark).
• Uehcrgangs-Schicfcr 247.

S e dl i s  ch t (Rdhinon). Griinstciii iind Am- 
phiholit der silurisclien Ahlhcil. A  127.

S e e  (Stciermark). Diluvialcr Schotter aus
• Uebergaugs-Schiefer 64, 66.

S e e b e r g  (Bobmcn). Glimrocrsebiefer 321.
„ Gneiss 320, 526 Piofil, 627.
„ Qiiarzgang 628.

S c e f e l d  (Tirol). Asphalt-Fabrication 196, 
372. *

„ Bitiiminbse Schiefer 728.
S e e h u p f c l  ( Vorarlberg).UotherKalkuntcr 

Algiin-Scbicfern 12.
S e e k o r - B e r g  (Tirol). Dolomil 730 Profd.
S ^ e i i i n d c r  AI pen (Karnthcn). BcschalTen- 

lieit dcr Obcrfliiche 670.
„ Dacbstcin-Schiclitcn 640, 663, 670.
„ siclie aiicli „K o c n a -  G c b i r g“.

S ee I a n d (Karniben). Petrefacte des Kob- 
lenkalkcs 632.

„ Porpbyr der Trias 636.
S c e t b a l - A i p e n  (Stciermark). Ilohcnbc- 

stinumingen 709.
S e f e r - S p i t z  (Tirol). Vilser Kalk 31 Prolil, 

32.
S e i e h e n r e u t l i  (Bobmcn). Granit 618.
S e i l e  (Tirol), illclamorpbischcr Gultcnstci- 

ner Kalk 718.
S c  1 en i t za - G e b i rg  (Karniben). Gutten- 

steiner u. Werfener Sebiebten 376, 661.
S e l e n i t z a - G r a b e n  (Karniben).- Doloniit 

663.
S e l t s c h  (Bbhmen). Verkieselte Hoizcr mit 

Anflug von Malacbit im Botblicgendem 
326.

S e l t s e b a c b  (Krain). Tcrtiarcr Schotter 
645.

S e 1 v a - S  0 c (Venct.). Iirddcn und Tricbtcr 
im bunten Sandstcin 447.

S e n e t z  (Bbhmen). Alaunschiefer 268.
S e r i e s  (Tirol). Metamorphisebe Gullenstei- 

ner Kalkc 718.
S e r r a v a l l o  (Venct.). Aurgcricbtclecoccnc 

Gebilde.468.
S e r t n i k  -  B o r g  (Karnthcn). 'Werfener 

Scliicbtcn 664.
S e y e r s b o r g  (Stciermark). Uebergangs- 

Kalk 240, 241.
S i b i r i c n .  Stosszahn von M a sto d o n  ^0 8 .
S J b ra ts  g f bl l  (Vorarlberg). Galt-Sandstcin 

auf Caprotincn-Kalk 3.
„ Gewundene Schicrcrtbonc nnd Kicsel- 

kalk 1 Pro6l, 2.
S i l l i n n  (Tirol). .4mpbibol-Scbiefcr in Glim- 

merschiefer 411.
„ Chloritische Schiefer inTbon-Glinmicr- 

schiefer 412.
S i m m e r l a c h  (Kiirnthen). Bunter Sandstcin

417, 429,

S i t n a - B e r g  (Bobmcn). Sleinkoblen-Con- 
glomcrat 269. •' '

S i t t mo o s  (Kanrthen). Quarzreicber Glim- 
mcrscbicfcr 416.

S k au p y (Bbhmen). Steinkoblen-Bccken 272.
S k e r n i t z c n - A l p e  (Karnthen). Sandstcin 

in okerigem Koblenscbicfcr 423.
S k o e i t z  (Bbhmen). Verwitterter Granit”l2 9  

und 130.
„ Verwitterter Thonsehiefer 129. • •

S k o m c i n o - B c r g  '(Bbhmen). Beihenfolgc 
dcr Kohlensehicbten 269.

S k u t a  (Karnthcn). Weisscr Dolomil 672. ^
S m e d f 0 w (Bbhmen). Granwacke dcr silu- 

nisclien Abtbcilung I f  118.
S m r c k o u z - G c b i r g  (Karnthen). Basalt 

344.
„ Eruptive Gcstcine 306.

S o l k e r  Sel l  ar t e  (Stciermark). KrystalU- 
nische Schiefer 714.

S ol s t e i  n-B e r g  (Tirol). Chemnitzion 729.
„ Erratische BIbeke des Diluviums 737.
„ Oberer AIpcnkalk 721 ProHI, 7*29.

S o n n e n w e n d  -  . l oc h (Tirol). Hierlalz- 
Schiehlcn 733 und 734.

„ Lithodcndrcn-Kalk u. Aplyehen-Schic- 
fer 732.

S o o s  (Bbhmen). Mincrabnoor 381.
S o s l a s i o  (Venct.). Diabas-Porphyr 446.
S p e i k - K o g e l  (Stciermark). Acusscre Ge- 

stallung 224.
• S p i e g c l - K o g e l  (Stciermark). ilolasse 679 

und 680.
S p i c l ' f e l d  (Stciermark). Leillia - Gebildo 

681.
„ Mcrgcl im Licgendcm dcsLcitha-Kalkcs 

384.
„ Spatangen-Schichten 694.

S p i e l m a n n s a n  (Vorarlberg). Lias-Schich- 
ten 27, 28 Prolil.

S p i c k - B e r g  (Krain). Hicriatz- Schichlcn
686. •

„ Werfener Scbicblca 682.
S pi t ( e  I h o f  (Bbbmen). (luiirzgiiiigu iinlJP-*'^ 

'riionsebicfcr .623.
S pi I z -  Bc r g (Bbhmen). Trachyl 331.
S p i t z k o f o l  (Karntbcn). , Duchstcin-Kalk 

419, 422.
S p u 11 er S e e  (Vorarlberg). Rolher Adnc- 

thcr Marmor und Meguludon-Kalk 13 
Profil.

Srb  (Bbhmen). Welligo Schiefer der siluri- 
schen Ablhcilung A  107.

S r d n e v r h  (Krain). Dachstoin - Schiclilcn 
639.

„ Doloinit 663.
S l a a  h (Bbhmun). Grniiit zwischenUr-und  

siliirischom Thonsehiefer 106.
„ Kohlenfuhrenilo Schiebton auf Granit 

263.
S ta d e l ba c h -  G ra be n (Kiirnthen). Kalko 

der obern Trias 70. *
S t n d l - B e r g  (Bobmcn). Sleinkohlen-Con- 

glomernt 239.

    
 



Orfs-Rcgisler. 901

S t a i n z  (Steiermark). Diluvialer Lelmi und
• Schotter i>98, 601, 602.

„ Gneiss in Flatten 230.
„ Krystalliniselies Gebirg 229.
„ Mineralquelle 233.
„ Tertiiire Meeres-Gebildc 221, 336,337, 

363.
St n n n n e r a c h  (Kiirnthen). Braun-Eisen- 

stein in Sebiefer-Sandstein 633.
S t a m p f - B e r g  (Bohmen). Basalt 313.
S t a m pfen (Karnthen). Griinzon zwisclien 

Central-Gneiss u. Glimmerschiefer 408.
S t a n e r J o c h  (Tirol). Dolomit und Rauch- 

wacke des iintern Alpenkalkes 723.
S ta  ng- A Ip e (Karnthen). Anthracit, tech- 

. nische Probe 162.
S k a n g n o c k  (Karnthen). Kohlenschiefer. 

und deren Conglomerate 713.
S i a n i s l a u  (Galizien) Berggerichtsbarkeit 

616.
S t a n z e r k o p f - B e r g  (T irol). ProBI 23.
S t a n z e r  Tha i  (Tirol). Obere Alpcnschie- 

fer zwisclien Verrueano und Dolomit 33.
„ Pro6l his zuin Retten-Berg 23.
„ Rothe kalkige Tlionschiefer auf Glim

merschiefer 29.
S t a r c - B e r g  (Kiirnthen). Unterer Trias- 

Kalk 671.
S t a r z ' l a c h - T o b e l  (Vorarlberg). Kreide 

und Nummulitcn-Schiditcn 23.
S t a u f e n s p i t z - B e r g  (Vorarlberg). Ca- 

protinen-Kalk und Galt-Sandstcin 13 
Prolil.

S t c g u n e k - B e r g  (Karnthen), Hohenvcr- 
haltnisse 663.. .

„ Kupferkies 673, 674,
„ Schichtenbau 667.

S t e i e r ma r k ,  Braunkohicn, technische Probe 
137, 806 und 807.

„ ( Mi t t e l - ) .  Geologischer Bau 223.
S t e i n  (Bolunen). Phyllit 322,

„ Ijuarzgfinge 323.
^^aPKraini. Dolomitisirter schwarzer Kalk 

^ — * ^ 4 1 8 . .
^  S t e i n - B e r g  (Tirol), C h e m H il^ la 'JT fi.

S t e i n b e r g e  (Steiermark). Uebergangs- 
' Gebirg 240 und 241.

„ Kalk 241, 360 Prolil.
„ Petrefacte 139, 241, 242.
„ Zahn von R h in o c e r o s  t ic h o rh in n s  348.

S t e i n b o h l  (Bohmen). Quarzit-Scbiefer421, 
326 Profil.

„ Sillier- und Blei-Erze 330.
S t e i n b ii c h e I ( Krain). Bau auf Spath- 

Eisenstein 662.
S t e i n e r  AI pc n  (Karnthen). Dachstein- 

Sehichten 640.
„ Stoning dcr Kohlen- und unteren Trias- 

Sehichten 663.
„ sicheauch » S e o l S n d c r  Alpun^und  

„ K o c n u - G e b i r g “.
S t e i n e r n e s  Hlandl  (Tirol). Aptychen- 

Schiefer 732.'
S t e i n g e r o l l  (Rohm.). Quarz inBliickcn328.

K. k. s«i>logiacl>o n«icli»«n»l«lt.’7. Jahrgaug I8S6. IV.
I *,

S t e i n g r u b  (Bohmen).Glimmerschiefer321.
S t e i n g r u n  (I(ohmcn). Pcgmalit-Granit mit
, Turmalin und Granaten 327.
S t e i n  r a t h - B e r g  (Bohmen). Torf 314.
S t e i n r o t t e n - B o r g  (Bohmen).. Steinkoh- 

len-Conglomerat 239
. S t e r n b e r g  (Mecklenburg). Oligocene Pe- 

. trefacle 839 und 840.
St i t  to w(B51tm.). SchiefrigeGrauwackel 18.
S t i w o l l  (Steiermark). Tertiare Susswasscr- 

Gebilde 537, 347.
„ Kalk-Conglomerate 349, 330.
„ Uehergangs-Gchirg 240 und 241.
„ „ -Kalk 242.
„ „ -Petrefacte 239.

S t o r e l - B e r g  (Bohmen). Granit 317.
S t o r s i d - B e r g  (Karnthen). Oberer Kolilen- 

kalk uiid dessen Dolomit 634, 664.
„ Porphyr 636.

S t o u - G e b i r g  (Karnthen). Brcecien dcr 
AV'erfener Schichten 633.

„ Dachstein-Sehichten 639.
„ Diabas im Kalkgebirg 343.
„ Dolomit des obern Kohlenkalkes 660.
„ Einsenkungen ini Dachstein-Kalk 663.
„ 'M e g td o d o n  i r iq tte te r  640.

S t r a s c h i t z  (Bohmen). Eiscnkicsel-Pisolith 
606.

S t ras s  g a n g  (Steiermark). Lignitfuhrendc 
Susswasser-Gcbitde 339.

STrazo w i t z (Mithren). Eisenstcin, Analyse 
807.

S t f e  b e g e i n k a  (Bohmen). Then-undGrau- 
wacken-Schiefer dersilurischenAbthei- 
lung B 117.

S t r e l a - B a c h  (Bohmen). Thonschiefer 
468, 470 Profil.

S t u b - A I p e  (Steiermark). Krystallinischer 
Kalk 227.

S t u b i t z a  (Oroaticn). MincratqiicHcn 603, 
838.

S t  uhl w c i s s e n b u r g  (Ungaru). Eocene 
Petrefacte 814,

S u l i c r s - A I p e  (Vorarlberg). Ncocom und 
Caprotinen-Kalk 6.

„ Flysch 6.
„ Inoceramcn-Schiefcr 6.

S i i c h a - G r a b e n  (Kiirnlhen). Gyps.
„ M e jia lo d o n  des Dachstcins 686.
„ Tegel mit Cerithien 687.

S u c h a d  o m i g - G r a b e n  (Karnthen). Por- 
phyr dcr Werfener Schichten 674.

S u d e t e n - G c l i i r g  Hohcnmessimgcn 279, 
293, 293.

S u k o f i n e r  tVald (Bohmen). Roth-Eisen- 
stein ill siliirischcm 'Thonschiefer 126»

S u l m - B a c h  (.Steiermark). Durchbruch am 
Burgstall-Kogcl 542 Profil.

„ bei Leibnitz 341, 343 Profil.
„ Gneissartiger Glimmerschiefer 230.
„ Griinze dcr tcrtiarcii Mecrcs-Ablage- 

rungon 361.
„ Lchm-Abtagerungen 60 l.
„ Ucbergaiigs-Schicfcr 245.
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902 Orts-RfiRister.

S u l z b a c h - T h a l  (Steiermark). Topogra
phic 169 und 170.

S u l z b a e h e r A l p e n  (Kiirntbcn). Dacbstein- 
Scliicliten 610.

S u p e r i o r - C i t y  (Nord-Amcrika). Griin- 
dung und Zunalmie 781.

„ „ Hafcn 783.
„ - S e e  (Nord-.Amcrika). Ebbcund Fluth

783.
„ ■ „ Kupfer-Bergbau 783.
„ „ sicbc aueh „ M i n n e s o t a " ,

„St. .Anthony" u. s. w.
S u pp en spi  t z - B  e r g  (Vorarlberg). Unte- 

rer Dolomit l ‘i  Pro61.
S w a r k a u  (Bohmen). (irauwacke der silu- 

risehcn .Abtheilung S  118.
S wi n a  (Bohmen). Steinkohlen-Beekcn 271.
S w i n i t z a  (Militar-Grrinze). Ammoniten der 

jurassischeii (Klaus-) Schichten 607.
S z a d e l l o  (Cngarn). Scbluoht im Kohlenkalk 

703.
S z a l o n n a  (Ungarn). Kalk mit Thonschiefer 

weehscllagernd 702.
S z a s z k a  (Banat). Kupferkies mit Kalkspath 

611.
„ Mangan-Erze 609.

S z e n  (Ungarn). Guttenstoiner Kalk und Mer- 
gelsehiefcr 703.

„ Gyps 703.
S z e n d r o  (Ungarn). Siisswasser-Kalk 699.

„ Lad (Ungarn). Dunkle Schicfer 702.
„ Kalk 701, 702.

S z i l a s  (Ungarn). Scbwarzer Kalkspath im 
Werfener Schiefer 702

S z o k 0 mba (Ungarn). Kalk 701. ,
S z o r o s k o  (Ungarn). Einsenkung im Kalk- 

gebirg 704.
' S z u t l a - B a c h  (Croatien). Braunkohicn fiih- 

rendcs Tertiiir-Gehirg 738.

T .
T a b o r  (Croatien). Braunkolile 738, 740.
T a g l i a n i e n t o - Kl u s s  (Venet.). Hohciibc- 

stimmungen 439,’463.
T a i n a c h  (KSrnthen). Torf334.
T a n n e n w c g  (Bohmen). Quarzil im Gneiss 

482.
Tarv i s  (KSrnthen). AnthracU, tcehnisehe

 ̂ Probe 604.
Eisenstein, tccliniscbe Probe 604.

„ Schotter-Tcrrasscn 642.
Tat ar os  (Croatien). Sand mit Berglbeer ge- 

trSnkt 742 .Anmerkung.
Ta u b r a t h  (Biihmen). Kohalt-Rrze 492.

„ Pbyllit 487.
n Quarzschiefer 487.

T a u c h e n d o r f  (Steierm.). DiluvialcrScliot- 
ter 64.

T a y a - G r a h e n  (Steiermark). Terrassen- 
Diluvium 37.

T e c h e n t i i i g  (KSrnthen). Sebierer-Sand- 
stcin der Kohicn-Formation 648.

T e f f e r e c k e n - T h a l  (Tirol). FSeberfSr- 
mige Schiclitimg d. Glimmerschiefer 413.

T e i g i t s c h - B a c h  (Steiermark). Amphibolit ' 
in Gneiss 227. . _ '

„ Glimmerschiefer 234, 560 Profit.
T e i n i t z l  (Bohmen). Verkieseltes Holz 266.
T e i p e l  (Steiermark.) TertiUre Meeres-.4b- 

sStze 361, 364.
T e m e t - K o g e l  (Steiermark). TertiSre Ge- 

bilde im Uebergangs-Sehiefer 57^.
T e m e l - K o g e l  (Steiermark). Korniger Kalk

ira halbkrystaltinischen Schiefer 243. . . ,
T e n e r i f f a .  Pi az z i  S m y t h ’s astronomischc 

Bcobachtungen 829.
T e p l e r  Ge b i r g  (Bohmen). Ampbibolische 

Gesteine 320.
T e p l i t z  (wisscnsehaftlichen Nachlass des 

Dr. S t o l z  betreffend) 842 und 843.
T e r g o v e  (Croatisehe Mililar-GrSnze). Eyz- 

LagerstStten 848 und 849.
T e s c h a u  (Bohmen). Ur-Thonschiefer 303.
T e s e h e d i t z  (Bohmen). SSulenformiger Ba- • 

salt 330.
T e s c h e n .  Hohenmessungen 286 ,289 .
T e s k a - B a e h  (Bohm ). PflnnzenreitlieScbic- 

ferthone 329.
T e u f c l s b r u c k e  (KSrnthen). Guttensteiner 

Kalkschiefcr 666, 667.
„ Koblen-Conglomerat 632, 668.

T e u f e l s s t e i n  (Mshren). Fels von rothem 
Sandslein 377.

T e u f e n b a e h  (Steiermark), Richtung des 
Mur-Thalcs 71.3, 716.

„ Tcrra.ssen Diluvium .39, Profil 60.
T h a i  (Steiermark). Fos.sile Pflanzen 546.

„ TertiSre Siisswa.sser-Gehilde 336 und 
337, 543 und 346, 560 Profil.

T h a n n h e i m e r  T h a i  (Tirol). Geognosli- 
scher Durchselmitt 31.

„ Rolhe und griine Schiefer mit Horn- 
stein 32.

Thau or (Tirol),Krzli3ltigcrThen des untern 
Alpeiikalkes 723.

„ Giiltensteincr Kalk u. Mcrgel in Weeh- 
scllagcruiig 424.

T h a u r c r - A l p o  (Tirol). Rauehwauke auf^ 
biintem .Sand stein 722.

T h e u s i n g  (RShinen). Glimmerschiefer zwi- 
schon Amphibolit und Gneiss 321.

T h i c r b a e h  ( Snebsen). Granulit keilffirmig 
im Sebiefergoslein 770.

Thi c  rs oe ('l’irol).A/»0/e/ii<« im h r le n lu s  734.
„ Gcrvillien-Sebielilcn 731.
„ Miltleier Alpenkalk 734.

Thi erSAe i n  (Bayern). Granil817.
T b (kii b r u n n (BSbmcn). Pbyllit .322. 

Quarzil-Sebiefer .321.
„ Ur-Thousebiefer 323.

T b i i r i n g o r  IVald.  Mineralien, Gebirga- 
arten und Pelrefaeto 811, 812.

Tid e rk a-Ka mm (Kraiii). Aduetliej Schicli- 
ten 086.

T i e f e n  bach (Vorarlberg). FlysehaufNum- 
mulilen-Sehicbten ‘dSj*

Ti hi i ny (Ungarn). Iseiln. Analyse 134.
„ TertiSre Gehilde 197.
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' T i l l e n - B e r g ,  siehe „ D i l l c n - B e r g “.
T' i l l iacl i  (Tirol). (Slimmcrscliicfer 415.

„ Yioiette Oestcine mit Chlorit 423.
T i r o l  (zur Gcognosie der nordusllichen 

Kaikaipcn von) 717, 831.
„ (siidliclies). Ucologischc BcschalTeulieit 

841.
1 ' i r s c h h e i m (Sachsen). Granulit-Giinge in 

Gliinmerscliiefer 770.
T o b i e s c n r c i t h  (Bdlimen).Basalt 331, 533.

„ Gang-Granit 320, 527.
„ Glimmerschiefer 521.
„ Granit 518.

T o e s  (Krain). Petrcfacte dcs Triassischen 
Kalkschiefers 684.

T o p e l - B a d ,  siehe „ D o b l - B a d “.
T 0 p p I i t s c h (Kiirnlhen). Baetryilien-Schich- 

ten 70.
„ Dolomil in Megalodon-Kallc ubergehend 

71.
T ol mezz  o(Venct.). Diluvialer Schotter458.
T o m b a » h  (Steiermark). Pechkohle, tcch- 

nische Probe 807.
T o p p e n k a r  (Salzburg). Kalfc -  Breccien- 

gcstcin 702.,
Torn a (Ungarn). GebirgsscbuU 704.

„ Hallstatlcr Kalk 702.
T r a g i s t - G r a b e n  (Steiermark). Ueber- 

gaiigs-Dolomit 24!).
T r a t t n e r  (Sloierin.): kryslallinisehe Schie- 

fer mit Granat und Turmalin 226.
T r a l z b c r g  (Tirol). Kalkstein in abgcrollten 

Blocken 729, 851. ^
T r e b e n d o r f  (Bohmen). Tertiare Sebiefer 

und Mergcl mit Cyprideen 308.
T re g i s t  (Steiermark). Tcrliarer Schotter 

560 Profil.
T r e m s c h i n - B e r g  (Bohmen). Quarzit dcr 

siltir. Abtheilung B  116.
T r e p a t h  (Bohmen). Grobkorniger Granit 

der ailur. Abtheilung U  121.
Tri en^ (goologischo Beschaflenheit der Ge- 

.— ^ e n d  ostlich von) 836.
Tr i e s t ,  Preiso dor Bergwerks-Producte 217. 

402 ,626 ,864 .
T r i g l a v - G c b i r g  (Krain). Breccienarliger 

Kalk des Gipfels 686. -
„ Firn-Masse 690.
„ Griinlicbor Jaspis der Hallstfitter Schich- 

ten 663.
„ Guttensteiner Kalk 661.
„ KieselbUnke im Kalk 672
„ Schichtenbau 640.

T r i s t a c h e r  S e e  (Tirol). Alpenkalk von 
Glimmerschierer iiberlagcrt 429.

„ Bpnter Sandslein 416, 417, 423.
„ Dolomitiscber Lias>Kalk 423.

T r o g e r n  (Karntlien). Grauor Stei'nkohleii- 
Sihiefor 667.

T r b p e l  ach (Kbrnthcn). Pflanzonreste 424.
T r o g a u  (Bdhnipn). Gneiss 520.
T r o j a n e r - T d r I  (Krain). Gliinmerscliierer 

408.
n Serpentin 408.

Troppai i .  Uohenmessungen 284.
Tr z e $ k o w i t z (Bohmen). Loss mit Succineen 

332.
' I ' schemin (Bohmen). VcrkieseltesHolz 266.
T s c h e mo s c h n a  (Bohmen). Kolilcn-Sand- 

stein 236.
„ Sehicbtcnfolge dcr Kohicnmulde 264.

' r s c hc r nc mbl  (Krain). Eisenerze, toch- 
nisehe Probe 153.

„ Kohlen, tcchn. Probe 152.
' I ' schi s l ay (Bohmen). Griinze des Thon- 

schiefers gegon Bothliegendes und Knh- 
lengebilde 360.

T u c h o r z i t z  (Bohmen). Loss mit Succineen 
332.

Ti i f f er  (Steiermark). Pianzit 91.
T u l - B e r g  (k. k. Schlesicn). Hohenmessung 

286.
'J’lift-B a ch  (Tirol). Porphyr im krystalli- 

nischen Schiefer 421.
„ Bad (Tirol). Conglomerate des bunten 

Sandsteines 416.
„ Bother Porphyr 416.
„ Thon-Glimmcrschicf'er 415.

T u r r a c h  (Steiermark). Diluvialer Schotter 
in Terrassen 715.

„ Hohenmessunge'n 707.
„ Steinkohicn- Schichlcn 715.

Tu s c h k a u  (Bohmen). Kohicnschichtcn auf 
Granit 253.

U e b e r s a c h s e n  (Vorarlbcrg). Caprotinen- 
Kalk. 15.

U g g o w i t z e r - A l p e  (Kfirntiien). Eisens teine, 
technische Probe 604.

U n g n e r - B a c h  (Vorarlbcrg). Flyseh 15.
Un h o l d e  (Kiimthen). Ilalobicn-Dolomit 419.
Ul r i c Ks g r d n  (Bohmen). Ur-Thonschiefer 

am Glimmerschiefer 526 Profil.
U MI e g  n a (Bohmen). Kieseischiefer mit 

Thonsehiefer 123.
U n n i i t z - B c r g  (Tirol). Oherer Alpenkalk 

und Dolomit 727, Profil 729.
(J|nter - A u tha 1 (Tirol). Vormaligc Erstreck- 

ung des Acben-Sees 738.
„ -Brain ha eh (Sachsen). Glimmerschie

fer 520.
„ - F e r i a c h  (Kiirnth.). Terrassen-Uilu- 

viuin 647.
„ -< I r a b e n (Steiermark). Tertiare Kohle 

554.
„ „ Uebergangs-Dolomit 249.
„• - I n n t h a l  (Tirol). Diluviale Terrassen 

737.
„ - Ku n r e u t h  (Bdbmen). Phyllit 522.
„ - Li nda u (Bohin.). IJr-Thunschicfer in 

tcrtiiire Gehilde eingreifend 522.
„ K Ur-Thonschicrer mitQuarzg&ngen

523.
U n t e r o r t  (Karnlhen).Braunnkohle imTegel 

176.
U n t e r - P e r l s b e r g  (Bohmen). Alter Berg- 

bau auf Eisen 512.
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.U n t e r - P e r ls b e r g .  Gliminerscliiefcr 500.
„ „ Gneiss u. Ainphibol-Sehiefcr 504.
„ -P e tx e u  (Kiirnlbcn). Knik init ilall- 

stiitter Pctrefacten 330.
„ -P ilm e r s r e u t  b((iulim.). Braun-Eisen- 

stein 530, 531.
„ „ Phyllit 522, 526 Profil.
„ -S a n d a u  (Bubmen). Granit509Pro6l.
» » Quaragang 528.
„ ,  Torf514.
„ -S c h o n b a c h  (B6hmen).PIiyllit 522.
„ - S c h o s s e n r e u th  (BShm.). Sehicfer- 

rflcken zwischen den Egerer und Koh- 
' lenbecken 381, 503, 509.

„ -T ilm is c h  (Steierinark).Tcrtiar-Con- 
glomerat mit Foraminiferen 593.

„ „ Uebergangs-Schiefer 249.
„ -W ild e n h o f  (BOhmen). Basalt 532.
„ -W u rzen  (Karnthen). Guttensteiner 

Schichten 682 und 683.
U n ter sb erg  bei S a lz b u r g . Marmor 752.
U nzm arkt (Steiermark). Diluviale Absatze 

im Gebiete der obern Mur 46, 51.
„ Hohenmessungen 711 und 712, 713.
„ Richtiing des Mur-Thales 715, 716.
„ Tertiarer Lehra 45.

U o g o -B e r g  (Krain). Adnether Schichten
686.

Ur at a -  T h a i (Krain). GletscherOrn 690.
„ Megalodon-Kalk 685, 686.

U s la w a -B a c h  (BOhmen). Trennungslinie 
zwischen den silurischcn Ahtheilungcn 
A  und B  101.

„ Silurische Abthcilung B 115.
„ Alte Goldwaschcn 232.

U stron  (k. k. Schlesien). Hohenmessungen. 
288.

V .
V a k a to r t  (Karnthen). Kohlen-Dolomitunter 

Werfener Schiel'ern 650.
V al C am on ica  (Venet.). Alabaster 751.

„ Dolomit 752.
„ Gyps und Anhydrit 753.

V a l G ra n d e  (Venet.). Bunte Sandsteinc von 
aphanitiscbenSchiefcrn uberlagcrt 448.

„ Schwarze Kalke und Schiefer in W eeh-' 
sellagerung 448. '

V a ld en  (Steiermark). Braunkohic 43.
V a le n t in e r  A l p e  (Karnthen). Eisenhiilti- 

ger Kalk in Steinkohlen-Schiefer 425.
V a l l e  d e l  F e r r o  (Venet.). Grosses Lfings- 

thal der Carnia 432. '
V a l l e  Lonza  (Venet.). Gyps im Keuper- 

Sandstein 455.
V e l d e s  (Krain). Bobnerz689.'

„ Schotter 689.
„ Tertiarer Sand 687.

V e l d e s e r S e e  (Krain). Rotbe Breccien 682.
„ Werfener Schichten 682.

V e l k a  S u c h a - G r a b o n  (KSrnlhcn). ilall- 
stStter Schichten 338.

„ Werfener und Guttensteiner Pctrcfacto 
339. .

V e 11 a e h (Krain). Werfener Schiefer 682. „ J
„ - F l u s s  (Krain). Vcriauf 340. 349. .
„ - T h a i  (Krain). Gailtlialer Schichten 

340, 374.
V e n e d i g .  Rollischild'sche Cemcnl-Fahrik 

756.
V e n e t i a n i s c h e m  (Kalksteine und Dolomite 

aus dem). Analyse 810.
„ (Uebersicht der geologischen Vcrhalt- 

nisse im) 850. • •
V e r e s p a t a k  (Siebenbiirgen). .Amtsbezirk 

des Berg-Oominissariates 390.
V e r g o r a z  (Dalmatien). Asphalthaltiges Ge- 

stein 761- •
V er o n a  (Provinz). Kalksteine zu baulichen 

Zweeken 752.
„ Marmor-Sorten und dcren Gewinnung 

750, 751.
Ve suv  (Magnesia-Glimmer vom) 822.
V e t t a  G r a s s o l i n a  (Venetianischer).Schal- 

stein in schwarzen Kohlenschiefern 
438.

V e z z a  (Venet.). Weisser Marmor TaO.
V ic e n z a  (Provinz). Braunkohicn, tecimische 

Probe 809.
V igaun (Krain). Eisenspath 643.

„ Neogcnc Gebilde 640.
„ Oberer Kohlcnkalk 633, 600.
„ Porphyr 636.

V i l l a  (Venet.). Graiier Muschclkalk 452.
V i 11 a c h (Karnthen). Diluvium der Drau 047.

„ Guttensteiner Sehichten 637.
V i l l a c h e r  A lpe (Karnthen). Guttensteiner 

und Werfener Sehichten 69.
„ Oberer Trias-Kalk 76 Prolil.
n Rothlichcr Dolomit 73.

V i l s  (Tirol). Prolil gegen d a s  Thannheimer 
Thai 31. * - .

„ Woissc und heUroUie Tercbratcl-Kalke 
iiber AlgUu-Sebicfer 33.

„ Wetzschiefer mit Aptyehen 38.
V i n t l - A l m  (Tirol). SWrung des bimlen 

Sandsteines 721, 722.
V i n g e n e r  P r e g a r t t e n  -  Tl»al (Tirolj. ^  

Glimmerschiefcr auf Central - Gneiss 
'* 413.

V lr n ' e g  G r i n t o u c  (Karnthen). Oberer 
Kohlcnkalk 670.

V i t r n m e - B o r g  (Krain). Schwarzer Kalk- 
schiefer 682.

V o g e l s o i f c n  (k. k. Schlesien). llbhenmcs- 
sungen 283.

V o i t e r s r e u t h  (Biihmon). Granit 518.
» Granitgange in Granit 527.

V o i t s b e r g  (Steiermark). Diirchbruch des 
Kainach-Flusses 541.

n Glimmersehiefor 233, 236. *
» Lignite, Analyse 557.
„ Tertiare kohlenfiihrende Ablagcrungen 

537, 539, 540, 550, 560 Prolil.
„ 1 'crtiiirer Schotter und Sand 547.
„ Tremolit in Dolomit 249;
„ Uchergangs-Kalk und Dolomit 248.
» „ -Schiefer 247.
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Vomp (Tirol). Stnurolilli in erratisclien Blo- 
cken von Thon-GlimmerscIiiefiT 720.

Vom per -T l ia l  (Tirol). Unterer AIpcnkalk 
726 Profil, 727.

V o r a r l b e r g  (Beitr.'igc zur geognoslisclicn 
Kciintniss von) 1.

V o r d e r - H i in m e lr e i c h  (Bohmcn). Granit
■ SI 8, S26 Prolil.
„ -H orn ba ch  (Vorarlberg). Doloinit 

34.
V o r n a s s e r - S p i t z  (Vorarlberg). Rollier 

Amnioniten-Kalk 13 Profil. -
Vos da (Krain). Werfener Schiefer 644, 647.
Vrtadken vrh (Krain). Schwarzer Kalk 

682.
V u e j a J a m a  (Croaticn). Braunkohle 739.

W.
W ac yk ow  (Bohmen). Diorite der siluriseben 

Abtlieilung A  108.
„ Schiefer dcr siluriseben Abtheilung A  

102,104.
W a g n a  (Steierinark). Sand und Kalk-Con- 

eretionen S94.
„ Tegel mil Spatangiden S93 und S94.

W a i d i s c h  -  Graben (Karnthcn). Uiorit 
343.

„ Gyps in Werfener und Guttcnstcincr 
Schichten 37S. ' '

„ Hiihenmessungen 349. '
„ Uothcr Porj)byr 345.

W a i l s d o r f  (Steierinark). Siebe „W a Id- 
s t e in .*

Wald  (Krain). Dolomit des obern Koblcnkal- 
kes 633.

„ Werfener Sebiebten 681 und 682.
W a i d e n b u r g  (Sachsen). Fleck-oder Gar- 

bcn-Schiefer 769.
W a l d f l u r - W a l d  (Bohmcn). Granit491. •

» Torfmoor 494.
W a l d s c h a c b  (Steierinark). Corilbicn- 

Scliicbten B76 und S77, S78.
Moerischer Sand und Tegel 861, 869.

„ Moijssc 877 und 878.
Wald  s t e i n  (Steierinark). TerliSrc Lettcn 

848 und 846.
W a l t e r s b a c l i -  G r a b e n  (Steiermilrk). 

Tcrtiiircr Lehm 48.
W a l t o r s d o r f  (Miihren). Dacliscbiefcr 748.
W a l t s c h  (Bbbmen). Siisswasscr-Kalk mit 

Fisch-Abdriicken in basaltiscbem TiilT 
331.

W a r n b l i c k  (Steierinark). Korniger Kalk 
mit Glimmer 231.

„ Krj’stnltiniscbe Schiefer, deren weeh- 
selndes Streiclion und Fallen 229.

„ • Quarzfels 231.
W a t z k e n r e u t h  (Bsbmen). Wolliger Ur- 

.  Thonschiefer 828.
W e c h s e l b u r g  '(Sachsen). Fleck- oder 

Garbon-Scliiefcr 769.
Wo ierburgf  (Tirol). Tertiare Gebildc 737.
W e i l c r  (Vorarlberg). Inoccramen - Schiefer

21.

Wcin z i er l  (Stciermark). Kohle in tcitiaren 
Meeres-Absutzen 864.

W e i s s e  Wand (Tirol). Erosionen des Inns 
737.

W e i s s e n b a c h  (Tirol). Dolomit 34-
„ Gyps- und Pllanzen-Schiefer 32 , .33 

Profil 36.
„ Schwarzer Platteiikalk unter Dolomit 

32.
„ - A im  (Tirol). Dunklc'r Mergel des 

untern AIpcnkalks 724.
„ -Gra be n .  Terrasscn-Diluvium 76 Profil

88. ,
W e i s s e  n fcl  s e r  -  Tha i  (Krain). Raibler 

Schichten 688.
W e i s s e n s t a d t  (Bayern). Granit 817.
W e i s s k i r c h  (Miihren). Hobenmessungen 

293.
W e i t e n d o r f  (Steiermark). Basalt 894.

„ Tertiiircr Schottcr und Sand 847.
„ Uebergangs-Sebiefer 243.

W c jw a n o w  (Bohmen). Ncues Erdharz 
606.

W elk er  -  Hut te  (Stciermark). Korniger 
Kalk in Gneiss 227.

W el ky Les (Bohmcn). Apbanit bci Quarzit 
128.

„ SchwarzerKieselscbicfcrdcr siluriseben 
Abtheilung B  122.

W c l l i - T o b e l  (Vorarlberg), Schwarzer 
Plattcnkalk 13 Profil 14.

W e r e w i k a  S a t t c l  (Krain). Breccie 687.
W e r n e r s r e u t l i  (Bohmen). Alter Zinn- 

Bergbau 830.
„ Torf 834.

W e t s c h k e n - K o g e l  (Tirol). Gneiss in 
fueberformig geschiebtetem Gliminer- 
schiefer 411 Profil.

W e t t e r s t e i n  (Bayern). Schwarze Halo- 
bien-Sehiefer 379. ‘ ,

Wibne r  Jo ch (Tirol). Erratisehe Blocke 
des Diluviums 737.

W i d d e r s t e i n  (Vorarlberg). Flysch mit 
Fucoiden 38.

„ Rothgestreifler Dolomit 29.
W ic lk i  S t o z e k - B e r g  (k. k. Schicsicn) 

Hobenmessungen 289.
W ien  ( H b r n e s ’s tertiSre Univalvcn des 

Beckens von) 188, 833, 834.
„ Preise der ■ Bergwcrks-Productc 217, 

402, 626, 864.
„ (Sammlung von Pctrefactcn aus dem 

Tertiiir-Bcckcn von) 383.
W i e s  (Bohmen). Basalt 832.

„ Braun-Eisenstcin 830.
„ (Steiermai'k). Tertiilre Siisswasser- 

Gebilde mit Glanzkoble 838.
Wi e 8 en a u (Kiirnthen). Neogene Pllanzen 

334 und 338.
W ie s t h a l  (Salzburg). Marmor 782.
W il d b n d - G a s t e i n .  Neuer Quellenstollcn 

und Gebirgsarten daraus 307, 608.
W i l d e n - B e r g  (Vorarlberg). Dolomit auf 

oberstem Algfiu-Schicfcr 26.
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W i l d h o r n - B e r g  (Tirol). Gneiss im Glim- 
merscliicfer 410.

„ - T o b e l  (Vorarll)crg). Ncocom- uml 
Caprotiiien-Kaik 24.

Wild on (Steiermark). Basalt 594.
„ Leitha-Scliicliten 232, 536, 581, 585 

Prolil.
„ Nulliporen-Pctrefacle 588.
„ Sandtiion mit Abdrucken von Blutterii 

566.
„ Tertiiire und diluviale Ablagerungen 

537, 538.
W i l d s t e i n  (Bobmen). Granit 518.
W i l k i s c h e n  (Bohiuen). Calamiten 273.

„ Crustaccen des Kuhien-Scbiefcrlliones 
250.

„ Rotber Steinkolilen-Lettcn 258.
„ Scbicbtenfolge dcr Kobicnmulde 262.
„ Storungen dcr Kobleiillotze 263.

W il tau  (Tirol). Spatb-Eisenstein iip Tbon- 
Gliimnerscbiet'er 719.

„ Thon-Glimmcrscbicfer dcs untern Al- 
penkalkcs 719, 720, 721 Prolil.

W i n d b a g  (Tirol). Oberer Uolomit 30 Profil.
W i n t e r s t a u d e  n-B er g  ( Vorarlbcrg). Geo- 

gnostiseber Durebsebnitt 3.
W i s c o n s i n  (Nord-Amerika). Ackerbau- 

Gescllscbaft 794.
„ sicbe auch„Madison“ und„Galena“.

W is k u u  (Bobmen). llangendtiutze dcr 
Steinkoblen-Mulde 259.

„ Steinkuhicn-Letten 258.
„ Vcrkiescltes Holz 266.

W i s o w i t z  (Mabren). Bleiglanz, Silber- 
probe 605.

W is s i n g b a c b  (Nieder-Oesterreicb). Kalk- 
und Talkhaltiges Mineral. Analyse 155.

Wlad  a rz -B  e rg (Bobmen). Basalt im Gc- 
bicle des Tbonsebiefers 467.

‘ Wobora  (Bobmen). Eeucrfeslcr Tbon 128.
W o c e k - M u b l e  (Bobmen). Porpbyr in silu- 

risebem Thonsebiefer 325.
W o eb e i n  (Krain). Uacbstcin-Kalk 681, 686.

„ Guttensteincr Kalk 661.
„ 'Mergclschiefer mit Bactrillien 684.
„ Scbottcr-Terrassen 687, 689.
„ Schwarze Sebiefer dcr obern Trias 630.
„ Werfener Schichten 682.

W d b l i n g  (Steiermark). Mergel mit L i l to -  
r in e l la  544.

Wo hr  (Bobmen). Glimmerschiefer 502, 505, 
506.

„ Quarzit 502.
W 5 l z - T h a l  (Steiermark). Uiluvialo Abla- 

gerungen 53, 54, 55. .
W o r g l  (Tirol). Asphalt im untern AIpcn- 

kalk '^3.
W o rt  her  S e e  (Kurnth.).TbonscbicrcrC30.
W o h f e l c d  (Bobmen). Silnrisebo Sebiefer 

| |  der Abtlic.ilung B  114.
W o l e n i l z  (Bobmen). Uiorite der siluri- 

schen Abtbeilung A  108.
W o l f s e g g  (Obor-Oesterreieh). Braun- 

kohle 164.

Wo Hu sel l  (Bohmcii). Granit 121.
„ Silnrisebes yuarzit-Conglomcrat 119.

W , o n d r c b - F l u s s  (Bobmen). Basalt 532.
„ Griinze znischen Ur-Tbonschiefer und 

tertiiiren Ablagerungen 485.
„ Ur-Thonschiefer 489.

W o n s e b e r  M i i h l e  (Bobmen). Brawi-
Eisenstein 492.

„ Gaiig-Granit 490.
W o r a u n i c a - G r a  b cn (Karnlbcn). Stein- 

koblen-Formation 648, 649.
W o s a w s k y - A u l e h i e -  Be rg  (Bobmen). 

Kieselschiefer und Thonsebiefer 123.
W o s e l  (Bobmen). Thonporpbyr-Gang in 

Tbonsebiefer 109.
„ Uebergang von Granit in Thonsebiefer 

109.
Wosobowr (Bobmen). Kieselschiefer dcr 

siluriseben Abtbeilung B  124.
W o ss o k  (Bobmen). Quarzit-Strassen mit 

Pctrcfacten der siluriseben Abtbeilung 
D  162.

W o s t f e t i t z  (Bobmen). Uebergang von 
Thonsebiefer in Granit 108.

W s c h e r a u  (Bobmen). Scbichtenfolgc der 
Kohlenniulde 263, 264.

„ Stcinkohle mit Talk iiberzogen 259.
W s e b e w i I  (Bobmen). Sebiefer der siluri

seben Abtbeilung A  102, 104.
W nr I t em 1) erg . Versuebe uber ebemisebe 

Vorgungc in BohrlOcbern des Steinsalz- 
Gebirgs 830.

W u r z e n  (Krain). Guttensteincr Kalk 645.
„ Kohlen-Conglomerat 631 und 632.
„ Oberer Kohlenkalk 633, 645.
„ Werfener Schichten 644, 645.

K.
Zabok (Croaticn). Plastiscber Then 740.
Zahroby (Bobmen). HotberGranit in Gneiss 

ubergeliend 108.
„ Siliirisehe Abtbeilung A 102.

Zaj eco w  (Bobmen). Wawcllit 606.
Zalatbna (Sicbenbtirgen). Amts^ebiet dcr 

Bcrgliauptin innschafl 390.
Zains (Tirol). 'Thon-Giimmerachiofor 718, 

721.
Z a p o t n k - A l p o  (Krain). Breccicn-Gcstein 

687,
Z a w er i n ik  (Kiirnthen). Gyps der Worfe- 

ncr Scliichten 643, 666.
Z a w i e s e b in e r  Itacb (lldbmen). Ueber- 

gang von rolbem Granit in Gneiss 109.
Zd iar (llohmcn). Braun-Kisenstcin iniKicsel- 

sebiefor der ignazi-Zoebe 120.
„ 'riion- und Graiiwaekon-Scliiefer der 

ailuriseben Abtbeilung B  117, lll{.
Zeborn ik  -  Borg  (Ungurn). Eisenerzo, 

ZiiscblUge und Seblucken, Amnyson 
806.

Z e id iw e i d  (Bdbmen). Sauenyielle 514.
Zo i t s chach  (Steiermark). Diluviales Kalk- 

geriill 61.
,  Diluvialer Sebotter 714, 715.
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Ze l l e r - M i t t e r w i  nkel  (Kanilhen). Hitll- 
stiittcr Kalke 338.

„ -T h a i  (KSrnIhcn). Rother Porphyr in 
Blocken 345.

Z e m i r - B c r p  (Krain). Pctrcfactc <lcs 
Dachstcin-Kalkes 68b und 686.

Z cmm -A lm  (Tirol). Dichlcr Kalk im Ap- 
tychen-Kalk 734.

„ -Joch  (Tirol). Aptychcn-Kalk 734.
„ Gcrvillien-Schichtcn 731.
„ Neocom-Merfjel 735.

Z e t t e n d o r f  (Bohmen). Glimnierschicfcr 
521.

„ Phyllit 523.
Z e t t l i t x  (Bohmen). Porxcllancrde 229.
Z e y r i n g  (Steierni.). Tcrtiarc Schichten 43.

. . „ Thai der Mur 716.
■ Zied itx (Bohmen). Erdbriinde 329.

Z i e g e n r u c k - B e r g  (Bohmen). Dachschie- 
fer 466.469, 470 Prolil 523.

Z ig  o l e r - K o g e l  (Steiermark). Hohlen im 
Kalkgcbirg 249.

Z i 11 a*k 0 fe l (KiirnUien). Kohlenkalk 425.
Z ir l  (Tirol), Unterer Alpenkalk 744.

Zir l cr  Klam (Tirol). Oolifh des nntern .41- 
penkalkes 728.

„ T u r r i t d l a  728.
„ Msid er (Tirol). Erratische Blocke des 

Diluviums 737.
Z i t in -H of  (Bohmen). Griinstcin der siluri- 

schen Ahtheilung 127.
Z i t t e r d i i l - B e r g  (Bohmen). Granilfelscn 

517.
Z o ber n i t zer  Thai (Tirol). Serpentin mit 

kornigcm Kalk 400.
Zoptau (k. k. Sehlesien). Hohenmessungcn 

283.,
„ Talkschiefer 749.

Zo l l n er  Hohe (Kiirnlhcn). Schiefer und 
Kalk der Kohlen-Formation 427. •

Zovel  lo (Venet.). Rauchwacke desMuschel- 
kalkes 452.

Z u g s p i t z - B  erg  (Bavcrn). Trias-Sehich- 
ten 378 und 379. ‘ •

Z w e t b a n  (Bohmen). Baumstamnie im Ba- 
salt-Conglomerat 195,‘331.

' Z w i c k e n b e r g  (Karnthen). Hallstatter Do- 
lomit 419.

in. Saeh-Reglstcr.

A c a n t h o d e s  pedestris 831 Anmerkiing.
A cep  ha l e n - S c h i  ch ten(tcrtiiire) inMittel 

Steiermark 572, 575, 578,
A c e r  trilobatum 335.
A c e r o t h e r i u m  incisivum 609 und 610.
A c h a t i n a porrecta 544.
A c i d a s p i s  Biichi 3.57.
A ck er b au -G  e sc  I I s ch a f t  des Staatcs 

Wisconsin (Nord-.4merika) 794. 
A c k e r c r d e  aus Ungarn, Analyse 361. 
A cocephaluscrassiiisculus 832Anmerkiing. 
\ j d f»  e 0 n e 11 a eoniea 737.

„ ellipiica 737.
„ Lamarcki 737. .
„ obtusa 737.
„ Rcnauxiana 735, 737.

A e t i e n  derKiipfer-Gcwerkscbaftcn am Lake 
Superior 790, 791.

A de or  b is  (fossile) des Wiener Beckens 
191.

A d n e l h e r - K a l k  (rother) in Vorarlberg ii. 
ill) nordwestlichen Tirol 1 Pro6l, W, 12, 
13, 17 Prolil, 23Protil, 27, 28 Pro61, 
31 Pro6 l, 35, 37.

„ - S c h i c h t e n  des Aclien-Thales 733.
„ * „ bei Licnz 420, 423.
 ̂ „ aiif Lithodcndren-Kalk 730 ProHI.

„ • „ in den nordostlichcn Kalknipon 
Tirols 730 Pro61 731 u. 732, 733. 

„ „ siidwcstlicli vom Triglav 686.
„ „ (ifebogene) in den nordustlicben

Kalkalpen Tirols 730 Pro6l.
A e g I i n a prisea 357.

Agnoa colorata 831.
A g n o s t n s  tardus 357, 358.
Ag r i o n  coloratiim 831 Anmerkung.
A g rom yza  protogaea 832 Anmerkiing.,
Ahorns (Verbreifungs-Griinze des) im Boh- 

merwalde 149.
A l a b a s t e r  aus den italienischen Alpen 7.50.
A la i i n -E rd e  im Falkenaii-Egerer Braiin- 

kohlen-Bccken 328.
„ - S c h i e f e r  desPilsenerKohlenbeckens 

258.
A l b e r e s e  (Terliarer Kalkstein) aus dem 

Vcronesischem 751.'
A lg l i i r - S e h ic f e r  1 Prolil,9.12, 13 ,17 , 23 

Pro61 34, 35, 38.
A l l i i v i a l - S c h o t t e r  der Carnia 457 und 

. 458.
A l luv ium am Aehen-See 738.

„ des Boldva-Fliisses 693.
„ in der Gegend von Klattau 130.
„ im Gebiete dcr nordostlichen Alpen 383. 

384.
„ im osttichcn Kiirnlhen 333, 334.
„ im nordlichcn Theil des Vcnetianischcn 

179, 457.
„ (iilteres) an der obcrn Mur 46.

A lpe n-K a lk  vom Glimmerschiefer Oberla- 
gert 429.

„ (mittlerer) in den nordostlichen Kalk-. 
alpen Tirols 734.

„ (oberer) des Falljoclis und dcr Brand- 
spitz 726 Prolil.

„ in den nordostlichen Kalkalpen Tirols 
729.

„ des Solstein-Berges 721 ProRI.
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A l luv iu m  dcs Uiinut7,-Bcrgcs’737 Prolil.
„ (unterer auf Neocom und Aplyclien- 

Scliicliten 73u.
„ (untcrcr) in den norduslliclicn Kalk- 

iilpen Tirols 722, 726 Pro6l.
„ Lius  (Dolomitdes) 37.
„ Me la p h yr 21, 26, 30 Prolil 33.
„ S e h i e f e r  (unterer) i  ProHI, 23, 30 

Profil, 33, 36.
AI ter  tliiiin er aiis dernKupferbezirkam Lake 

Superior 783, 784, 787.
. \ m e t l i v s t  im Qiiarzfels des Egerer Kreises 

482.
.4inmoniten-Ka1k (Liassisclicr) der Lom- 

bardie 844.
„ ’ (rotber) auf Jura-Sebiebten 831.
„ siebe „A dn e th er -Ka lk“ (rolber) und 

„Lia s -  K a I k“.
„ des obern Lias von Jereka uml Kopri- 

unek 684.
„ (vermeintliche) des Uebcrgangs-Kalkes 

von Steinbergen 241.
.Ammonites abnorinis 420.

„ .Amaltheus 10, 27, 33, 37.
„ Aon 179, 338, 339, 444, 449, 433, 637, 

729, 842.
„ Beudanti 20, 24.
„ binodosus 724.
„ biplex 19.
„ brevispina 420.
„ ceratitoides 733.
„ Ooneybeari 37, 733.
„ convolutiis 19.
„ Didayi 733.
„ eximius 733.
„ fimbriatus 37. 732, 733.
„ • iloridiis 67, 72 Annierkiing, 78, 83, 84, 

338, 373.
„ galeiformis 839.
„ Gaytani 339.
„ Grasiamis 733.
„ helcropbyllus 8, 37, 607, 732, 733.
„ Jarbas 67, 84, 339, 637, 729, 839.
„ Joannis Austriae 67, 72 .4nmerkiiiig,84, 

179, 338, 339, 373, 444, 433, 727.
„ Kiidernafscbi 333.
„ Lamberti 19.
„ Lipoldi 333.
„ mammillatus 20.
„ radians 10, 18, 27, 30, 31, 33, 36, 37, 

420, 423.
„ raricostatus 27, 420, 733.
„ respondens 729. .
„ Itliotomagcnsis 326.
„ subumbilicatiis 338.
„ Tatricus 333, 607, 732, 733.
■„ tornatus 444.
„ Turncri 8.
„ undato-costalus 733.
„ Valdani 10. 33.
„ Zignodianus 19, 333.

.\ mp h i bol von Dognaezka 611.
, „ in Glimmerschiefer des Kaiserwaldcs 

302.

Ainpbibol  im Gneiss und Gfiiumcrscbicfer 
des dstlichen Karnthens 342.

„ ncsterweise im Griinstein-Apbanit 113.
„ in triassischeiu Porpbyr 636.
„ in Ur-Thonsebiefer dcs Egcrer Kreises 

486.
.A in ph ibo l - Ge s te in  zu Braun-Eisenstpin 

zersetzt 323.
, „ in Ekiogit vibergebend 231 und 232.

„ im Gneissgebirg von Hirsebegg 227, 
228.

„ im Karlsbadcr und Tepler Gebirg 320.
„ im sudweslliebon Mfdircn 184.
„ (eriiptives) von Marquette 777, 778 

Prolil.
„ (Pistazitfubrendes)aIsBI6ckeimFlysch ' 

13 und 16.
„ (syenilisches) im Gneiss 232.
„ siebe aucb „ .4 p h a n i t“ „Di or i t“ 

„ Gr i i n s t e in “ „ S y e n i t “ „T rap p “ 
u. dgl.

A m p li i b 0 1 -  S c ii i c f  e r von Bulim.-Eisf nberg 
748.

„ im Glimmerschiefer bei Lienz 411.
„ im Gliminerscbiefcr dcs Karawanken- 

Gebirges 630. . '
„ in Gneiss ubergebend 300.
„ auf Granit 496, 499, 303, 307, 308, 

509.
„ , im' Phyllite des Kaiserwaldcs 304.

■„ zwiseben Serpentin 111.
Amphion  Lindaueri 337.
.Ampbi s teg inn  Haueri 380, 383, 388, 389, 

391.
Ana lz im vom Rolbpintten-Grabcn 26. 
Annn eh y  t e s  ovata 21.

„ im Dipbya-Knik von 'I’rient 836.
.Anatifa Bobemica 337, 338.
.Anei l l ar ia  glandiformis 333, 369, 371, 374. 
.Andalusi t  dcs Dillcn-Bcrges 167, 483, 484.

„ im Glimmcrscbicfcr dcs Kaiserwaldcs 
302..

„ im Glimmersebiefer von Lizum 721^ , .
' „ im Gneiss dcs Kaiserwaldcs ii02. 

Andromeda protogaen 333.
A nh yd r i t  von Lovere 733.
A nn u I a r i a dor Pilsenor Kohlcnsebicblen 263.
A noma Ion mccolc|>is 831 Anmorkung. 
A n s i e d c l u n g o n  ( Entfcrnungs-Tabclleder) 

am Lake Superior 781.‘*782.
A n t h 0 m y i a atavinu 832 Anmorkung.

' » latipcnnis 832 Anmorkung.
„ •  Morio 832 Anmerkuiig.

A n 1 h 0 z 0 e n -  S e. h i c IM e n dcs miltel sleier- 
miirkiscbon Loitha-Kulkes 383, 391. 

A n tb rn c i t  der Kron-Alpo, Analyse 132.
„ dor Slang-AIpe, Analyse 604. *
„ K 0 h I 0 von Murau, teebn. Probe 807. 

A p n t i t  im Quarz 231. >
A pbani i  mil Amphibol-Au.ssebcidiingon 113- 

„ ill) sOdwcstl. Bubnien 127, 128.
„ im siidustl. Kiirnlbcn 3(>1).
„ - S c h i e f o r  (triassischor) von Carnia 

und Comolico 443, 448^ 449.
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A p h i s  mucrostyla 833 Anm.
, •. „ Morloti 833 Anin.

„ pallcscens 833 Aiiih.
A p b r o p h 0 r a spuinifera 833 Anm.
A p or ha is pcs Pelecani S71, .^74. 
. 4 p t y c h e n  im Oiphya-Kalk von Trient 836.' 

„ -K a I k bei Achenkirciien 737 Proiil.
auf Adnether Schichtcn 730Profil, 733,

• 734.
• „ auf unterem Alpen-Ka)k und Flecken-

Mergel 736 ProOl.
„ in zusammengebogenen Schichtcn 73S. 
„ (dunkelgrauer) init Hornstein 734.

.  „ (rolher schicfrigcr) im Ober-Aulhal
.734.

•  Aptychusalpinus  3S, 36.
. „ dcpressus 336. ,
• „ imbricatus 734,

„ lametlosus 336.
„ latus 336.
„ reete costatus 743. ,
„ striato-puDctatus 844.
„ un*dulo-costatus 336.
„ in den Ammergauer Wetzschielern 31. 

A ra g on i t  im Basalt-TulT von Maschau 166.
„ von Wildon S9S.
„ (gruner) mit Kupfcrkies und Baryt875. 

A r a n e i t e s  Radobojaqus 833 Anraerkung. 
Area barbata 335

„ Diluvii 193, 193, 353, 563, 571, 673, 
573, 577, 578, 580.

„ ^oac 355.
„ aodulosa 355, 576.
„ pcctinata 355.

•A r g i 0 p e Cistellula 589.
„ pusilla 589,

A r s e n i k k i e s  im Quarz des Thon-Glim- 
merschiefers 719.

A r u n d 0 Goopperti 544.
A s c h e  der Lignite von Edeleny, Analyse 
•  698.
A s e b e n t u f f  (vulcanisclier) des Reh-Berges 

^ ^ 3 9 .
r T t m  us bicqjor 833 Anmerkung.

.Asphalt  imKalk dcsStadelbach-Grabens 70. 
„ Fabrik zu Giudecca 760, 763.
„ „  zix Seefcid 196, 373.
„ - G e s t  e ine  aus Dalmatien 763. 

Astraeacomposi ta 584.
„ porosa 340.
„ im Gosau-Sandstein 736. 

A s i r a e e n - K a l k  im Ober-Authale 730.
„ (tertifircr) 591, 593, 594. ^

A u g en -  G n e i s s  in dor Nfihe von Granit .S30. 
A u g i t  im Basatte deb bubmischon FichteU 

Gebirges 533. i '
„ im Basalto des Kaiserwaldcs 813. 

A u s s t e l l u n g  (Pariser) vont.1855 364, 376, 
747. Ur "

Aus ternbSnke( t er t iSf e )  vonEdeldny 697, 
699.

„ von Hasretth 568, %69.
„ von St. Florian 571, 578.
„ von Teipl ^64.

K. k. a«ologifohv Rriok»tta9talt. 7, JulirgMiig I8S6. fV.

A v i c u I a Albcrtii 339.
„ bidorsata 84.
„ Escheri 36, 419, 730, 731.
„ inaequiradiata 731.
„ Sincniuriensis 380,
„ speciosa 37, 336.
„ sp. incerta 84,
„ venetiana 340, 654.
„ im Kohlenschiefer siidlich von der Gail 

424.

B .
B a c t r i l l i e n  im Sandstein von Brod 684.

„ - S c h i c h t e n  von Ucutsch-Bleiberg 70, 
71, 88.

Bac tr i l l iu m  Meriani 35.
„ Schmidii 35.

B a c u l i t e s  baculoidcs 30.
Balanen im tertiaren Sand und Tegel von 

Hasreith 568, 569.
B a la n u s  stcllaris 593.
B a r y t mit Kupfcrkies vom Stegunek 674.
Basult  in facherformig gestellten schalig 

abgesonderten Saulen 513.
„ im Ulimmerschiefer des buhniischen 

Ficlitel-Gebirges 533.
„ auf Granit im Egerer Kreise 513.
„ im Karawanken-Gebirge 641.
„ Kohlen-Sandstein in Brucbstucken ein- 

schlicssend 360.
„ bei Lubenz 374.
„ nordlich und sudlich der Drau in Kiirn- 

then 344, 345, 365.
„ im Gebict des porphyrartigen Granits 

des Fichtel-Gebirges 531.
„ im SOdwesten des bohmischen Mittel- 

gebirges 339.
„ stockfSrniig im GKmmersehiefer 513. 
„ von Tertiarem umgeben im bohmischen 

Fiehtel-Gcbirge 532.
„ im Viecntinischen 851.
„ von Wies und Unter-Pilmersreulh 530. 
„ bei Wildon 594.
„ (nordwestlich-bohmisrhcr) dessen Ver- 

hSllniss zu den Braunkohlen-Gebilden 
185 and 186, 338, 331.

„ (platlenformiger) auf Ur-Thonschiefer 
533.

„ - C o n g l o m e r a t ,  Baumsiamme ein- 
sehliessend 195, 331.

„ - G e b i r g e  bei Duppaul94 u. 195,339. 
„ - T u f f  mit Griinerde 845.
„ von Maschau mit Aragonit-Ncstern 166.
„ auf Rothliegendem 326.
„ mit SOsswasser-Kalk 331.

B a u h o l z - I n d u s t r i e  im Gcbiet von Minne
sota 801. ,

B a u - M a t e r i a l i e n  des osterreich. Kauser- 
stuates auf der Pariser Ausstellung 747.

„ ■ (kunstliche) deren chemischo und tech- 
nisebe Prufung 753.

Baumst i imme im Basalt 195, 331.
B e.l e m n i t der Adnether Sehicliten am Fall- 

Bach 733 ,733 . ,
116
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Be I e mni t en (R oJ I ni a nn's optischellnler- 
suchung der) 830 und 831.

B e i e n i n i t e s  brevis 8, 10, 35.
„ digitalis 3.5,
„ dilatatus 735.
„ minimus 24.
„ semi canaliculatus 735.
„ semihastatus 19.
„ subfusiformis 20,

B e l l e r o p h o n  bilobatus 357.
„ nitidus 357.

Benz in ,  dessen Anwendung zur Analyse 
erdharzigcr Gemcnge 759.

B er gb au  im bobmischen Erz- und Ficlitel- 
Gcbirgeundden angrsinzenden Gebirgen 
365 und 366, 529.

„ im krystalliniscben Gebirge des Egerer 
Kreis^ 491, 510.

„ im Karawanken-Gebirgn 541.
B e r g b a u e  (Spuren alter) in der Uingcbung 

des Lake Superior 783, 784, 787.
B e r g b a u e s  (Niveau-Verhiiltnisse und Was- 

serwirthscbaft des.Pfibramer) 177.
„ siehe auch unter den Namen der betref- 

fenden Metalle.
B e r g - C o m m i s s a r i a t e  zu Zalathna 390.

„ - H a u p t m a n n s c h a f t  zu Zalathna 
390.

„ - K r y s t a l l  im Basalt von Wildon 595. 
„ - P r o d u c t e  (Preisc dor) 217, 402, 

626, 864.
„ S a l i n e n - ,  F o r s l -  und G u t e r -  

D i r e c t i o n  in der Murmaros 855.
„ - T b e e r  von Boryslaw 610.
„ von Peklenicza 741.
„ ira Sand von Bodonos und Tataros 742 

Anmerkung.
„ (plastischer) Analyse 744 , 745 , 746.

B ia n co n e  des Neocoms ira Venetianischen 
851.

B ib i o  enterodelus 832 Anmerkung.
„ 6rmus 832 Anmerkung. .
» fusiforinis 832 Anmerkung.
„ giganteus 831, 832 Anmerkung.
„ gracilis 832 Anmerkung.
„ inerassatus 832 Anmerkung.
„ linearis 832 Anmerkung.
„ maculosus 832 Anmerkung.
„ Morio 832 Anmerkung.

B i b i o p s i s  brevicollis 832 Anu^erkung.
„ mneulata 832 Anmerkung.
„ Murchisoni 832 Anmerkung.
„ $p. incerla 831.

B i m s s t e i n - C o n g l o m e r a t e  und Tulle bei 
Edeleny 694, 695 Profil, 696, 699.

B i s o n - J n g d e n  der.^^ixrJndianer 803.
Bittersariz  aps Gyps.il,pswiUernd 32.
B i v a IV e n im dunklcn^K^k des Kankor-Thalos 

A
B l a t t e r  von Dikotylcdoncn in tertiiircm

SchieferUioB'SOG.
» von Dikotyledouvn in dein trnchylisehen 

Sandslein der jlraunkolilen-Flolze von 
Kukehaj 609.

B l e i - A u s f u h r a m  Lake Superior'800.
„ -B er g b a u  am Lake Superior (Nord-v' 

Amerika) 797, 798, 799.
„ -E rze  im bobmischen Ficbtelgebirge 

530.
„ » an der Contactstclle von Gneiss

und Glimmcrschiefcr bei Reichen- 
bach 511, 512.

„ -Gf inge  von Ausser-Bleiberg 78, 87, 
.89.

„ - G e b i e t i m  nordwestlichen Tlicil der 
Vereinigten Slaaten 771, 792, 795.

„ - G e w i n n u n g  (metallurgische) zu 
Pribram 171.

„ - G i a n z  im Glimmerschiefer des boli- 
mischen Erzgebirges 324. »

„ im Gneiss und Glimmerschiefer des 
Egerer Kreiscs 491,492, 531.

„ am Lake Superior 794, 796, 797.
„ in der Rauehwacke der Jauken 419.
„ im .Zinn-Granit des Karlsbader Gebir- 

ges 323, 368.
„ - H u t t e n w e r k e a m  LakeSuperior 795.
„ - L a ^ e r s t a t t e n  in den Hallslfitler 

Schichten von Kbrnthen 339.
„ im sudosllichcn Karnlhen 369 und 370.

B ld ck e  (erralische) bei Deutsch-Bleiberg 
89.

„ des Diluviums in den nordosllichen Kalk- 
alpen Tirols 737, 738.

„ siehe auch „D i I u v i u m“.
B ld d i t  von Ischl, Analyse 605.
Bl i i the  (Abdruck einer) in tertiSrem Schie- 

fertbon 566.
B o h n e r z  am Dobrad 88.

„ von Pokluka 688, 689.
„ pseudomorph nach Markasit und Limo- 

nit 688.
„ mit Hasten von Sfiugtbieren 688, 689.

B o h r - Y o r r i e b t u n g  zuin Brunnen Von 
Passy 206 und 207. ^

Bo mb en  (vulcanische) des Reh-Berges hei 
Eger 493, 494.

Bo ra xs S u re  (geologiscbe Yei'llieilung <1^
■B r a c h i o p o d e n  im schwarzen Encriniten- 

K a I k des Gais-Berges 239.
„ fOav id son's Classification der) von 

C. S u e s s  deulscb bearbeilet 386.
„ (silurischo) von Rokilzan 357, 359.
„ Kalk des Kossutn-Gebirges 668.
„ (dolomilisirter) obor Kreuth 72.

B r a c k w a s s e r  -  Absfi tzo (lertiaro) bei 
Edeleny 694, 699.

V siebe auch ^ C o r i t h i e n - S c h i c h -  
to n “.

B r a c o n i l e s  (fossiler) v. Radoboj 831 Anm.
B ran dsc h io fe i ;  mit Schuppen von Fischen 

326. 'SV .
B r n u n - E i s e n s t e i o  v. Gaja, Analyse 805.

„ als Goroll im tertiaren Sebotter 591.
„ lagorfdrmig im Ur-Tlidhschicfer 367.
„ mit Quarz im Gneissedes EgerorKreises 

492.
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B r a u n - E i s e n s t e i n  dersilurischen Abthci- 
liing B  122, 124.

„ von Strazowitz 807, 808.
„ in Tlionscliiefer mit Kalk 112.
„ von Zebernik, Analyse 806.
„ siehe auch „E i sen -E rze " .

Br&un-Erze  im scbwarzen Schicfer von 
Sava 662.

B r a u n k o h le n  aus dem bShmischcn Erz
gebirge, technisclie Probe 1K3. 

n ana Croatien, technisrhe Probe 158, 
159.

„ von Eichirald, techniscbe Probe 807.
„ von Fohnsdorf 44.
„ von Gouze, technisehe Probe 805, 807. 
„ von Koflach and Voitsberg, Sussere and 

chemischc Beschafienheit 557.
„ von Krikehaj 609.
„ von Krurnmnnssbaum, iechnische Probe 

158.
„ von Oslowan, techniscbe Probe 159.
„ v(y) Pressburg, techniscbe Probe 155 

und 156.
„ zwischen Priszlin und Krapina 738, 740. 
a von Rosenheim, techniscbe Probe 808, 

809.
„ von Rosenthal 371.
„ aus Steiermark, techniscbe Probe 152, 

157.
„ von TschernembI, techniscbe Probe 

152.
„ aus d. Vicentinischen, techniscbe Probe 

809.
„ von Zeyring 44.
„ (lignitartige) von Peklenieza 743.
„ (schiefrigc) v. Koflach, mit Abdrucken 

von Bliitterit 552.
„ - . A b la g er u n g en  von Stein 543.
„ -Beck en  von Erzen 327.
„ von Falkenau und Elibogen 185, 328. 

380.
„ -B ec k en  von Koflach und' Voitsberg 

- . .^ 5 5 0 . 553, 554, 555, 556 ProBle, 560 
ProRlo, 597.

„ -FId t ze  der Roman - Banater MilitSr- 
grSnze 383.

„ -L ag er  im Hausruck-tValde 164, 174. 
„ „ von Unterort 176.
„ siehe auch „ B r e n n s t o f f e  (fossile)," 

„Lign i t“ und „T ert i  0 r-K o h ie “. 
I recc i en  (als Bausteine verwendbarc) aus 

den itaiienischen Alpen 751.
„ (rothe) dor unteren Trias 654.
„ der Werfener Schiefer 635.
„ Kalk dcranterenKohlen$chichten63l. 

t r en t hus  tertiarius 831. *
Iren n 'sto ffe  (Production fossiler) imSster- 

reichischcn Kaiscrstaate im Jahre 1855 
847, 848.

Irunnen (artesischef) in der Ebene von 
Passy 20g. ^

I r y o z o e n  im Caprotinen-Kalk 24.
„ (lertiare) in Mittel -  Steiermark 584, 

588, 589.

B u c h e n - R e g i o n  im Bdbmerwalde 149. 
B u c h h o l z i t  im Glimmerschiefer von Eger 

483, 502.
B u c ci nu m baceatum 698, 699.

„ duplicatum 353.
„ miocenicum 571, 574.
„ mutabile 571, 574, 578.
„ reticulatum 574.
„ sp. 565.

B y t h o s c o p u s  melanoneurus 832 Anmerk.

C .
C a la m i te n  der Pilsener Kohlenmulde 265.

„ des Radnitzer Koblenbeckens 273, 274. 
C a lo m o p o r a  Gothlandica 240.

„ sp. am Buchkogel 240.
C a l c i t ,  siehe „K al kspatb".
C a 11 i p t e ri s conferta 840.
C a I y m e n e Arago 357, 358.

„ pulchra 357.
Caly p t r a e a  chinensis 354.
C a n c c i t a r i a  inermis 353.
C a pro t in  a ammonia 20, 24.

„ gryphoides 20.
Caprot ' inen'-Kalk in Vorarlberg und im 

nordwestlichenTirol! Profil, 3, 4 Pro6l, 
5, 15 Pro6l, 19, 20, 21, 22 Pro6le, 38.

C a r d i ta erenata 728.
C a r d i t e n - K a l k  palaontologisch den Ger- 

vitlien-Schicbten Shniich 731.
„ - S a n d s t e i n  (Uebcrgang von Ra'uch- 

wacken in) 725.
„ - S c h i c h t e n  indennordostl.Kalkalpen 

Tirols 725, 726Prolil, 727 Pro6l, 728.
C a rdium austriacum 37. '

„ Deshayesi 192, 355, 564, 565, 572,575, 
576, 578.

„ Hillanum 327.
„ plicatum 699.
„ sp. 564,565, 650.
„ triquetrum 67.
„ vindobonense 355, 698, 699.

C a r p i n u 8 (neogene) 334.
C a ss ia n er  S c h i c h t c n ,  siehe nSt.  C as- 

s i a n - S c h ic h t e n " .
Cass i s  Saburon 353.

„ texta 59!.
C c a n o t h u s  tiliaefolius 579.
C e m e n te ,  Analyse !53, 155, 371, 605 und 

606,
„ chemische und techniscbe Probe 753, 

754, 755.
„ von Eperies 7.37.
„ von Giudecca 756, 762.
„ von Ofen 7.57.
„ von Padua 757.
„ auf der Pariser Aussteilung '%6. 

C e n t r a l - G n e i s s  der Umgegend von Lienz 
407, 429, 430, 4.58, 459. 

C e p h a l o p o d e n  aus der Lias der norddst- 
lirhcn Alpen 826.

„ (siluriscbc) von Rokitzan 357, 358. 
C e r a t i t e s  Cassianus 339, 684, 839.

„ sp. 441.
116*
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C er eo p i s  Charpentieri 832 Anmerkung 
„ fasciata 832 Anmerkung.
„ Haidingeri 832 Anmerkung.
„ lanceolata 832 Anmerkung.
„ pallida 832.

Cer i th i e n  (fossile) des WienerBeekens 188, 
189.

„ - S c h i c h t e n  der Mittelmcer-Lander 
174.

„ » am dstlichen Ufer der Mur 539.
„ „ des Wiener Beekens 189.

C e r i t h i u m articulatum 737.
„ Bronni 354.
„ eonvexam 573.
„ disjunctum 354, 573.
„ Duboisi 353.
„ granulinum 574, 577.
„ lignitarum 353, 571, .573, 575, ,576, 

577, 590, 592.
„ margaritaceum 687.
„ minutum 353, 581, 591.
„ mitrale 574, 575, 576, 577, 581.
„ moravicum 574.
„ papaveraceum 353, 573.
„ pictum 354, 574, 575, .577, 578.
„ scabrum 354.
„ Theodiscum 573.
„ Tiara 576, 577.
„ tricinctum 573.
„ , vulgatum 353.

C e r V u 8 megaceros, siehe „R i e s e n h i r s c h“. 
C c t a c e e n  im iertiSren Sand von Linz 163. 
C h a b a s i t m i t  Desmin von Neu-Moldova 611. 
Clial e e d o n  im Basalt von Weitcndorf 595. 
Chara Itollei 546. •
C h e m n i t z ia  Beyriehi 735, 736.

„ Petersi 672.
„ Rostliorni 72, 637, 729.

C h e n o p u s  pes Pelican! 353.
C hi a s t o l i t h  im Phyllit des Egerer Krcisos 

486.
Ch lor i t  aus zersetztemAmphibol imPorphyr 
• der Werfener Schichten 036.

„ im Glimmerschiefer den Glimmer cr- 
setzend 502, 521. .

„ Haupt-Bestandthcil des Topfstcines 
von Chiavenna 749.

„ im Quarz des Tillen-Bergos 483.
„ Im Thon-Glimmerschiefer der Tirolcr 

Kalkaipcn 719.
„ in violetten Gesteinen.der Kohlen-For- 

mation 425.
„ (tafelformiger.) im Granite des Kniscr- 

waldes 41̂ 7
„ -S c jii'e fer im  Eisen-Gehiete von Mar- 

^?^»^aettc (Nord-Amerika) 776 Prolil, 
n * „4^^H^entral-Gaeiss um Lienz 408,

Chondi^ites  inlricatus 2 , 16, 25, 29, 36.
„ laliis 9, 10, 27, 35.
„ minimus 9, 19, 27,3.5.
» Targionii 2, 25, 29, 36.

C h o n e t e s  Buchiana 340.
„ sp. 424.

C h r o m - E i s e  n s t e i n  imSerpentinvonSmo- 
linowetz 1 1 0 .

C h r y s o m e l a  Haidingeri 831 Anmerkung.
„ Ungeri 831 Anmerkung.

Chrysot i l imSerpent in  v. Smolinowetz 110. 
C i c a d e l l i t e s  nigriventris 832 Anmerkung. 
C id a r i s  dorsata 728. •

„ similis 727.
C i d a r i t c n im Leitha-Kalk 588, 592.
C i a u s i 1 i a grandis 544.

„ sp. 699.
C lav eg  e l la coronata f?) 572.
C lyroen ia  laevigata 241.
C ly m en ie n  mit CrinoTden von Steinbergen 

241.
„ der Uebergangs-Gesteine bei Gralz 239. 

C l y p e a s t e r  crassicostatus 591.
„ crassus 591.
„ grandillorus 591, 813.
„ sp. 583, 592.

C 0 1 u m b e 1 1 a curta 353.
C o n g e r i a  subglobosa 355. •

„ triangularis 39, 40, 699.
Con g e r i c n  am Ufer des Platten-Sees 197.

„ Ka lk 39 .
C o n g l o m c r a t  des bunten Sandsteins bei 

Lienz 416, 421.
„ mit Grtinstein weehseind, der Rockland- 

Grube (Nord-Amerika) 787.
„ der Kohienschichten von Chomie und 

Merklin 267, 269.
„ des Lcitha-Kaikes 584 
„ der Pilsener Steinkohlen-Mulde 259.
„ des Rothliegenden im nordwestiichen 

Buhmen 326.
,  d. Rothliegenden im Thuringer-Wald 

811.
„ (basaltisches) von Duppau 331.
„ ( braunro thes) d. bunten Sandsteincs449. 
„ (diluviales) im Gail-Thale 85.
„ „ bei Oberwiilz 53, 54 ,56 . <
„ (eisensehussiges) im Bruunkohle(i-Re- 

cken von Eger 327, 381.
„ (miocencB rotbes) von Rcin»5.50.
„ (noogones) dor Carnin und des Come- 

lico 457, 459.
„ (neogenes) in Krain 688.
„ (qiiarziges) zwisclien Landsberg und 

Schwanberg 567.
„ ,  der Werfener Scbichten 660,667.
„ frotlies) von Eladnitz und Passnil 550. 
„ (tertiSres) in BfinkegosondortS49, 567. 
„ „ dor Carnin und des Comelico 179.
„ » im Drau-Thalo 175.
„ „ mit hoblen Geschicben 537, 549,

550.
„ „ mit Letten wochseind, bo' Inns

bruck 737.
„ „ bei KoUeninann 41. *
„ (tuffartiges) alluvinlen Ursprungs 752. 
„ siehe aucli n B a sa 1 1 - | { a l k - ( ) u a r z "  

u. 8. w. nConglomeral** „ C ro s -  
pon*^ „S an d ste in (b u n tor)“ nRoth-  
l i e g o n d o s “ und dgl.
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, C o n i f e r c n - S t s i m m e  (verkieselte) der 

Pilsener Kohlcnmiildc 2G6.
Conu lar ia  sp. 3S7.
Conus  im Conglomerate des Leitha-Koikes 

S84.
„ Dujardini 3S3.
„■ fuseo-eingulatus 333.
„ Mercatii 333.
„ sp. 573, 388, 391.
„ ventricosus 333.

C o r a l l i n c n  (Kalk aksondernde) 582, 383. 
Corbula revoluta 354, 563, 571, 572. 
C o rd a i t e s  der Pilsener Kohlenmulde 263. 
C r a ss a te l l a  dissita 354.
Cre p idu la  ovato 357.

„ unguiformis 334.
C r e s p o n e  (tuffartiges Allurial-Conglome- 

rat) von Lorere 752.
Crino iden mit Korallen im Uebergangs- 

Kalk der Gratzer Gegend 238,239.
„ im oolith. Kalk und Oolomit 33.
„ - G r a u w a c k e  von St. Oswald 242, 

243.
„ -Ka lk  der Gailtlialer Schichten 340, 

425.
„ „ der Kossuta 668.
„ » am Monte Germula 439.
„ „ von Steinbergen 241
„ „ siehe aueh „Ko h le n -K a lk " .

Crus tac een  (silur.) von Rokitisan 337, 338. 
„ (tertiare) im blauen Mergcl von St. 

Florian 370.
„ (Verwandtsebaft der Posidonomyen zu 

den) 832.
Cry pt in a  Rabeliana373,443 ,452 ,453 ,434 , 
Cyani t  in Quarzfels 231,483.
C y a t b o c r i n i t e s  pinnatus 240. 
C y a t h o p h y l l e n  von St Oswald-243. 
C y c lo p h t h a l m u s  in den-Kohlenschiehten 

von Chomie 250.
* C y c lo p te r i s  der PilsenerKohlenmuldo 263.

C y c l o s t o m a  sp. 699.
. C y d n o p s i s  scutellaris832 Anmerkung. 

tertiaHa 832 Anmerkung.
Cvpraea  pyrum 333.

„ sp. 591.
C y p r i c a r d i a  antique 373.

„ sp. 656.
C y p r i s - S c h ie f e r d o s  Braunkobicn-Beckens 

von Eger 227, 380, * •
C y s t i d e a  sp. 357, 3.39.
C y t h e r e  deformis 585.

„ punctata 583.
C yth erc a  Deshayesiana 334.

„ leonina 580.
„ pederoontana 345.

C y t h e r i n e prunella 357.

D .
D a c h s c h i e f e r  v.Bdhmisch-Eisenbcrg748. 

„ des Zieg$nruck-Bergcs 466, 469, 470 
Profil, 471, 472.

n des Zieg'enruck-Berges, doasen Ergie- 
bigkeit 473, 475.

D a c h s c h i e f e r  des Ziegenruck-Berges, Plan 
zu dessen Abbau 475, 476.

„ (glimmeriger) von Eisenberg 748.
„ (inabriseber und scblesischer) 748.
„ G e w in n u n g  in Deutschland, Frank- 

reich und England 477, 478. 
D a c h s t e i n - D o  l o m i t  in der Carnia und 

im Comelico 457,
„ » im sudwestlichen Kiirnthen 373.
„ „ bei Lienz 419, 422, 429.
„ n im Venetianischen 851.
„ -Ka lk  des Bleibergcr Erzberges 68,

73, 74, 76, 77 Profil, 78, 80 Pro
fil, 81, 89.

„ » am Dobrad 74.
„ n sDdostlichen Kurnthen 193.
„ 0 von Idria 839.
0 0 mit Korallen und Schnecken 683.
0 0 der Sulzbacher Alpen 171.
0 0 fiber Trias in der Carnia 179.
0 0 am Gipfei des Triglav 684.
0 » in Vorarlberg und nordwestlicben

Tirol 1 Profil, 8, 12,13, 23, 28, 
30, 31 Profil, 37.

0 0 (bleiffihrender) in Kiimthcn 370.
0 0 thunter) am Isonzo 686.
0 0 (dolomitischer) des Beuesa-Ge-

birges 655.
0 0 (geschichteter) im Stiden der

Save 683, 686.
0 - S c h i c h t e n  des Karawanken-Gebir- 

ges 639.
0 0 im fistlichen Karnthen 336.
0 0 mit kiescligen Cagen 672.
0 0 sieheanch„M egalodas-K alk“.

D a lm a n i t e s  atavtis 351.
Da mo ur i t  im Phyllit desBohmerwaldcs486. 
D a m p f - S a g e m u h l e  zu Detroit 773. 
D a to l i th  im Alpen-Melaphyr 26. 
D e c k e n s c h i e f e r  von Deutsch-Bleiberg78. 
D e n t a I i u m badense 354.

0 Bouei 334.
D e s m i n  von Ncu-Moldova 611. 
D e v o n - S c h i c h t e . n  (.llarmore der mShri- 

schen) 751.
0 in Mittel-Stcicrmark 220.
0 des Plawutsch-Gebirges 239.

D i ab as  in der Carnia und im Comelico 444, 
445, 448, 459.

0 im dsllicticn Kurnthen 343, 365, 374.
0 - P o r p h y r  (unausgcbildeter) 445. 

D i l u v i a l - A b l a g e r u n g c n  im Gebiete der 
nordfistlichen Alpen 381, 382.

0 -B I f i ck e  am Solstein und im Achen- 
Thal 737, 738.

0 0 sieheauch„Blocke(errati$chc)".
0 -B  ohn erz  in Krain 688, 689.
0 - C o n g l o m e r a t i m  Kohlenbecken von 

Mcrklin 267.
0 -Lehm an dor Boldva 693, 695 Profil, 

696 Profil.
0 0 in Mitlel-Stciermark 601, 602.
0 - S c h o t t e r  an der Boldva 693,693  

Profil, 696 Profil.
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D i l u v i a l - S c h o t t e r  dcs Gratzer Feldfs 
596, 599.

„ » «n (icr Mur 560 Profit, 585 Profil,
593 Profil, 596.

„ „ bci Zcitschach 715.
„ - T e r r a s s e n  in der Ebene von Kurn- 

then 333 und 334.
„ „ imFeistritz-und Leobl-T)iale669.
„ » im Gail-Tliale 646 und 647.
„ » in den Karawanken 642, 643.
„ » an der Save in Unter-Krain 689.
„ „ von Turrach 715.
„ » im Unter-Innthal 737.

D i l u v i u m  an der Boldva bei Edeleny 693.
„ bei Deutsch-BIeiberg 85, 86.
„ auf Glimmerscbiefer 52.
„ im suddsttichen Karnthen 17.5.
„ auf Kohlenschichtcn 251, 267.
„ im Gebicte der obern Mur 46, 49.
„ zwischen Teufenbach und Neumarkt 59 

Profil.
„ s ieheauch„Scbotter" und „Terras -  

s e n - D i l u v i u m “.
D ino the r i ura  aus dero Leitha-Kalk am 

Neusiedicr-See 612.
Dior  i f  mit Basalt im Smrekoutz-Gebirgc 

337, 367.
„ in Granit ubergehcnd 365.
„ im Kohlenschicfcr sudlich von der Gail 

425, 632, 665, 669.
„ in Stocken bei Deutsch-Bleiberg 88.
„ im Venctianischen 851.
„ (geschichteter) in der N5hc von Gail- 

thaler Schichten 343.
„ (nachtriassisoher) im dstlichcn Kiirn- 

then 343, 365.
„ (zersetzter) im Granit 520.
„ -Por ph y  r der silurischen Abtheilung 

A in Bdhmen 108.
„ - S c h i e f e r d c r  silurischen Abtheilung 

A in Bdhmen 108.
„ siehc aueh „GrOnste in“, „ T r a p p “ 

und Aehniiehes.
D i p t e r i t e s  obsoleta 832 Anmerkung.
Do lorn it  fiber Aig&u-Sofaicfer 35.

„ als untcrstcs d ied  des Alpen-Lias 37.
„ des Dachstein -  Kalkes am Bleiberger 

Erzberg 73, 76, 77 Profil, 80 Profil, 81, 
82, 83. 88, 89.

„ des Darhstein-Kalkes im sudwestlichen 
KSrnthen 373.

„ des Gailthaler (untern Kohlen-) Kalkes 
373, 631.

„ der Guttensteiner Schichten in der 
Carnia und im Comelico 179.

„ der Guttensteiner Schichten am Dobra6 
69 ,71 ,72 .

„ mit Gyps 666.
„ der Hullstalter Schichion bei Lienz 

418.
„ der Hallstatter Schichten der Carnia 

und des Comelico 446, 447, 455, 457.
„ des Miischelkalkes der Carnia und des 

Comelico 443.

D o l o m i t  des obern AIpcnkalkcs in den nord- , 
dstlichen Kalkalpen von Tirol 730 Profil..' 

„ des obern Kohlenkulkcs in Kiirnlheii 
und Krain 649, 650, 651, 653, 667, 674.

„ auf den Sandsteinen und Schiefern der 
Sleinkohlen-Formation 664.

„ des schwarzen Guttensteiner Kalkes
418, 422.

„ der Trias am Mittagskofcl 649, 650.
„ zwischen Trias (obere Abtheilung) und 

Dachstein-Kalk 635.
„ des Uebergangs-Kalkes in Mittel-Steier- 

mark 248.
„ des untern Alpenkalkes in den nordost- 

lichen Kalkalpen von Tirol 725, 726 
Profil, 727 Profil.

„ aus dem Venetianischem, Analyse 810. *
„ auf dem Zcchstcin des Thuringer Wal- 

dcs 812.
„ zu Bauten verwendbarer der Provinz 

Bergamo 752.
„ (dichter weisser) sudlich der Suve 683.
„ (gehobener) am Schrofen 11.
„ (geschichteter) des Dachstein-Kalkes

419.
„ (geschichteter) an der Series und Seile 

718.
,  (grossluckiger) des Keupers 16, 17, 

18, 29.
„ (Guttensteiner) der Secliinder Kocna 

671, 672.
„ (kleinklOftiger) bei Gratz 438.
„ (oberer) in Vorarlberg und nordwest- 

liehen Tirol 28, 30 Profile, 38.
„ (rother) der Viilacher Alpen 73, 76 

Profil.
„ rothgestreifler) fiber Flysch 29.
„ (Spaltung im) 660.
„ (unterer) in Vorarlberg und nordwest- 

lichen Tirol 1 Profil, 12,13, 17 Profile, 
18, 23, 25, 26, 28, 30, 31 Profile. •  

„ (weisser) des obern Kohlcnkalkes 633, 
634,664. .

„ (weisser Guttensteiner) airfGii)fol des 
Miltagskofels 637.

„ (verwittertor) in MiUel-Slcicrmark249.
„ - B re cc i o  am sUdlicben Ufer der Save 

683.
„ siche aucli HK alks t e in"  (dolomili- 

scl\er) und bci don einzclnon Formatio- 
nenals „ W er fe n er “, „ T r i a s “, „Gut-  
t en s t e in or " ,  „H a II s i  l i t ter" u. dgl.

D o l o m i t i s a t i o  n der Kalko in den Alpen 
sfidlich der Save 678.

D 0 n a X Brocchii 354.
Dorc  at l icrium Naui 221.
D r i f t - P  er iod e in Nord-Amcrika 199.
Dfingor (Conirole des kfinsllichen) zu Nan

tes 378.
K.

Ebbe  und Flulh auf dem Hu\;pn-Sce (Nord- 
Amcrika 783.

E c h i n o d e r m e n  (silurischo) von Rokitzan 
357.
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E g e r a n - S c h i e f e r  im nordwestliciienBoh- 
men 322, 319.

E i sen  (Tragkraft verschiedener Sorten von) 
778 , 780.

E i sen-Bahj i  am Lake Superior 804, 803.
E i s e n - G I  anz (Muptiver) imCblorit-Schie- 

fer V. Marquette (Nord-Ainerika) 
773, 776, 777.

„ „ (eruptiver) im Staaie Missouri
823;

„ - K i e s ,  s i eh e nS chw ef e lk i e s " .
„ - K i e s e l  (erbsensteinartiger) 194,606. 
„ - S p a t h  mit Kalk im obern Trias-Kalk 

634.
„ * in der Karawanken-Kette 643.
„ „ von Ruskberg, Analyse 362.

■ „ „ im schwarzen Schiefer von Jau-
erburg und Lepcina 369,' 637, 
638, 639.

» „ von Tergove 830.
„ „ von Tragoss 611.
„ ,1 (zu Oker zersetzter) im Thon-

Giimmerschierer 719.
„ -  S t e i n e von Croatien u. Tschernembi, 

Gehalt an Roheisen 133.
„ „ im Jasloer Kreise 836.
„ » in den Kohlenschichten des Pilse-

ner Kreises 239.
„ „ von Kraina, Gebalt an Roheisen

139.
„ „ aus der Militiir-Grenze, Gehalt

an Roheisen 133. .
„ „ im nordwrestlichen Theil der Ver-

einigten Staaten von Nord-Ame- 
rika 773.

» „ der Uggovitzer Atpe, Eisengehalt
604.

„ „ siehe auch unter den speciell. Be-
nennungen, a |s„ E isen -S p a th “, 
„Braun-Ro t h - T h o n  -E i s e n -  

• s t e i n , “ „B ohnerz“,„Sphfi ro-
s i d e r i t “ und ahniichen.

E i s e n w e r k e  von Eureka (Nord-Aiuerika) 
778. t

„ von Collinsville (Nord-Amerika) 779.
E i sh oh le  bei Agtelek 704.
E k i o g i t  in Ampbibol-Gestein ubergehend 

231 und 232.
„ in Gabbro Qbergehend 232.
„ von Marienbad und TepI 320.
„ im Sstlichcn Krirnthen 342. «

EI e |> h a s primigenius 693.
E n c r in i t e n  im untern AIpcnkalk 724.

„ -Kalk des Uobrac 71, 72.
„ „ von Edeleny 701.
„ „ siehe auch „ C r in o id e n - K a l k “

* und „ S t e i n k o h le n - K a lk “.
„ „ t M a rmor  der Adnether-

. Scbicbtcn 732.
E n c r i n i t e s  liliiformis 4 1 7 ,4 4 ^ 4 4 3 , 431, 

729, 844.
„ (siluriscllhr) von Rokitzaii 337,339.

E n t f e r n u n g s - T a b e l l e  der netien Ansie- 
delungcn am Lake superior781 und 782.

E o c e n - G e b i l d e  von Althofen und Gutta
ring 333.

„ » in Ober-Krain 640.
» » (jOngere) in den Vorarlberg-

Tirolischen Alpen 36.
„ „ (von M or lo t’s metamorpbosirte)

641, 673.
„ - P e t r e f a c t e  v.Stuhlweissenburg814. 
„ „ siehe auch: „ T e r t i S r - G e -

b i l d e “.
E p h i a l t e s  primigenius 831 Anmerkung. 
E q u i s e t i t e n  der Kohle im Pilsener Kreise 

265.
E r d b e b e n  im .lahre 1833 163. 
Erdbr i inde im Falkenau-Ellbogncr Braun- 

kohlen-Becken 186.
E r d h a r z  zu baulichen Ztvecken aiif der 

Pariser Ausstellung 739, 762.
„ technische Priifung 739, 760.
„ - K i t t  von Giudecca 762.
„ siehe auch „ A s p h a l t “. 

E r o s i o n s - T h i i l e r  der Gossnitz 331 An
merkung.

» der Kainach u. derSulm 341, 342, 392. 
„ der Mur in ihrem obern Lauf 600.
„ in Ober-Steiermark 716.
„ im Sausal-Gebirg 243.
„ des untern Inns in Tirol 737.
„ siehe auch „ F l u s s - D u r c h b r u c h e “ 

und „Tbalbi  I dung“.
Eru pt i  V -  G e s t e i  ne im dstliehen KSrnthen 

343, 344, 363.
» » in den Trias der Carnia und des

Comelico 448,439.
„ -Gran  u l i t e  in Sachsen 771, 833.
„ siehe auch „Porphyr“, und andere 

Eruptiv-Gesteine.
E r z - A u f b e r e i t u  ng in Pribram 178.

„ -Gange  des Bleiberger Erzberges 87, 
88, 89.

„ - L a g e r s t a t t e n  bei Bleiberg 87, 
88, 89.

„ „ im bdhmisch. Fichtel-Gcbirge 329>
„ » in der Karawanken-Kette 643.
„ » im Karlsbader Gebirge 510.
„ n im krystallinischen Gebirge des 

nordwestliehenBdhmens 323, 363 
und 366, 491.

„ » im Secliinder Gebirge 637.
9 „ von Tergove 848 und 849.

E rz - Zo ne n(B eu s t ' s eh e )  in Europa 180. 
Eschara  costata 389.
E s th er i a ,  naeh R. J on es  zu denCrustaceen 

gehSrig 832.
E u m o lp u s  6rmus 831 Anmerkung. 
E u r y p t e r u s  im Kohlen-Scbieferlhon von 

Wilkischen 230.
E x o g y r a  Columba 24, 38, 327.

„ hatiotoidea 327.
Exogyren-GrOnsand bei Griinten23Pro

fit, 28. *
„ ' S a n d s t e i n i m  nordwestlichen Bdh- 

' men 326.
Explanaria Astro'ites 333.
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r.
F a c h e r - S c l i i c h t i i n g  des Gliminerschierers 

im obcrslen Moll- und Druu-Thale 413 
und 414, 424, 430. 431.

„ des Gneisses und Glimmerscliiefcrs iin 
Moll-Thale 410, 411 Profil.

„ dcr Kohlenscliicfer und des bunten 
Sandsteines im Coriiclico 4I>6.

„ der S.teinkoblen-Gebilde am Monte Ger- 
mula 440.

„ (Centrum der) im Geliiete des Central- 
Gneisses 4i)8.
sielie auch „ S c h i c l i t c o - F a e h e r . “

Fa g u s.Deucalionis 334.
F a b l e r z  (Schiefer von) aus Tirol, Kupfer- 

gchalt lo 8.
F a h I u n i t im Phyllit 486.
F a s e r k i e s e l  im Gneiss- und Gliramcr- 

schiefer S02.
9 siebe auch ucbho  I z i t “.

F e l d s p a t h  angenfurmig in gestreiftem 
Gneiss 229.

„ in dfinnen Lagen im Glimmersclucfer 
227, 233.

9 -K rys t  a 1 le in Gypsabgussen 833.
9 - T a l k - K a l k - B r e c c i e  von Per- 

kupa 702.
F e l s i t - S c h i e f e r  der silurischen Abthei- 

lung A  108.
F e n e s t e l l a  im Zechsteia des Thuringer 

Waldes 812.
F i b r o i i t b ,  siehe „ F a s e r k i e s e l “.
F i c b t e  (Vegetations-Griinze der) im Boh- 

merwald 150.
F i s c h e  (Meckel 's  akademsiebeDenkschrift 

fiber fossile) 827.
F i s c h e n  (Reste von) im Basalt-Tuff von 

Waltsch 331.
9 im bituminSsen Kalkscbiefer von RaibI 

373.
„ im sebwarzen Guttensteiner Kalk 417, 

432.
9 im Tcgel von St. Florian 570.
9 (Sebuppen von) im Brandscbierer des 

bubiniscbcn Rolhlicgenden 326.
F i s c h - S e b i e f e r  von Secfeld 728.
F i s t u l a n a  sp. 572.
F i e c h t e n  dcr Kalk-Gcsteine 4.

9 der Kiesel-Gesteine 6.
F l e c k e u - M e r g e l  am Schrofen 22.

9 - S e b i e f e r  im Ur-Tbonsebiefer des 
Dordwestlichen Bfibmens 321, 486, 522.

9 - S e b i e f e r  von Wecbselburg 769.
F l e d  ermfi.use in der Agtcleker Hiilile 704.
F lo  ra der Steinkoblen-Scbicblen vpnPilsen 

264, 263.
a von Radnitz 272, 273, 274.

F l u s s - D u  r c h bri i cbe  im Tertiiir-Gebiet 
von Mittel-Stoiermark 541, 542 Prolil, 
600.

F l y s c h  mil Intricaten iS ,  21, 25 Profile, 
26, 36.

9 mil Nummuliten 36.

F 1 y s c h im Vorarlbcrg und ira nordwcslliclien 
Tirol 6, 7  Profil, 12 Profil, 14, 15, 25 . 
Profile, 29, 30 Profil, 35. 

F o r a m i n i f e r e n  im Leitba-Kulk v. Miltcl- 
Steicrinark 583, 589.

Fo rm ic a  acuminata 832 Anmcrkuiig.
9 aemula 832 Aninerkung.
9 atnvina 832 Aninerkung.
9 fragilis 832 Aninerkung.
9 Freyori 832 Anmerkung.
9 globularis 832 Anmerkung.
9 heraclea 831 Anmerkung.
9 lmhoffi832 Anmerkung.
9 indurata 832 Anmerkung.
9 Lavaleri 832 Anmerkung.
9 lignitum 832 Anmerkung.
9 longaeva 832 Anmerkung.
9 longipennis 832 Anmerkung.
9 macrocepbala 832.
9 minutula 832 Anmerkung.
9 obesa 832 Anmerkung.
„ oblita 832 Anmerkung.
9 obliterata 832 Anmerkung.
. obscura 832 Anmerkung.
9 obvoluta 832 Anmerkung.
^  ocella 832 Anmerkung.
9 opbthalmica 832 Anmerkung.
9 pinguicula 831 Anmerkung.
9 pinguis 832.
9 pumila 832 Anmerkung.
9 Redtcnbacheri 832 Anmerkung.
9 Ungcci 832 Anmerkung.

FucoTden  in derStcinkoblc vonWiskau265. 
F u c o l d e s  granulalus 27.
F u s u s  Burdigalensis 353.

9 longirostris 353.
 ̂9 Puschi 353.
9 Valenciennes! 353.
9 virgineus 353.

G .
Gabbro in Eklogil ubergehend 232. 
G a i l t h a l e r  Kalk in Oolomit ubergehend 

373. ,
9 9 Quecksilber-Erzen 374.
a o Jr<meror bleifiibrcuder) im sfidost-

Itchen Kiirnthen 369 und 370.
9 9 (woisser) bci Cziiszla 374.
9 - S c b i c h t e n  im fisllicbon u. siidlichcn 

Kiirnlben 340. 372. 373, 374.
9 4 9 (AJlersvcrschiedcnbeildcrubercn 

und unleren) 340, 341, 374.
9 9 (Crinoi'den-Kulk dor) 340,
9 9 (erzfObrende) bei Tergove 849.
9 - S c  b i e f e r  (Eiscnspalli fiibronde vun 

Jauerburg 369.
9 9 aiebo auch ' „SloinkoHi lcn-

F o rm a t i  on" und a S l c i n k o b -  
l e n - S c b i c b t o n “. .

Gal t  in Vprarlberg und im nordwostlicben 
Tirol 1, 3, 4 profil, 38. , .

9 -  G rf insand in VorarlUbrg 20. 
n - S a n d s t e i n  von Grflnten 25 Profile.
9 „ am Hoben Freacben 22 Profil.
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G a l t - S a n d s i e i n  an der Kessler-AIpe 
4 Profil.

» „ unter Sewer-Kalk 20.
„ » am Staufen-Spitz 13 Prolil.
„ » am Winterstauden-Berg 3 Profil.
„ „ Tgruner) auf Caprotinen-Ka(k26.
„ „ (Melaphyr ahniicher) 21.

G a n g - G e s t e i n e  secundUrer Bildung der 
Joachimsthaler Erz-Lagerst-iitlen 837.

„ aus dem Thiiringer Wald‘811.
G a n g - G r a n i t  im Gneiss 490, 301.

„ im nordwestlichen Bohmen 319, 490.
„ mit Turmalin im Gneiss 490.
„ (feinkorniger) 498, 526.
„ imBereich vonAmpbibol-Scbiefern 500.
„ (felsitartiger) 501.
„ (pegmatitischer) 498, 526.

G a rb en sc b ie  f er  von Wecbselburg 769.
G a s -S p a r - B re n n er  ( G u g g e n b e r g e r ’- 

scber} 169.
G a s t e r o p o d e n  (silurische) von Rokitzan 

3.'i7, 359.
„ -Kalk (^scbwarzer) der Guttensteiner 

Scbicbteo in der Carnia 442.
» n in bellfarbigen Kalk Obergebend

443.
„ - S a n d  von St. Florian 570 und 571.
„ -Tb on  (erdharziger) der Gosau- 

Scbicbten 736.
G e b i r g s - G r a n i t  im bdbmiscben Ficbtel- 

Gebirg 518, 526 Profil. ,
I, im Kaiserwalde 497.
„ im nordwestlichen Bohmen 319, 490.
„ (pegmatitischer) 527.
„ - S c h o t t e r  siehe „ H o c h g e b i r g s -  

S cho t t e r* .
G er b er e i  der Indianer atb St. Peter-Flusse 

804.
Gero l l  (diluviales) im Gebiete der obern' 

Mur 46, 52, 57.
„ siehe auch „Di luvium“ und »T er- 

r a s s e n  - P i  lu vin m“.
6  er ViIIia inflata 26. 37.336, 419, 726,731.
G e r v i l l i e U - S c h i c h t e  n in den norddstli- 

chen Kalkalpen Tirols 726, 729, 730 
Profil, 731. ^

a in Vorarlberg un? im nordwestlichen 
Tirol 1, 12, 13, 17, 23, 28, 30, 31 Pro
file, 34, 37, 38.

G e s c h i c h t e  des Staats Wisconsin 793.
G e s c h i e b e  (hohle) aus dem Leitha-Kalk 

von Lauretta, Analyse 157.
„ in tertidr. Kalk-Conglomeraten 537,549.

O e t o n i a  antholithus 579.
G l a n z k o h l e  (terliSre) im Falkenau-RI- 

bogner Becken 328.
„ im meerischen Tegel 562, 563, 570.
M in SQsswasser-Ablagerungen 538.

G l a u c o n i t  siehe „ G r u n - S a n d s t e i n “.
G letsch er '(vorw eltlich e), deren Einfluss 

auf das I(̂ lima der steirischen Alpen 66.
» in der Lombardie 830.
K im Gebiete der obern Mu)* 48, 49.
» in Ober-Steiermark 601.

k. n«ich,aa,U U . 7 .  Jalirg;ao|^ tSS6. IV.

Gl im mer  im Egeran-Schiefer 519.
„ vom Vesuv 824.

 ̂ „ im rothen Porphyr bei Lienz 416.
„ (weisser) im Glimmerschiefer des Gail- 

Thales bei Lienz 415.
„ in rerSndertem Guttensteiner Kalk 718. 
„ mit zcrsetztem Andalusit 483.
„ siehe auch „ M ag n es i a -G  1 i mmer**. 
„ - B a s a l t  (mandelsteinartiger)- mit 

Augit und Zeolith bei Dnppau 330.
„ - D i o r i t  im nordwestlichen Bohmen 

322.
G l i m m e r s c h i e f e r  Abgranzung gegen den 

Central-Gneiss der Alpen 408.
„ auf Alpenkalk bei Lienz 429, 430.
„ mit Bleiglanz in GSngen 324.
„ im bohmischen Fichtel-Gebirge 520,523, 

524.
„ des Christ-Berges 17 Profil.
„ bei Dalaas 1 Profil.
„ bei Deutsch-Bleiberg mit Stocken von 

Oiorit 88.
„ " mit eruptivem Granit in KSrnthen 365. 
„ in Pacherformigen Scbichten 431.
» auf Gneiss 234.
„ in Gneiss tibergehend 234, 342, 483.
„ des Kaiserwaldes 501, 506, 507, 508 

Plan, 509 Profil.
im Kor- und Sau-Alpen-Gebirge 341.

„ bei Lienz 409, 412, 414, 415,420, 428, 
429, 430, 431.

„ Verhiiltniss zum bunten Sandstein 420, 
421, 423.

„ Verhiiltniss zum rothen Porphyr 421.
„ von Ligist und Voitsberg 233.
„ in Mittel-Steiermark 560 Profil.
„ im nordwestlichen Bohmen 321.
„ im Stanzer-Thale 23 Profil.
„ im siidwestlichen Mahren 184.
„ am Teigitsch-Berge 228.
„ (amphibolischer) sudlich der Orau 342. 
„ (feldspathreicber) in gebogenen und 

faltigen Scbichten 235.
„ (graphitischer) 415.
„ , (metamorphischer) des bunten Sand- 

stcines 416.
„ quarzreicher mit Granaten 226.
„ (seidengllinzender) von Eisenbrod 749. 
„ (weisser) des Central-Gneisses 408.

I 0 siehe auch „G neiss" , „Granat -  
Glim mer sc h i e f er " ,  „ S c h i e f e r  
,(kryatallinische)“ , „ S e r i c i t “ und 
„Thon-GI  im m er sc h i  e fer* .

Globi  ge  rina bilobata 585.
„ trilobata 585.

G n e i s s  der Alpen in Mittel-Steiermark223. 
„ auf Ampbibol-Schiefer 507.
„ im bohmischen Fichtel-Gebirge 520,524. 
„ mit eruptivem Granit in Kiirnthen 365. 
„ im Glimmerschiefer am Hoch-Gall und 

in der Lienzer Klause 410.
„ in Glimmerschiefer tibergehend 223, 

226 ,230 ,235 .
„ von Glimmerschiefer Oberlagert 234.
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G n e i s s  mit Glimmerschiefer wechsel- 
lagernd 231,342, 483. - ^

„ des Kaiserwaldes 500, 505, 506, 508 
Plan, 509 Profil.

„ im Kor- und Sau-Alpen-Gcbirge 341.
„ am neuenQuellensto]lenzuGastein311, 

313, 314 Profil.
„ im nordu'estlichen Bdlimen 320, 481, 

487, 489 Profil.
„ senkreclil in Granit eingelagert 320.
„ in senkrechten 8cliicliten ini Glimmer

schiefer 410, 411 Profil.
„ mit streifiger Zeichnung der Schich- 

tungs-Flachen 229, 235.
„ im sudwestlicben Miihren 184.
„ (Bldcke von) im Flysch 15 und 16.
^  (erratische Bldcke von) im Canale So- 

chieve 457.
„ (knolliger) 230.
„ (pegmatitischer) 230.
„ (plattenfdrmiger) 228, 229, 235.
„ (schiefriger) in erratischen Gneiss- 

bldcken eingesuhlossen 738.
„ Csyenitahnlicher) siidlich der Drau 342.
„ siehe auch „BI6cke (erratische)", 

„ G l i m m e r s c h ie f e r “ , „ S c h i e f e r  
(krystalinische)".

Gold in Erzen der Komenda-Aipe 673.
„ - B e r g b a u  im Ur-Thonschiefer bei 

Alt-Albenreut 491.
„ „ (alter) zu Edelschrott 236.
„ „  » im Fichtel-Gebirge 367.
„ - S e i f e n  bei Alt-Albenreut 491.
„ „ (alte) in der Gegend von Klattau,

Prestiz und Rozmital 131.
„ „ (alte) im Ur-Thonscbiefer des

bohmischen Erzgebirges 529. 
G o n i a t i t e n  (vermeintliche)imUebergangs- 

Kalk von Steinbergen 241. 
G o s a u - C o n g l o m e r a t i n  Blocken 737.

„ bei Tdria 839.
„ - G e s t e i n e  der Kainach 221.
„ » in den norddstlichcn Katkalpen

Tirol’s 735.
„ - K a l k  (bituminoser) 736.
H - S a n d s t e i n  von Knobelberg 560 

Profil 4.
„ » in Miihl-Graben 737.
„ -T  h on mit Erdharz 736.

G r a m m a t i t  im Gneiss 228. '
G r a n a t  im Egeran-Sehiefcr 519.

„ im Ekiogit 232.
„ im Fleckschiefer 486.
„ im Gang-Granit 526.
„ im Gebirgs-Granit 526.
„ ■ im Glimmerschiefer 226, 415.
„ im Gneiss 481 und 482.
„ mit Wollastonitu. blauem Kalkspath 611.
„ - G l i m m e r s c h i e f e r  von Kowald *234, 

248.
,  „ von Morrosch 415.
„ „ der nordwestlichen Aiislitufer des

Biihmerwaldes 482,488, 489 Pro
file, 490.

G r a n a t - G l i m m e r s c h i e f e r ,  siehe auch 
„Gne i s s“ , „G 1 i m m e r s c h ie fe r " ,  
„Gr an i t “ und Aehniiches.

G r a n i t  im bohmischen Fichtel-Gebirge 517, 
518, 526 Profil.

„ des Egerer Kreises 167, 319.
„ mit Eisen- und Mangan-Erzen auf Quarz- 

und Hornstein-Gangen 367.
„ und Gneiss in der Gegend von Klattau, 

Prestiz und Rozmital 100,106.
„ des Kaiserwaldes 508 Plan, 509 Profil.
„ im nordwestlichen Bdbmcn 319, 366.
„ im ostlichen KUrnthen 343.
„ im Quarzit vereinzelt vorkommend 121.
„ mit senkrecht eingelagertem Gneiss 320. 
„ und Thonschiefer (Mittelgligder zwi- 

schen) 109. *
„ (bloekformiger) 497, 518.
„ (concentrisch-schaliger) 518.
„ (dickplattiger) 497.
„ (eruptiver) im siidostl. KSrnlhen 365. 
„ (crzfuhrender) von Eibenstcck und 

Neudeck 366.
„ (kugelig abgesonderter) 497.
„ (porphyrartiger) im sudwestlichen Miih

ren 183.
„ (rother) in Gneiss Qhergehend 109.
„ (verwitterter) in GSngcn 497.
„ (zinnfiihreiider) des Karlsbader und 

bohmischen Erzgebirges 323, 324, 366, 
498.

,  siehe aucb„G a n g-G r a n i t", „G n e i ss", 
„G re i s en “, „ P e g m a t i l “ und „Zinn- 
G ra n i t " .

G r a n u l i t  (sSchsischer) 766, 770, 834 und 
835.

G r a p h i t  im Grauwacken-Schiefer der nord- 
Sstlichen Kalkalpen Tirols 719.

„ im kornigen Kalk 484.
„ im Uebergangs -  Schicfer des Sausals 

246.
„ -S c h i e f e r im Gneiss des Kaiserwaldes 

501.
,  K nordwestlichen Biihmens 320, 

482.
G ra u  w ac k e  (schiefrige) der silur. Abthei- 

lungZt 117.
„ (verwitterkare) von Si. Oswald 242

Gra u  w a c k e n - S g l t i e f e r  der silur. Abthei- 
lung B  116.

„ ,(devonischer) von All-Morbitz 769.
„ ( urobleronti.schcr) in den norddstlichen

Kalkalpen Tirol’s 719, 7‘20, 721 Profil. 
„ (Veriinderung des Ur-Thonschiefers in 

der Niiho der) 467.
„ siehe auch „Devon-“ und „Si1ur-  

G e 81 e i n e“, „P b y 11 i t“, „T h o n-
s c h i e f e r "  und ^ U e h e r g a n g s -  
Sc h ie fe r " .

G r e i s e n  im Zinn-Granit des Karlsbader Ge- 
birges 323, , ^

„ (dunkler) im Kaiserwulde 502.
G r o s t n e r - S c h i c h t e n  bei Idrie 839.

„ an der untern Donau 60T.
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G ru n e rd e  von Kuden 84S.

'-.G rtiii - Sands te i i i  init Exogyra Columba 
24, 25, 35.

Gn' instein-  iin Kupfcrgebietc von Nord- 
Amcrika 787.

„ mit Lagern von Zinkblende 367.
„ im nordwestlichen Bohmen 322.

im Sappada-Tbale 445, 446, 448, 459.
„ der siiurischen Abtheilung B  127.

• „ der Tirol-Vorarlberger Alpen 26.
„ - A p h a n i t  mit Schiefern der silur. 

Abtheilung A 113.
„ siehe auch unter „A ph a n i l “ , dann 

„D ia bas “ und „ T r a p p “. 
G r y l l a c r i a  Ungeri 832 Anmerkung. 
G r y p h a c a  ira Caprotinen-Kalk 5.
G r y p h S e n - S a n d s t c i n  im Iller-Thale 23 
' Pro61.
G u t t e n s t e i n e r  Dolomi t  in denKalkalpen 

sudlich der Save 683.
„ „ bei Lienz 417, 418. 422.
„ » am Mittagskofel 637.
„ ‘ M im ostlichen K3rnthen 339, 347.
„ Kalk in Dolomit umgewandelt 418.
„ „ mit Encriniten, Rhynchonellen u.

Fischen 417.
„ » in gewundenen Schichten 451.
„ „ unter Hallstatter Kalk 449.
„ » am Milagskofel 637.
„ „ von Ped 645.
„ » in Vorarlberg und im nordwest

lichen Tirol 12,13 ProRle.
„ „ (Bleilager im) des sudiistlichcn

Kfirnthens 370.
„ „ (metamorphosirter)ander Serlos

und Seile 718i
„ „ ( schwarzer) mit Adern von

weissemKalkspath 339, 374, 418. 
„ „ (schwarzer) in der Carnia und im

Comelico 442.
„ „ (welliger) von Szen 702 und 703,

704 Pro6l.
„ S c h i c h t e n  im Comelico und in der 

P Carnia 179.
„ „ bei Deutscb-Bleiberg 69, 76Prof.

88.
„ „ zwischen daticrburg und Vigaun

661.
„ „ bei Idria 839.
„ „ in den Kalkalpen sudlich von der

Save 682. ’
„ „ des Kodna-Gebirges 654.
„ „ bei Lienz 417;
„ » >m ostlichen KSrnthen 339.
„ „ fRauehwaeke der) 638. ^
„ „ (unterer Alpenkalk) in den nord-

° Ssllicben Kalkalpen Tirols 722, 
723, 724, 726 Prolil.

„ .  „ (Versenkung der) zwischen Ba-
 ̂ renberg und Stard 671.

„ „ siehe auch r i a s".
G y p s  iin Comelico und in der Carnia 179,446 

und 447, 450, 455.
„ Jiei Ueutsch-Bleiberg 69.

Gyps im Dolomit und in der Rauchwacke 
des untern Alpenkalkes 725. 

a » mit Hornstein und liickigemDolomitll, 
17,18.

„ im Karawankcn-Gebirge 643, 649, 666.
„ von Lfingenfeld 181, 651, 652.
„ im Lignite von Edeleny 697.
„ “von Lovere 753.
„ mit Pfianzenschierern 32, 35.
„ dessen Verwendung zur Zersetzung 

der Porzellanerde in hoher Teinperatur 
166.

„ ' unter tertiarem Congloioerat 454.
„ in Vorarlberg und im nordwestlichen 

Tirol 1 Profil 11, 12, 18, 28, 30 Profil, 
32,33 Pro61.

„ in den Werfener Schiefern von, Szen 
703.

„ des Zechsteins im ThuriogerWaldeSll.
„ (angeblicher) von Scheibbs, Analyse 

155.
„ (geschichteter) zwischen buntem Sand- 

stein und Muschelkalk 443, 450. 453, 
454, 455.

„ (K rennthaler's 'gebrannter) 759.
„ (trichterformige Auswasehungen im) 

447.
„ siehe auch „Keuper“, „T r ia s “ und 

„W er f en e r  Sch ich ten" .
H.

Hafen fur Kupfer-Ausfuhr am Lake Superior 
. 791, 792.

HSmati t  von Marquette (Nord-Amerika). 
778.

Hungebrucke fiber den Mississippi bei 
St. Anthony 801 und 802. 

H a l d e n - B r e c e i e  der Jetztzeit 550. 
Ha l i a na ssa  Collinii 163. 
H a l l s t a t t e r - D o l o m i t  im Comelico 446,

. 453. 455, 457.
„ n ' bei Lienz 418, 419, 422.
„ - K a lk  zwischen Alpensehiefer und 

Dolomit 36.
„ „ im Comelico undin der Carnia 179,
«  443, 444, 446, 447, 448, 449,

450, 453,454, 455, 457, 459. 
n n des Karawanken-Gebirges 638.
„ n im Ostlichen Karnthen 338.
„ n im sfidustlichen KSrnthen 375.
» „ der Sfid-Karpathen 703, 705

ProRI.
„ „ (bleifuhrendcr) 339, 370.
„ „ (roth und gelb geflirbter) 652.
„ - M a r m o r  (rotber) mil Ainmoniten

444. ’ . . .
„ - S c h i c h t e n  (dolomitisirte) von-Idria 

839.
„ - S c h i e f e r  (sehwarze) auf Grunstein 

429.
H a l o b i a  Lommeli 16, 17, 35, 72 Anmerk., 

84. 179, 338. 373, 379, 418, 440, 442,
445, 448. 449, 454, 455, 637,638,657, 
739.
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H al o b i eo - D o lo m  i t  identisch mit Hall- 
, sUUter Oolomit 4i>9.

„ „ bei Lienz 418, 419 422.
„ -K a Ik (grauer) von Monte Cadino und 

Monte Tinizza 449, 450, 453,454. 
„ - S c h i e f e r  des Comelico 442, 448, 

449, 454, 455.
„ „ (glimmer- und kalkhSItige) 449.
„ „ (schwarze) in Siid-Tirol 842.

Ha m e l i c i t  382.
H a n d - M i k r o a k o p  mit FlussigkeiU-Linse 

97.
H a r p a e t o r  gracilis 832 Anmerkung.
H a r t i t  von Rosenthal 92, 93, 558, 610. 
Har z  im Thon der Gosau-Schichten 736. 
H a s e l g e b i r g  der unteren Alpenschiefer 35. 
H e b u n g s - P e r i o d e n i n  Nord-Amerika 199. 
Hel ix crystallina 66.

„ inflata 176.
„ plicatella 544.
„ ruderata 66.
„ sp. 544, 545.
„ Steinbeimensis 176,
„ Turonensis 354.
„ im Lignit von Edeleny 697,699.
„ im Susswasser-Kalk von Brogyany 813. 

H e l m i n t h o i d a  crassa 56.
„ irregularis 36.
„ im Flysch 16,29.

H e m e r o b i u s  (fossiler) von Radoboj 831 
Anmerkung.

H e t e r o g a s t e r  redivivus 832 Anmerkung. 
H e t e r o s t e g i n a  Puschi 593. 
H i e r l a t z - S c b i c h t e n  der bayrischen 

Alpen 379.
„ am Sonnwend-Joch 733 und 734.
„ am Spick und Kukowa-Spitza 636. 

H i p p u r i t e s  bioculatus 607.
„ Cornu vaccinum 736.
„ organisans 607.

' „ sulcatus 607, 736.
„ des Caprotinen-Kalkes 20.

H i p p u r i t e n - K a l k  im Venetianisehen 851. 
H o c h g e b i r g s - S c h o t t e r  von Planina und 

Lepeina 659.
„ im Feistritz- und Leobl-Thaie 660.
» (diluvialer) in Mittel-Steiermark 598, 

600.
„ » in Nieder-KSrnthen 334.
„ » im untern Inn-Thale 737.
„ (tertiSrer) im Gail-Thale 76 ProHl, 85, 

86,87,89.
H5henbestimmungenimBdhmerwaldel34,  

„ bei Deutsch-Bleiberg 89.
„ an der Gasteiaei;JVarmquelle 316.
„ in den KalliMU«n sudlich v. d. Save 690. 
„ in Krain 3 ^
„ in Mahren und k. k. Schlesien 279, 298, 

301. V
„ bei Murau, Ober-Wolz und Neumarkt 

706, 707.
„ an der obersten Drau, bei Lienz und an 

dem obern Gebiet der Piave nod des 
Tagliamento 459.

H o h e n b e s l i m m u n g e n  im Pilsener Kreise 
163, 275.

„ bei Pfestitz, Klattau und Rozmital 133 
163.

„ in den Sudeten und Bieskiden 281,293, 
295.

„ im sudwestlichen Kfirnthen 347.
„ (barometrisehe), dabei nothige Vor- 

,$ichten 163.
Hoble von Agtelek 704.
H oh len -B ar  (Ziihne vom) imKrainerBohn* 

erz 688, 689.
„ - K a l k  der Sud-Karpatben 703,704, 

705 Pro6l.
Ho lz a r t en  (verkohite) von Voitsbcrg 553. 

„ (verkieselte) im Sandstein des Roth- 
liegenden 326.

H o lz - E i s e n b a h n  der Sharon* und Cleve* 
land-Gewerkscbaften (Nord -  Amerika) 
777.

Horns te in  als eisenf&hrender Gang im Gra* 
nit 382.

„ gangfdrmig im Gebirgs-Granit 499.
„ in den Hallstatter Schicbten der Kara- 

wanken-Kette 638, 640.
„ im Kalk der obern Trias 652, 661, 666, 

684.
„ im schwarzen Guttensteiner Schiefer 

637.
„ (rother) zwischen Adnether Schichten 

und Aptychen-Knik 730 ProOl, 
732, 734.

„ » im Flysch 8,10,12,13 Profil, 34.
„ (scbwarzer) im Gyps 11.
„ -Ka lk  mit Lagern von Quarzit 684.
„ „ (oolithischcr) 666.
„ - Kn ge in  im schwarzen Guttensteiner 

Kalk 452.
„ - P o r p h y r  zwischen Glimmerschiefer 

und buntem Sandstein 421.
„ - T r i l m m e r g e s t e i n  (Breccie) in den 

Kohlenschiefern der Carnia und des 
Comelico 438 und 439.

H O t t e n p r o c e s s  zu Pfibram 17d.
Hy dr ob iu s  Ungeri 831 Anmerkung.

I.
Ja s p i s  im brauneo Schiefer des Floriani* 

Unterbaues bei Sava 663.
„ in der Kalk-Breccie von Perkupa 702.
„ mit Eisenglanz bei Marquette (Nord- 

Amerika) 776 Profil, 780.
I c h t h y o s a u r u s  (Wirbel von) in den 

Kdssoner Schichten des Achen-Thales 
731.

Idm on ea  subcancellata 589.
I d o k r a s  im kdrnigeu Kalk von Warbhiick 

231.
I lex  stenophylla 334. >
I l l a e n u s  Katzeri 357. . ■
I n d u s t r i a l - P r i v i l e g i e n  200 , 392* 6(6, 

856. ‘ r
I n f u s o r i a n  mit Kieselpanzer im tertiSren 

Schieferthon 552 und 553. « ‘
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Inoce ' r amen-Kalk  %1, Profil.
• n - Me rg e l  mit Nummuliten - Schichten 

und Nageifluh 23 Profil.
„ - S c h i e f e r  iikVorarlberg und im nord> 

west). Tirol 1, 3. 4, IS. 23, 23 ProHle. 
Inoce ramus  Cripsi 21,24.

Falgeri iO, 18,31,33.
„ ventrieosua 733.

I nse e t en  (fossile) von Radoboj 831.
‘ „ des Schieferthones der Egerer Braun-

kohle 328.
I n t r i c a t e n - F l y a c h  imIDer-Thale 13, 23 

Profile, 36.
i se r in  von Tihany, Analyse 134.
I soca rd ia  carinthiaca 369,373. 
• lu ra -Ge b i lde  der bayerischen Alpen 379. 
t  „ „ mit Ammoniten im dstl. KSrnfhen

333.
„ » in Yorarlberg und Im nordwest-

lichen Tirol 19, 38.
„ „ (obere braune) bei Au 19.
„ -K alk  (hellfarbiger) im Sstl. KSrnthen. 

336.
„ „ (rother und weisser) im sudbst-

(ichen Karniben 193, 333.

K .
Kalk (hydraulischer) von Alt-Rozmital 129. 

„ „ von Fragenstein 724.
„ „ von Neulengbach, Analyse 136.
„ »B rec c i e  der Jetztzeit 350.

„ von Perknpa 700.
„ „ (tertiSre) im Kanker-Thale 673.
„ - C o n g lo m e r a t  der Kreide in Steier- 

mark 330.
„ „ (diluviales)b.Oberw<ilz 54,33,36.
„ „ (rothes) mit bohlen Gerdllen 349.
„ „ (tertiares) in Mittel • Steiermark

537, 349.
„ - G l i m m e r s c h i e f e r  imTelferecken- 

Thale 409.
„ - K n a u e r  imAdnether Mergel am Fall- 

Bach 732.
„ -Lagier  der Stub- und Kor-AIpe 223. 
„ - S c h i e f e r  mit Glimmer auf den Lan- 

serkbpfen 719.
„ „ (bituminoser) mit Pflanzen und

Fischen auf HallstStter Kalk 373. 
„ „ (hunter) mit Pietra verde 688.
„ „ (Guttensteiner) mit Wiilsten und

Buckein 682.
_ „ (oberer triassischer) v. Neudegg

842. "
„ „ (stengelig abgesonderter) bei

Czdszta 701.
„ „ (welliger) bei Szen 703.
„ -S c h o tte r( te r tia re r )  in derWochein 

687.
„ . 'S in te r  im krystallin. Kalkstein 483. 

Ka l ks pa t h  im Basalts des Stampf- Berges 
313.

„ im Basalft von Weitendorf 393. 
n im Diabas des dstlichen Kiirnthens 344/ 
» . im Oolomit des Dobrad 73.

K a l k s p a t h  im Egeran-Schiefer 319.
„ im schnrarzen Guttensteiner Mergel 723. 
„ in der Steinkoble von Ostrau 387.

K a lk s te in  aus dem Banat, Analyse 134.
„ auf buntem Saodstein 720.
„ mitEncriniten amBleibergerErzberg71.
„ im Glimmerschiefer zwischen Sillian und 

Greifenburg 411.
„ der Gosau-Schichten an der Branden- 

berger Achen 736.
„ mit Grammatit im Gneiss 228.
„ mit Griinstein und Zinkblende 324.
„ der Jura-Formation im dstlichen KSrn- 

then 336.
„ der obern Trias auf den Gipfein und 

K&mmen d. Karawanken>Kette 649.630.* 
„ der silurischen Abtheilung A  in Bohmen 

111,112,113.
„ derSteinkohlen-Formation in derCarnia 

und im Comelico 439.
„ aus dem Vicentinischen, Analyse 810.
„ (asphaltischer) in Dalmatien 761.
„ „ von Seefeld 196.
„ „ iroStadelbaeh-Graben 70und 71.
„ (bituminoser) im Hangenden des Blei- 

berger Lagerschiefers 73, 77,78.
„ (bleiftihrender) in Nord-Aroerika 796.
„ n im dstlichen Karnthen 339, 342.
„ (zu Bauten verwendbarer) aus derPro- 

vinz Bergamo 733.
„ (dolomitischer) vom Gross-Turraeh- 

See, Analyse 133.
„ (dunkelgrauer jurassischer) am Hirsch* 

berg-Joch 19.
„ (dunkler) mit Adern von Kalkspath bei 

Czaszta 701.
„ (dunkler dunngeschichteter) zwischen 
' Kohlen-Dolomit und Werfener Schiefer 

634,643,667.
„ (erzfuhrender) von Bleiberg 77, 80.
„ (grauer fossilienlosef) vom Rauhkofel 

420. •
„ (Guttensteiner und Werfener) im ost- 

lichen Karnthen 339.
„ (kdrniger) mit Glimmer und Idokras im 
^  Gneiss 231.

„ „ im nordwestlichen BShmen 322.
„ „ niit Serpentin in derSchieferhiille

d. Central-Gneisses bei Lienz 408.
„ (krystallinischer) im Glimmerschiefer 

484, 321.
„ » im Gneiss 301.
„ „ der Kor-und Sau-AIpe 342.
„ (kryslalliniseher) der Steinkoblen- 

Schichten 423, 428.
„ (krystallinischer, dOnnschiefriger) im 

Ur-Thonschiefer an der Boldva 700.
„ (probleniatischer) der Kessler-AIpe 4.
„ (schwarzer) mitUeberziig von Thon im 

Thai der Bregenzer Ach 7, 8.
„ (schwarzer plalliger) in Vorarlberg 

13 Profil, 14,17 Profil, 36.
„ (weisser) der Gailthaler Schichten bei 

Czdszta 701.

    
 



9 2 2 S ach-R egister.

Kalk s t e i n  (wcisser und licbtrotker) mil 
T erebratein ini Vils- und Lech-Gebiet33.

K a l k  t u f f  von Gorgo 703.
„ vom Scbdderwinkel 65.
„ (tertiarer) bei Aflenz 594.
„ siehe aucb KDolomit",  dann die Be- 

nennungen von Petrefacten („B r a c h i o- 
po d en - ,  E n c r i n i f e n - K a l k “ u.dgl,) 
und von Formatioaen und Gruppen 
( „ G u t t e n s t e i  n e r ,  H a l l s t a t t e r  
K a lk “ u.dgi.),auchunter „M armo r“.

K ao l i n ,  siehe „P o r z e 11 a n e r  d e“.
K a r p a t b e n - S a n d s t e i n  mit Lagern von 

Eisenstein im Islaoer Kreise 836.
„ (umgeanderter) bei Luhatscbowitz 977.

* „ siehe auch „ \Vi ene r  S a n d s t e i n “.
K a r r e n f e l d e r  im Gebiele des Caprotinen- 

Kalkes 5, 6.
K a r s t - B i l d u n g e n  im Udhlenkalk d. Sud- 

Karpathen 703.
K e s s e l b i l d u n g e n  urn dasTriglav-Gebirge

68i.
K e s s e l t b a l  von Sauris 435.
K e u p e r  in Vorarlberg 16.

„ - S a n d s t e i n  der Carnia und des Co- 
melico 443, 449. 450, 453, 455.

„ » in Vorarlberg 36.
„ siehe auch „ T r i a s “.

K i e s e I (Lager von) im Daehstein-Kalk des 
Triglav 673.

„ - P i s o l i t h  (eisenhaltiger) 194.
„ • S c h i e f e r  der silur. Abtheil. A n . B  

in Bdbraen 121,128.
„ „ neben Thonscbiefer 123.
„ „ (Blockevon) in zersetzteraThon-

schiefer 123,125.
„ „ (eisenhaltiger) 122, 126.
„ „ (Gerolle von) in tertiSrem Scbot-

ter 599.
K l a u s - S c h i c h t e n  von Swinitza (Ammo- 

niten der) 607.
K l i p s t e  i nia medullaris 546..
K n o c h e n  in einer alien Zecho bei Blelberg 

79 Anmerkung.
K n o c h e n h d h l e  von Agtelek 704.
K nol I en (fossilienfiihrende) der silurisdhcn 

Abtheil. D. d. 1 bei Rokitzan 356, 359. 
„ -  G n e i s 8 mit Turmalin 230.
„ -K a lk  (geschiehteter) an der Martins- 

wand 723.
„ „ (schwarzer) mit Halobien von

Grabeck 379.
„ - M e r g e l  (tertiiirer) 564.

K n o t e n s c h i e f e r  im nordwestl. B5bmen 
321, 486, 487, 504.

„ der silur. Abtheilung A  in BObmen 107. 
„ siehe auch „P by I lit" .

Ko ba I t - M a n g a n e r z  im Glimmer* und Ur- 
Thonscbiefer 492.

K a s s e n e r  S c h i c b t e n  in d. bayerisehen 
Alpen 379.

„ mil Gervillien bei Lienz 419.
„ im ustlichen Karnthen 193< 335.
„ siehe auch » Li a s" .

K 0 IIIe n sS ure -G as  aus Bohrldehern im 
Steiiisalz-Gebirge 830.

„ der Soolsprudcl von Nauheim und Kis- 
singen 828. ,

K o h l e n s e h i e f e r  von Tscbernembl, Ana
lyse 152.

„ siehe auc h„Braunkoh le* ,„L ign i t " ,  
„Ste inko i i l e "  und die davon abgelei- 
teten WSrter.

K o r a l l e n  (dickslammige) im Gutlensteiner 
Kalk der Kossuta-Alpe668.

„ -  B a n k e des mittelsteiermSrk. Leitha- 
Kalkes 538.

„ -  K a I k am Brandjoch 729.
„ „ amGipfel desPlawutscli238, 241.
„ „ (dunki er) des Kanker-Thales 674.

K r e b s s c h e r e n i m  Leitha-Kalk 584. 
K r e i d e - C o n g l o m e r a t  auf Oachstein-Kalk 

sudlieh der Save 686, 687.
„ „ mit bohlen GerSlien 550.
„ „ (rothes) 550.
„ - P e t r e f a c t e  aus der Lombardie 607. 
„ - S c h i c b t e n  in den bayerisehen Alpen 

380.
„ „ bei Idria 839.
„ „ bei Lubenz 374.
„ n im nordwestl. Bohmen 326 u. 327 
„ n im Sstiichen Karnthen 335.
„ „ in Vorarlberg und im nordwestl.

Tirol 7 Pro6l, 19.
„ „ siehe auch „H ip p u r i  t e n -"  und

nRudis  t e n - K a l k " .
K r e u z s c  h i e f e r  des Bleiberger Erzberges 

78, 79.
K r y s t a i l e  ( G r a i l i c h ' s  Anwendung der 

Neum an n  -M i l l e  r'seben Projection 
zur Bestimmung der) 378. 

K r y s t a l l i n i s c h e  S c h i e f e r ,  siehe 
^ S c h ie f e r  (krystallinische)". 

K u p f e r  (gediegenes) von Hromitz608.
„ „ in dein Kupferbezirk am Lake Su

perior 772, 784, 785, 786.
„ -B erg  bau der Ur-Einwuhner am Lake 

Superior 784. r 
n » (gegenwSrtiger) inMinnesotn772, 

786, 787, 788.
^ -E  rze  im Gneiss des Egerer Kreisea 

491.
„ „ imUr-ThonschieferbeiLeimbruefc

512.
„ - G e r f i t h e  (alte) aus der Umgebung 

des Lake Superior 783, 784, 785.
» - G e w e r k s e b a f t e n  (Stand d.Actien 

der nordamerikanischen) 790.
„ - G e w i n n u n g i m  nordivcstlirhenGe- 

biete d. Verein. Staaton 772, 785. 
„ „ ( I l i ihner ' s ncue Mothode der)

827.
„ -Kies  am Slegunek-Rerg 643. .
„ „ von Szaska 611.
„ - L a g e r  von Tergove 849.
„ - S c h i e f e r  im TliQringer Walde 812. 

• „ •  V e r f r a r h t u n g  am Labe Superior 
790. 791.

    
 



Sach 'K egister. 923

L..
L a ch nus Bonneti B32 Anmerkung.
L a g e r s c h i e f e r  des Bleiberger Enberges 

67, 68. 74, 7S, 76, 78, 79, 80, 83, 84.
Lamna elegans im Leitha-Kalk 687.
L ap  id  i am Reh-Berg 493.
Lauren t i an -H ebu ng s - P er io de  in Nord- 

Amerika 199.
L e c a n o r a  polytropa 6 Anmerkung.

„ rimosa 4.
„ rentosa 6 Anmerkung.

L e e i d e a contigna 4.
„ geographica 6 Anmerkung.

Lehm langs der Eger und Wondreb 332.
„ im neuen Gasteiner Quellenstollen 314

! Profil.
„ am Rande des Gratzer Feldes 602.
„ im tertiSren Gebiet ron Mittel-Steier- 

mark 601.
* auf Uebergangs-Schiefer 63.
„ des Voitsberg-KoflacherLignit-Beckens 

634.
„ (diluvialer) im Gebiet der obern Mur 

61, 62, 63, 63.
„ (eisenscbOssiger) Ober Diluvial-Schot- 

ter an der Boldva 693, 696 Pro6l, 696, 
697 Pro6l, 699.

„ (tegetartiger) bei Zeyring 46.
L e i t h a - K a l k  mil Anthozoen und Korallen 

883.
„ mit Bryozoen 684.
„ von Dexenberg 689.
„ * von Flamhof 690.
„ von Freibichel 388.
„ von Grottenhofen 693.
„ mit Krebsscheren 684.
X in Mittel-Steiermark 222 , 638 , 681, 

892.
„ von S t  Nikolai 690, 692 Profil.
„ des Sansal-Gebirges 247.
» mit Spatangiden 693.
„ mit Stem-Korallen bei Aflenz 694.
,  von Wildon 686 Profil, 686.
„ (hohle Geschiebe aus dem). Analyse 

147.
L e p i d o d e n d r e e n  der Radnitzer Kohlen* 

mulde 274.
L e pid o d e n d r o n  von Wilkischen 266.
L e p i d o d e r m a  Imhofi 260.
L e p i d o f l o i o s  von Dobfan 266.
L e p t a e n a  sp. im GiMiugor-Thale 239.

„ „ im Kalk des.Gais-Berges 240.
L e t t e n  im Lignit-Becken von Edeleny 697.

„ (grauer) der Pilsener Kohlenmulde 267, 
238.

„ *(griin^) d. Steinkohlen-Schichten von 
Wilkischen 263 Profil.

„ Trother) des Pilsener Kohlenbeckens 
261, 268, 263 Profil.

,  ». d ^  Rothliegenden mit Sandstein
weehselagernd 374.

„ - S e h i o f e r  (sandiger) des Kothlie- 
genden im nordwestlichen Bohmen 326.

L e u t s c h i t - G e s t e i n  (Fr.von R osthor-n’s 
s. g.) 346.

L ias  der Carnia und des Comelico 178, 179, 
435,467,469. *

„ im Karawanken-Gebirge 639.
„ der norddstlichen Alpen (Cepbalopoden 

aus dem) 836.
„ im Sstlichen KSmthen 336.
„ im Seelander Becken 670.
„ im Sud-Tirol 842.
„ (oberer) mit Ammoniten von Jereka u. 

Kopriunek 684.
„ „ der bayerischen Alpen 379.
„ (unterer) der ausser-alpinischen Enl- 

wicklung 37. ^
„ „ der bayerischen Alpen 379.
„ „ bei Deutsch-Bleiberg 89.
„ *A I g S u s c h i e f e r  12.
„ -Ka lk  der Carnia 463, 467.
„ „ ron Keuper-Sandstein und Hall-

statter Kalkunterteuft 463.
„ „ (dolomit.) des Rauhkofels 423.
» -P f i an ze n  von Steierdorf 844.
„ siehe auch „ D .a c h s t e i n -S ch ic h-  

t e n “ und „K o ss e n e r  S c h ic h te n " .  
L ib e l l u la  concolor831 Anmerkung.

„ Freyeri 831.
„ Hageni 831.

L i c h a s  incola 367.
L i g n i t  von Balassa Gyarmal, Analyse 809. 

„ von Edeleny 697 Profil, 699, 700.
„ von Edeleny, Analyse 698.
„ des Falkenau-Elbogener Beckens 381.
„ mit Hartit 668.
„ des Hausruck-Waldes 164,174.
„ von Jasienca and Podhorze, Analyse 

809.
„ von Koflach und Voitsberg 660, 662, 

663, 666, 666 Profile, 669, 660 Profile. 
„ von Koflach und Voitsberg, teehnische 

Probe 169.
„ von Mantscba 646.
„ von Neudegg 842.
„ von Peklenitia, teehnische Probe 169.
H mit Spharosiderit' in kleinen Kornern 

 ̂ 667 und 668. <
„ im SusswasserrTegel von Latschach u. 

Birg 643.
„ „ von Penken 642.
„ von TschernembI, teehnische Probe 162. 

' „ (sehiefriger) mitBlitterabdrficken 662. 
„ siehe auch „B ra un k o h te “, „T eg 'e l“ 

und ^ T e r t i S r - G e b i i d e " .
L ima gigantea 731. .

„ Haueriana 340.
„ multicostata 327.
„ sp. in Gailthaler Schlchten des 3st- 

lichen Kfirnthens 340.
L im n a eu s  sp. im Siissarasser-Kalk der Ha- 

selau 646.
L im no bi a  cingulata 832 Anmerkung.

„ debilis 831. 832 Anmerkung.
„ formosa 832 Anmerkung.
.  tenuis 832.

    
 



924r Sach-Register.

L in g u l a  attenuata 3S7.
 ̂ Jotvensis 796.

„ sulcata 357.
L i th ion' -Gl immer  im Zinn-Granit 498.
L ithodomus lithophagus 591.
L i t h o d e n d r e n > K a l k  in Bldcken 732.

„ „ in  den nordostlichen Kalkalpen
Tirols 729, 730 Profile, 732.

„ - S ch i c h te n  von Schattwald 30 Profil, 
38. .

L i t t o r a l - A b s i i t z e  (tertiSre) bei Edeleny 
694, 699.

„ in Mittel-Steiermark 537, 568.
„ siehe auch„Brackwasser -A  b lage -  

ru n g e n “ und „C er i t h i en -S ch ic h -  
te n “.

L d s l i c h k e i t  der Salze bei hoherer Tem- 
peratur (Apparat zur Bestimmung der) 
186.

L ow e i t  von Ischl, Analyse 605.
L o m a t i a  Swonteviti 334.
Lucina  Columbella 193, 354, 575, 580, 581, 

584, 591
„ divaricate 19^. 354,572,575, 580, 581. 
„ lenticularis 327.
„ leonina 193, 580 
0 Scopulorum 580.
„ sp. im Leitha-Kalk von Wildon 599.

L umache l l vom  Gschntir-Graben 727.
Lutraria convexa 192, 572, 575, 576.
L y g a e i t e s  pumilia 832 Anmerkung 

„ pusillas 832 Anmerkung.
Lygaeus  ventralis 832 Anmerkung

]M.
Mactra  Podolica 354. ^
Madre po ren -M armor  von Adnetb 752.
Magnes ia>Kalk  (0  w en's oberer u. unte- 

rer) des Bleibezirkes am Lake Superior 
796.

„ auf neuem rothen Sandstein am St. 
Croix-Flusse (Nord-Amerika) 805.

M a g n e s i t  von St. Kathrein 611.
M a g n e t - E i s e n i m  AmphiboLScbiefer 184, 

499.
„ im Basalle des bohmischen Fichtel-Ge- 

birges 533.
„ im Basalte der Glatz-Wiese 573.
„ im Ekiogit von Neudeck 324, 367.
„ in Phyllit 486.

im Quarzit-Schiefer 487. 
mil Zinkblende im Grunstein und korni- 
gen Kalk 367.

„  ̂ - K i e s  im Thon-Gliramerschiefer 719.
Mala'cbit auf verkieseltem Holz des Rothlie- 

genden 326.
M a I a c h i u s pallidus 831 Anmerkung.
Mainmuth (^bSdel von) aus d. Theiss841.
M a n g a n - g r z ?  von Neu-Moldova u. Szaszka 

609. ■
„ in den oberenLagen derobernTrins643. 
„ . mit Roth-Eisenstein auf Gangen von 

Quarz und Hornstein 367, 499, 512.
» - O x y  d imGranite d.Kaiserwaldes497.

Mangan-S  chlamm (Reissacherit) aus dem 
neuen Quellenstollen von Wildbad-Ga- ' 
stein 312, 609.

51 a n u s c r i p t e (mineralog. - geognostische) 
des Dr. S to Iz  842 und 843.

51argi ne I la auris Leporis 569. 
5Iar ks che ide ku ns t  (B eer's Lehrbuch 

der) 840.
51 arm or aiis dem Brescianischen 751.

„ aus den italienischen Alpen 1 ^ .
„ des Kohlenkalkes sOdl. der Gall 425,427.
„ aus 5Iahren 751, 752.
„ aus Salzburg 752.
„ (Adnether) 37, 423.
„ (kiinstlicher) der Fabrik v o n if f^ r i-  

s t o f o l i  757.
„ „ der 51 urm ann’schen Fabrik 375^
„ (rother) mit Orthoceratiten in der Car- 

nia und im Comelico 439.
„ „ mit O r t h o c e r a t i t e n  siidlicb

der Gail 427.
5 I a s s e n - G e s t e i n e  (krystallinische) im 

Egerer Kreise 479.-
„ » im ostlichen Karnthen 343, 365.

5 Ia s t o d o n  angustidens 221. 
n (Stosszabn und Unterkiefer von) aus 

Sibirien 608(!
5 Ieere s -AIgen  (kalk-aussondernde)582 u. 

583.
,  -Faiina (VerSnderungender tertiSren) 

174.
„ - G e b i l d e  (tertiSre) in 5Iittel-Steier- 

mark 221, 537, 561.
„ „ von St. Florian 538, 567, 568,

578.
„ -5 Io l lu sken  mit Pfianzenresten 570.
„ „ siehe auch „Te r t i&r -Sch  i ch-

t e n “ und „ L e i t h a - K a  Ik". 
M e g a l o d o n  triqueter 336, 337, 669.685, 

731.
„ -Ka lk  1 Profil, 8, 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 7 , 2 3  

Profile, 37.
„ „ von Deutseh-Bleiberg 67, 73, 76,

77 Profile, 78, 80 Profil. 81, 89.
„ » im siidwestlichen Kkrnthen 193.
„ a (oolithischer) 26.
a a sieheauch „ D a ch s te in -K a lk " .

5 Ie la nc by m  von Neukirchen 381.
5 Ie lan ia  turrita 176.
M e l a n o p s i s  Bouei 354. 

a impressa 354. 
a 5fartiniana 354. ' 
a Pichleri 735, 736.

51 e I a p h y r der Alpen 26 , 30 Profil.
51 e I i a sp. der Adnether Schichten des Achen- 

Thales 733.
Mer g e l mit Ammonites radians 423. 

a der Alg5u-Schiefer 9 
a des biinten Sandstoins bei Lienz 416. 
a mit Cryptina Raibeliana 454. 
a mit Cyprienrdien 638 und 639, 656. 
a des Flysches 16, 31. 
a als Knollen im Diluvial>Lehm 63.' 
a im Liegcnden des Leitba-Kalkes 584.

I u

    
 



Sach-R ogister. 9 2 S

Merge  I des Neocoms in Vorarlberg S.
' • „ von Scharding, Analyse 1S3.

„ des Vilser Kalkes 33. '
„ (bitiiminoser) der Adnctlier Sciiichten 

732.
„ (braunrotlier) des bunten Sandsteins 

.  430.
„ Foraminiferenhiiltige des Leitha-Kal- 

kcs 383,390.
• „ (liy'draul.) von Eperies, Analyse 808!

„ (kugeliger) im tertiurenSandstein 696.
„ ( rotber Adnether) bei Lien* 420.
„ (rotber und brauner) zwischen oberem 

Kohlenkalk u. Werfener Schiefern 643.
„ (sandiger) dstlich vom Comer-See 844.
„ (sebwarzer) in grifTeluhuliche Stiicke 

^  zerfallend 722.
„ (schwarzer bitiiminoser) bei Lienz 419, 

422.
„ ' (scidenglanzender) mit stengligen 

Rohren 421.
„ (tcrliarer) mit L i l to r in e l la  a c u ta  344.
„ „ mit P e c te n  390.
„ (tertiSrer kalkiger) mit knolligen Con- 

cretionen 346.
„ ('thonigerl der Gosau-Schichten mit 

Kohle 734.
„ (triassischer) von Deutscii-Bleiberg 73.
„ -Kalk (dunkelfiirbiger) in Keuper-

Sandstein ubergehend 449.
„ - S e b i e f e r  unter Bimsstein-Conglome- 

rat 693 Profil.
„ „ der Werfener Schichten 69, 73.
„ „ siehe auch „Ka lk - ,  S a n d - ,

T e r t i f i r - ,  T h e n - ,  T r i a s -
■Mergel“ u. s. w.

M e t a l l - G e w in n u n g  ausErzen (H fihner’s 
ncue Methode der) 827. 

M e t e o r o l o g i s c h e  Beobachtungen zu De
troit (Nord-AmeriUa) 774.

Microlabi s Sternberg! 230.
Mi kro sk op  mit Fliissigkeils-Linse 97. 
M in e n - Z i in d n n g  mittelst Reibungs-Elek- 

tricitiik 828.
Mi ne ra l (mcerschaumUhnliches) aus Croa- 

tien. Analyse 138.
M in e  ra l i en  aus dem Banat 611.

„ - S a m m i u n g  des Gratzer Joanneums 
183.

„ „ des Dr. S t o l z  en Toplitz 843.
M in e r a l o g i e  (Forschnngen imGebiete dor) 

im Jahre 1834. 162. 
M i n e r n l - Q u e i l e  von Dokolbad 243.

„ von llengsborg 366.
„ von Jamnitza 2 0 1 .
„ ill) neuen Quollenstollen von Wildbad- 

Gastuin 307, 315.
„ (heisso)'l’on Krapina 841.
„ von Stiibitza 838.
„ -Q u e 11 e n von Karlsbad 203.
„ „ boi Gross-Sniz 393 und 396.
„ M ’ im iKirdivestlichcn Rohmen 332.
„ -Wi i ss er  (Karlsbader) deren Concen- 

trining mittelst Kulto 206.
K. k. geologiicke ItcicluimsliiU. 7. Jukrgaiig 1856. IV

Modi 0 la sp ., in den Kossener Schichten 
des ostlichen Karnthens 336.
Schafhautli 37, 731. »

„ Taurinensis 571, 572, 573.
Mdrtel  (teebnisebe Probe der zu Paris aus- 

gcstellten) 737.
M o las se  von Rinegg 715.

„ in Vorarlberg und im nordwestlichen 
Tirol 1, 2.

„ (feinsandige) imHangenden desTegels 
379 und 380.

M o l a s s e n - S a n d s t e i n  (kalkiger) von Hir- 
zenbichel 363.

„ - T e g e  1 mit Meer-Mollusken 365, 573, 
377 und 378, 380.

M o l e c u l a r - B e w e g u n g e n  in starren leb- 
losen Korpern ( H a u s m a n n ’s Denk- 
schrift iiber) 823.

Mo nodonta  angulata 334.
M on od o n ta e  des Wiener Beekens 191.
Monoti s  salinaria 36, 379.
Moorkohle  desFalkenau-EllbognerBeckons 

381.
M 0 r a n e n (vorweltliche) in d.Lombardie 830.
Mi ih lsand im neuen QuellenstollenzuWild- 

bad-Gastein 314 Profil.
M u h l s t e i n - C o n g l o m e r a t  vom Kaiser- 

Joch 29. '
„ -K a l k t u f f  im Schoder-Winkel 65.

Miins t cr ia  annulata 36.
„ geniculata 36.

Mur ex aquitanicus 333.
„ craticulatus 333.
„ erinaceus 333.
„ sublavatus 374, 575.

M u s c h e l - B r e c c i e  im Guttensteiner Kalk 
724, 727.

„ -Ka lk  der Carnia und des Comelico* 
179, 442, 443, 450, 432, 433, 
433, 459.

„ n in Dolomit und R.'iuchwucke uin- 
gewandelt 443, 446, 432.

„ „ mit Guttensteiner Schichten iden-
tisch 417.

„ „ aiif Kohlenschichten bei Jaworzno
383.

„ „ mit Lias-Schichten in gleichem
Horizont 679.

„ „ am Platten-Sce 197.
„ -Marmor von Deutsch-Bleibcrg 68 

Anmerkiing, 75.
„ „ siehe auch „ L u m a c h e l l “. *■

Museum (naturhistorisches) der IHLA. und
J.B. V i l l a  zuMailand 763. - .

Myaci  t e s  Fassafinsis 339, 441, 63.5, 654.
My a dor a sp. im Molasscn-Tegcl v. Grfitsch 

580.
M y c e t o p h i l a  nmoena 832 Anmorkung.

„ antiqua 832 Aninerkung.
„ Mcigoniana 832 Anmerkung.
„ puleholla 832 Aninerkung.

Myophor ia  sp. im Kohlonschiefer des Pi- 
schenza-Thales 63,5.

„ im Muscholkalk am Monte Tinizzn 443.
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Myrmi ca  bicolor 832 Anmerkung.
„ concinna 832 Aamerkung.
„ Jurinei 832 Anmerkung.
„ pusilla 832 Anmerkung.
„ tertiaria 842 Anmerkung.
„ venusta 832 Anmerkung.

]«.
Na ge t f lH  h awischen Inoccramcn - Mcrgcl 

und Kpmmulitcn-Fels 23.
„ (kalkige) imThal derBregenzer Ach 2. 
„ (tertiare? quarzige) mit Sandstcin- 

Ceincnt 64.
„ sie lieau ch „T ertiar-C on glom erat“. 

N at i e a  compressa S72, 577.
„ Gaultina 20.
„ compressa 572, 577.
„ Josepliinia 571, 572, 578.
„ millepunctala 571, 572, 578.
„ olla572.
„ pseudo-spirata 379.
„ species 340, 448, 451, 645.
„ subspirata 379.
„ des obern AIpcn-Kalkcs im nordost- 

lichen Tirol 729.
N a t i c e 11 a costata 339, 441, 442, 447, 448, 

635, 634, 684, 84 i.
N a tu r a l  H i s to r y  R e v i e w  (Zeitsebrift) 

von Dublin 852.
N a u t i l u s  intermedins 420, 733.

„ semistriatus 732.
„ sp. nova 732.

N e m c r t i l i t e s s p .  607.
N e o e o m - G c b i l d e  in den nordostlichcn 

Kalkalpen von Tirol 730 Profil, 
731, 734, 733.

„ » in Vorarlberg und im nordwest-
lichen Tirol 1 Pro61, 2, 4, 22, 
23 Prolil, 24, 23 Profil.

„ „ (glaukonitischc) 19, 20, 24.
„ -G r ii n s a n d 20 
„ -Kalk am Garda-Sec 831.
„ -Mcr gc l  von Nonsberg 826.
„ - S c l i i e h t e n  (zusammengcbogcnc) 

730 Pro6l, 735.
N c o g e n - A b l a g e r u n g e n  in Croaticn 201. 

„ von Edcleny 694, 697, 699.
im Sstlicbcn Karntlien 334.

„ im Gebiete der nordostlichcn Alpen 
383, 384, 385.

„ in Ober-Krain 641. 642.
(Fauna der curopaisehen) 174.

„ sichc aueh „ T c r t i S r - G e b i l d c “.
Ner i n e a Buchi 735, 737.

^  Stazyeii 844.
N e r i n e e n - K a l k  v. Inwald und Kogoznik 

844.
N cr i ta  conoidea 814.

„ pieta 572.
Schmiedeliana-814.

„ in Braunkohlen-Mergel 39.
N er i t i n a  pieta 572, 580.
N c u r o p t e r i s  der Pilsener Kohlenschichten 

265.

N io be  dongata 340.
N i t id u la  Freyeri 831 Anmerkung. _ -
Niveau  -  V e r h a l t n i s s e  des Pfibramcr’ 

Bcrgbuues 177.
Noctui t ese iros sa  832 Anmerkung.

„ Haidingcri 832 Anmerkung. 
N o r m a l - D o l o m i t  v. Acliensee 726 u. 727.

„ -Gran it  des Dreikreuz-Berges 106.
N u cu I a bohemiea 357.
■ „ complanata 37.

„ faba 84. ■
„ major 357.
„ nova species 84.
„ obliqiia 84.
„ pseudospirata 379.
„ Rosthorni 373.
„ sp? 337.
„ subspirata 379.
„ im Schieferthon des nordamerikaniseben 

BIcigebictes 796.
Nu 11 i p 0ra ramosissima 582, 583. 
N u i l i p o r e n - L e i t h a k a  Ik in Miltcl-Stcicr- 

mark 582, 594.
N u m m u l i t e n - F l y s c h  mit Hornstein und 

FucoTden 36.
„ -Geb i Ide  in Vorarlberg und im nord- 

. wcstlichcn Tirol 22, 23 Pro6l , 24,*25 
Profil.

„ -K a I k in Vorarlberg und im iiordwest- 
licben Tirol 23 Profil.

„ -S a n d  (gruner) 23 Prolil, 36.
„ - S c h  ic h ten  urn Garda-Sec 844.
„ - S c h i e f e r  (flyschribnlicher) 25 Profil. 

N u m m u l i t e s  placenta 23.
» polygyrata 23.
„ Ramondi 23.
„ spissa 23.

N y m p b a e a  Blandusiae '544.
O.

O d o n t o p t c r i s  obtusiloba 840.
O e d i p o d a  Haidingcri 831.

„ impcrialis 831.
„ longipcnnis 831.
„ melanosticta 831.
„ Partsclii 831 Anmerkung.
„ pulclira 831 Anmerkung.
„ Ungeri 831 Anmerkung.

O o l e  (fette) auf der Obcrlliiche der Fltisap 
95. ** »

Ogyg ia  desiderata 337, 358.
„ sola 3o8. .

O l i g o c e n - A b l a g e r u n g e n  von Sternberg 
839 und 840.

Ol igo k la s  im Ampbibol-Scbiefer des Kaiser- 
waldes 499.

„ im Diabas des fislliclicn KSriilbeyis 344.
„ im Gang-Granit des bolmiqiclien Fichtul- 

Gebirges 526.
„ im Granite des Kaiserwaldes 498.
„ mit Strahlstein von Griin und Neudorf 

320. ^
Ol ivin im Basalt des bolimischen Fichtel- 

Gebirges 533.
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' . O l i v i n - B a s a l t  von Duppau 330.
' ' „ „ des Glatz-Bergos 313.

„ „ des Reh - Berges und dcs Eisen-
biilils 494.

' 0  m p h a I i a conica 737.
Oo l i th e  der Bleiberger Schichten (Trias) 

337.
„ des untern AIpcnkalkes in Tirol 738.
„ (triassiscbe) der Zugspitze 378. 

'O o l i th en -K a lk  der obern Trias 661.
Opal  iin Egcran-Scbiefcr 519.
Ophion  tcrtiarius 831 Anmcrkung. 
Orbul ina  unirersa 585, 588.
Or t ins  crenistria 340. 

eximia 424.
„ moesta 357.

'' „ socialis 357.
„ sp. 240.
„ in der Grauwackc von St. Oswald 

243.
O r t h o c e r a s  alveolare 444.

„ boBum 357, 358. ^
„ complexum 357, 358.
„ dcpressum 729.
„ dubium 444.
„ . eiegans 94.
„ exspectans 357, 358.
„ primum 357 358.
„ regulare 242.
„ reticulatiiin 839.
„ sp. von der Zugspitze 379.
„ im rothen Adnethcr Marmor 37. 

Ort hn cer a t i t en  von Steinbergen 239, 241. 
„ im Knollenkalk an der Martinswand 724. 
„ -Ka lk  der Wiirmlacher AIpe 425, 427. 
„ -Marmor (rother) 427, 439. 

O r t h o k l a s - G r a n i t  des boliin. Fichtel- 
Gcbirges 518.

„ im Egcrcr Kreise 167.
„ des Kaiserwaldes 497, 498. 

O s tr ac od on d .  Leitlia-Kalks v. Langg 589. 
O s tr e a  callifera 591.

„ cymbularis 355, 572.
‘ „ Haidiilgeriana 727.

„ longirostris 564, 569, 571, 572, 575, 
580, 590, 699, 813.

„ macroptera 5, 24.
„ mentis caprilis 724, 727.
„ sp. von Gugglitz und Lasscnbcrg 572. 

O st roc n  des Nulliporcn-Kalkes 583.
„ s. auch „Au$ternbunke (fossilc)**. 

O s tr ya  (Prucbt einor) im Ksirnthner Nco- 
gcn-Gostein 334.

Ovula gigantea 814.
O xyr h in a  Mantclli 327.
Ox y t e l  u s  sp. 831 Anmcrkung.'
O z o k e r i t  vjan Boryslaw 610.

P .
P a ch yn eur a  Morloti 831 Anmcrkung. 
PSs'se des Buhmorwaldcs (MceresliOhc der) 

148.
P a l a e o n i s c u s  im Zoclistein dcs Thdringcr 

Waldcs 812.

P a l l a d iu m - M e d a i l l c  ( W o l l a s t o n ’sche) 
an Sir W. E. Logan ertheilt 363. 

Palud i na  conoinna 699. Sf 
„ Sattleri 699.

Pandanecn der Schwarzkohle von Steier- 
dorf 283.

P an o p a ea  Faujasi 561.
„ Menardi 561.

P ar ag on i t  iin Phyllit 486.
P a rm c l ia  conspcrsa 6 Anmcrkung. , 
Patera i ' t  von Joachimstbal 196. 
P c c h k o h l e  V.Tombacli (tcchn. Probe) 807." 
P e c o p t e r i s  der Pilsener Stcinkohlen- 

Schichten 265.
P e c  ten  concentricus 340.

„ cristatus 585.
„ flabclli formis 355.
„ Fuebsi 339.

' „ latissinuis 583, 588, 589, .590, 591, 813 
„ liasinus 335.
„ opercnlaris 587.
„ Partsebianus 340. ,
„ sarmentilius 355, 589.
„ sp. in den Adiietber Schichten d. Achen 

Thales 733.
. „ n in Kossener Schichten .335, 731. 

„ „ im Muscbclk.alk d. Monte Tinizza
443, 450.

„ „ (tertiarc)572,587,588,589,590.
P c c t u n c u l u s  cor 355.

„ pulvinatus 355.
„ sp. im Leitba-Kalk von St. Margarethcn 

587, 589.
„ sublaevis 327.

P e g m a t i t  dcs Kaiserwaldes 498.
„ zu Porzellanerde zersetzi 527.
„ sichc auch „Granit  (pegmatitischer)“. 

P e l t i s  costata 831 Anmerkung.
Pern mi can (Bereitung des) bci den Sioux- 

Indianern 803.
P e n t a c r i n u s  propinquus 727. 
P e n t a m e r u s  Knigbti 239.

„ sp. 239.
Per ik l in  im Egeran-Sebiefer 519.
Persona  1-VerSnderIIngen imBergwesen 

207, 388, 612; 853.
P c l r e f a c t e  aus dem Banat 844.
P c u c e  Hodlianc 533.
P fe i l o  dcr Sioiix-lndianer 804.
P f i an zen  dcr Banater Lias-Kolilc 612.

„ (tcrtiiire) von St. FInrian 579.
„ - S c h i e f e r  dcr Carnia und dcs Comc- 

lico 437, 452.
„ „ der Falkcnaii-Egercr Braunkoblc

328.
„ „ dcr Raibler Scliiclitcn 638.
„ „ (schwarze) der Stcinkolilcn-Ge-

bilde stidlieh dcr Gail 427, 428.
„ „ (tertiiirc) mit Thon -  Eiscnslein

566.
P h a l a c n i t e s  crenata 832 Anmerkung.

„ obsoleta 832 Anmerkung. 
Ph o ladomya  sp. aus dem Leitlia-Kalk von 

Ipoly-Silg 813.
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iMionoli th be! Diippnu lOS, 330 und 331.
n -Gi inge  im Basalt 331.

P by Hit im biihmiscbcn Fichted-Gcbirgc S22. 
„< des KMserwaldcs 504.
„ in den nordwestlichen Auslaufern des 

Bohmerwaldes 483, 486, 487.
„ dcr sihiris.cben Abtbeilung A  104.
„ (Brucbstucke von) in vulcaniscbemTulT 

493.
„ siehe aueh „ F l e c k - ,  K n o t e n -  und 

T h o n - S c h i e f e r “.
P b y l l o d u s  umbonatus 574 ,580 ,589 ,591 .

„ (Zulme von) im Nulliporen-Kalk 583. 
P ia u z i t  von Tuffer 91.
P i c ro l i th  im Scrpentin v. Smolinowetz 111. 
P i e t r a  verde 444, 448, 663.
P inna folium 335.

„ nova species 335.
„ sp. in den Kossener Scliicbten d. Acben- 

Tbales 731.
„ im Tegel von St. Florian 572.

P in u s  cembra, fossil im Kulktuff des Scbo- 
derwinkels 63.

P i s t a z i t  im Amphibol-Sebiefer 499.
„ im Diabas 344.
„ im kupferfiihrenden Trapp am Lake Su

perior 787.
P lac op ar i a  Zippei 357, 358,359.
P l a n e r - S a n d s t e i n  im nordwestl. Bobmen 

326, 327.
P lanorben  -  S c h i c b t e n  in M iltel-Steier- 

mark 536, 544, 546.
„ im Susswasscr-Kalk von Brogyani 813. 

P la n o rb i s  applanatus 544 ,545 ,646 .
„ nitidiformis 544, 546.
„ pseudo-ammonius 544, 54.5, 546. 

P la t t e n  -  Basal  t, siehe „ B a s a l t “.
„ - G n e i s s  der Landsbergcr u. Schwan- 

berger Aipen 229.
„ -Ka ik  (graucr u. wcisser) bei Schatt- 

wald 30 Prolil.
„ (schwarzer) Gypstbon unterteu- 

fcnd 32.
„ „ (schwarzer) in Vorarlberg und im

nordwestlichen Tirol 13,17 Prolil, 
28, 30.

P l e u r o m y a  unioiUes 335.
P l e u ro to m a  asperulata 353.

„ cataphracta 353.
„ Coquandi 353.
„ crispata 574.
„ granulato-cincia 353.
„ Jouanctti 571, 574, 577.
„ obeliscus 353.
„ ramosa 35.3, 574.
„ j-otata 353.,

' „ semi-marglliata 577.
„ sp. der silittischen Abtheiluog D  357.
„ turricula 353.

P l e u r o t o m a r ia  Blunii 84.
„ suhplicata 84.

P' l icatula intus-striata 419,455, 456,731.
„ mytilina 355.

Po lymorph ina  digitalis 588.

P o ly s t o m e l l a  crispa 588.
Ponera anthracina 832 Anmerkung.

„ croatica 832 Anmerkung.
„ elongatula 832 Anmerkung.
„ fiiliginosa 832 Anmerkung.
„ livida 832 Anmerkung.
„ lugubris 832 Anmerkung.
„ morio 832 Anmerkung.
„ nitida 832 Anmerkung.
„ Sebmidti 832 Anmerkung.
„ tenuis 832 Anmerkung.

Pop u lu s  serrata 570.
P o t p h yr  im alpinenTrias-Kalk vonNcudeck 

842.
„ im bohmiseben Erzgebirge 322.
(. bei Lienz 415 und 416, 421, 422, 430.
„ im Thuringer Walde 811. ^
„ der Werfener Schicbten in den Kalk- 

alpcn sudlich dcr Save 682.
„ der Werfener Sehichten in den Kara- 

wanken 636, 662, 671, 674.
„ (augitischer) der obern Trias in Sud- 

Tirol 842. *
„ (grauer) mit eruptiven Gesteinen im 

ostlichcn Kiirntben 345.
„ (plattenformjger) unter Guttensteiner 

Kalk 674.
„ (rother) alsGerolleimConglomerat des 

bunten Sandsteincs 416,421,422.
„ „ der Trias in der Carnia und im

Comelieo 444, 448, 455, 459.
„ „ in den Werfener Sandsteinen des

osUicben Karnthens 345.
„ -  S a n d S't e i n (triassischer) in der 

Carnia' 450, 451.
„ siehe aueh „Q u ar z - ,  T b o n -  u. s. w. 

P 0 r p h y r“.
P o r l l a n d -C em cn t ,  Analyse 605 und 606.
P o r z c l l a n e r d c  von Kottiicen 259.

„ vop Krunipnussbaum, Analyse 158.
„ aus zersetztem Pegmatit 527.
„ von Zettlitz 186.

(knolligc) von Uene 129.
„ (Zerlegung der) auf trockjenem Wege 

durch Gyps 166.
P p s id on o m y a  aurita 339,841.

„ Clarae 339, 340, 841.
„ sp. im schwarzen Guttensteiner Kalk 

bei Lienz 417.
Posidonomyen(Crustacccn-Charakter der, 

nacb Rup. J 0 n e s) 852.
P o t er io cr in u s  sp. der Schenk-AIpe 632.
P r e i s e  der Bergwerks- Producte 217, 403, 

626, 864.
P r i V i I e g i c n (industrielle)209,392,616,856.
P r o d u c t u s  Cora 632.

„ punctatus 632, 668.
„ senii-reticulalus 424. '
„ sp, im Zcchstcin des Thiiringer-Waldes 

812.
„ - S e h i o f e r  derSIcinkohlen-Formation 

sudlich der Gail 424. *
P r o j e c t i o n  (erweilerte Anwendung dcr 

N e u m a n n ■ M iller ’schen) 378.
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P r o t o m y i a  nnthracina 832 Anmcrkun;'.
• „ Bucklandi 832 Annierkung.

„ jucimda 832 Anmerkiing.
„ latipcnnis 832 Anmerkiing.
„ longa 832 .Ahincrkung.
„ '  varicolor 832 Anmerkung.

■ versicolor 831.
Pseudo 'morp l io sen  von Gyps nach Stein- 

sal/, 726.
• .. von Spcckstein nacli Andalusit A84.

„ von Zinkspath nach Kalkspatli 610.
P s i l o m c l a n  von Neu-Moldova und Szasxka 

609.
„ siehe auch „ M a n g a n - E r z e “ und 

„ M a n g a n - O x y d “.
P t e r i s peimaeformis 5S2.
P i e r o p o d e n  (silurischc) von Rokitzan 

337, 338.
P u g i u n c u l u s  elegans 337. >

„ striatulus 337.
„ teres 337, 338.

P u p a  dilucida 66.
P y r a I i s Laharpiana 832 Anmerkung.
P y r i t ,  siehe „ S c h w e f e lk i  e s“.
P y r o p iin bohmischen Mittelgebirge 844.
P y r n I a clathrata 376.

„ Gcometra 390.
„ reticulata 376. ,
„ rusticuia 333.

Q u a d e r < S a n d s t e i n  (unterer) im nord- 
westliclien Uobmen 326.

Quart sr-G eb i I de im nordwestl.Rohm.332.
Quarz  mit Ametliyst imGneissc desBohmer- 

waldes 482.
„ mit Apatit von Osterwitz 231.
„ im Knollen-Gneiss von St. Maria in 

Gressenberg. 230.
» mit Turmaiin und Andalusit im Glim- 

merschiefer des Dillen-Bergs 483, 
„ » im Glimmerschicfer des Kaiser-

waldes 302.
„ (kryslallisirter) im Basaite von Wei- 

tendorf 594.
„ „ im grauen Porphyr des Thon-

sebiefers des Mies-Tbales 343. 
(strahliger) zwischen Melapbyrcn ver- 
sebiedenen Alters 810.

„ - C o n g l o m e r a t  dor mittlcrcn Ab-
, theilung der Kohlen-Formation 636, 

666, 667.
„ -G f inge  mit Eisenglanz'4m Cblorit- 

Sebiefer von Marquette 776 Profil. 
„ „ mit Eisen- und Mangan-Erzen im

krystall. Gestcin des nordwest- 
’ lichen Bohmons 322, 367.

„ im Graciite des Kaiserwaldes 498, 499. 
„ mit Kobalt-Erzen im Ur-Thon$cbicfcr 

492.
„ mit Turmaiin, Mangan- undRoth-Eisen- 

stein 409? 312.
» im Ur-Thon$chiefer des btthmischon 

FicbteUGdbirgcs 323.

Q u a r z - G e s t c i n e  (zuBnuten venvendbare) 
aus der Provinz Bergamo 749 und 
730.

„ „ (vermeintlich goldiniltige) ,von
Marquette 780.

„ - G l i m m e r s c h i e f e r  im bobmisehen 
Fichtcl-Gebirge 321. .

„ - P o r p h y r  im sQdlichen Tirol 841.
„ - S c h o t t e r  (diluvialer) des Gratzer 

Feldes 397.
„ siehe auch „ Q u a r z i t “.

Q ua rz i t  im Glimmerschiefer des Bohmer- 
waldes 487.

„ im Glimmerschiefer des bohmischen 
Fichtel-Gebirges 321.

„ im Glimmerschiefer des Kaiserwaldes 
302.

„ des Uebergangs-Gebirges von Voitsberg 
und Kbflach 247, 248.

„ (erbsensteinartiger) 194.
„ (korniger) der siiuriscben Abtbeilung 

118.
„ (grosse Zuge von) im Granite des 

nordwestlichenBohmens 322, 323, 327, 
328.

„• - C o n g l o m e r a t  der siiuriscben Ab- 
theilung B  119,120.

„ (diluviales) im Steinkohlen-Be-
. cken von Merklin 267.

„ - E t a g e  D  des siiuriscben Beckens 
von Mittel-Bohmen 360.

„ - F e l s  bci Haslau (Gotbe-Stein) 328.
„ - K n o l l e n  mit Petrefacten aus der 

siiuriscben Abttieilung D  162, 336, 339. 
„ - L a g e r  im Horns tein-Kalk von Goriuse 

684.
„ - S a n d s t e i n  der siiuriscben Abthei- 

lung B  118.
„ - S c h i e f e r  im Gneiss des nordwest- 

lichen Bdhmens 320, 482.
„ „ mit Porphyr in den Werfener

Schiehten 661.
„ » im Ur-Thonschiefer des nord-

westlichen Bdhmens 321, 487.
„ „ (eisenfiibrender) 12 2 .
„ „ (quaderformig abgesonderter)

122.
„ „ (silurischer)derAbthcilungB121.
„ „ (zersetzter) mit Braun-Eisenstein

49 i.
Q u e c k s i l b e r - E r z e  in den obern Gailiha- 

ler Kalken bei Vellach 374.
Q u e l l e  (periodisebe) zwischen Leufschdorf 

und Sulzbach 171.
Q u e l l e n - S  to l l e n  (neuer) zu Wildbad-Ga- 

stein 307. •
Qu ercus  austriaca bei Edeleny 693.

„ ulmifolia 333.

. » •
R ad io l i t o s  ncocomiensis 380.
R a i b l e r - S c h i c h t e n  zwischen Hallstalter 

und Daehstcin-Kalk 373.
„ bei .lauerbiirg 638.

    
 



930 ^ach-Rcgistcr.

Kane l la  marginata 3S3.
R a u c h w a c k e  in Bldcken im Bette des 

Blumsa^'Baches 726. 
in Carditen-Sandstein ubergehend 725. 

„ der Guttensteiner Schichten 638.
„ auf Gyps und unter buntem Sandsteine 

453.
„ des Musehelkalkes in der Carnia 446, 

450, 451, 452.
„ zwiscben oberem und unterem Alpen- 

kalk 711 Pro6l, 722.
„ des untern Alpenkalks im nordustlich. 

Tirol 725, 727
„ des uiiteren Alpenkalkcs, Analyse 725. 
„ (gelbe) der Carditen-Schichten 727.
„ (grosszellige) der Guttensteiner Schich

ten 671.
„ (Guttensteiner) mit Bleiglanz bei Lienz 

418. ,
„ » in der Carnia und im Comelico

179, 443,446, 451.
„ siehe auch unter „ D o l o m i t “ und 

unter den Namen der einzelnen Forma- 
tionen und Gesteins-Gruppen.

R ed  on ia  162.
„ bohemica  357, 359.

Reibu n g s - E l e k t r i c i t a t  (Gcsteinsspren- 
gungen mittels) 828.

Re is s  (wilder) der Indianer am Lake Superior 
803.

R e i s s a c h e r i t  aus dem neuen Gasteiner 
Ouellenstollen 312 und Anmerkung, 
609.

R e t e p o r a  von Casletto 607.
R e t i n - A s p h a l t  in der Steinkohle von 

Senetz 259.
R e t z ia  radialis 424.
R h i n o c e r o s  incisivus 221.

„ tichorhinus 548.
R h ip id ia  afTmis 832 Anmerkung.

„ extincta 832 Anmerkung.
„ picta 832 Anmerkung.

R h y n c h o n e l l a  dccurtata.417.
„ fissicosta 37, 731.
„ Hornesi 38.
„ obtusifrons 380.
„ pedata 733.
„ pentatoma 633.
„ pleurodon 340.
„ subrimosa 731, 732.
„ siehe auch ^ B ra ch io p o d cn "  und 

B r a c h i o p o d e n - S c h i c h t c n “. 
R h y p u s  maculatus 832 Anmerkung.
R hy s s a  antique 831.
R ibe i r ia  pholadiformis 162, 357, 358.
RieS'en-Hirsch (iriandischer) 161.

„ - O o l i t h c  von der Zugspitze 378. 
R i s s o a  coehlearella 588, 591.

„ Montagui 354.
R i s so ina  decussata 354.

„ pusilla 354.
R d h r e n - M e r g e l  fiber Porphyr im Gail- 

Thale 421.
R o g a s  radobojanus 831 Anmerkung.

Rota l i a  Akneriana 580.
„ Duteinp'lei 588.

R o t h - E i s  ens t e in  im buhmischen Erz
gebirge 324.

„ im ehloritischen Schiefer 242.
„ mit Hornstein im Granit 382.
„ iin Kaiserwalde 499, 512. •
„ im krystallinischen Karlsbader-Gebirge 

323.
„ von Laibach, Eiscngehalt 806.
„ auf Quarz- und Hornstein-Gfingen in 

krystallinischen Gestcinen 367.
„ im Thonschiefcr von Grunborg 126.
„ im Uebergangs-Schiefer 246.

R o t h l i e g e n d e s  im nordwestlichen Boh- 
men 326.

„ des Thuringer-Waldes 812.
„ im westlichen Mahren 840.

R o t h l i e g e n d e m  (Griinze zwischen Stein- 
kohlen-Formation und) im nordwest- 
liehen Bohmen 325.

„ siehe auch „ S a n d s t e i n  (rothcr)*, 
„ C o n g lo m e r a t “ und Aehniiches.

R u d i s t e n dcr Kainach 236.
„ in den Kalkschichten des Gorna-Bcrges 

335.
„ des Moriot'sclien Wicner-Sandsteincs t 

am Kreuzeck 221.
„ -Ka lk  des Gorna-Bergcs 193.
„ „ bei Idria 839.
„ siehe auch n K f e i d e - S c h i c h t e n * .

Ru t i l  in Quarz 231.

S S g em u h le n  am Lake Superior 773 , 788,
801.

S a h l i t  im Egeran-Schiefer 519.
S a l z e  (Apparat zurBestimmungderLdslich- 

keit dcr) in hoherer Temperatnr 186.
Sal z s t o c k  (ausgelaugter) des Blumsor 

Joches 72.5.
S t  C ass i  an - S ch i ch tc n  beiDculsch-BIci- 

bcrg 77. 80 Profil, 88. 89.
„ auf Hallstatter Kalk 375. '
„ bei Idria 839.
„ dcr Karawanken-Kctte 635.
„ im sudlichcn Tirol 842.
„ im sudwestlichcn Karnthen 373.
„ auf Werfencr Schichten im Mnrtulkn- 

Grabcn 683.
„ (kalkige) imDolomitdesUnnutz-Bcrges 

727.
S an d  mit Rergtheer gclrfinkt imDiharer Co- 

mitat 742 Anmerkung.
„ (diluvialer) mit Geroll wcchscind 52.64.
„ (diluvialer quarzig.)hciTeufenbach 59.
„ (lialhcrhartctcr) in mecrischem Tegcl 

570.
» (tertiarer) der Carnia und des Cdmelico 

459.
„ „ von Flamhof 580., ^
n » von Hasreith 569.
» „ von Leitha-Kalk fibcriagert 585

Profil.

    
 



Sach-Kegisfer. 931

Sand  (tei'tiitrer) mil L u d n a  und 'f r o e h u s  S81. 
. „ , „ mil Mceres-Mollusken bei St. Flo-

rian 192.
„ B in Millel-Steiermark 547. •
B „ von Ober-Goriaeh 687.
B B •»'* Rest®" von Cetaceen 162.

B St. Florian SG7.
B* „ mitSchotterain Fusso d. Schwan-

ber;;cr Alpen 568.
„ B nuf Uebcrgangs-Schief. 59 ProGI.
„ B unter vulcanischcr Sciilacke 533.
B - A b l a g e r u n g e n  (tert. mecrische) 

in Mittcl-Steiermark 561.
B siehe auch „T ert i f i r -Geb i lde"  und 

„ T e r t ia r - S a n d “.
S a n d s t e i n  dera Glimmerschiefcr fthnlich 
*, umgewandclt 416.

„ mit Mcrgelschiefer wechselnd, in der 
Wochein 684.

B dor Pilsener Kohicnmulde 254, 255, 
264 Pro6l, 265 Profil.

B (alter rotber) in England und Schott- 
la*nd, zur Steinkohlcn-Formation gehd- 
rig 184.

B (liraunerkornigcr) mit mikroskopischen 
Pflunzenresten 70.

„ (hunter) der Carnia und dcs Cumelico 
441, 444, 446.

B B "'it Gerfillen von rothem Porphyr 
455.

„ B (i"® Guttensteiner Schichten im 
Comelico und in der Carnia 179. 

„ B durch Gyps von Muschelkalk gc- 
tronnt 4̂ 51.

' B B Lienz 416, 417.
B B unter Rauchwaeke in den nordost- 

lichcn Kalkalpen Tirols 722.
B (dioriliscber) des Smrekouz-Gebirges 

345. ^
„ (gelblichwcisser) des Galt 6.
B (graucr) mit Koiiper-Pflanzen im untern 

Alpenschiofer 36.
B (graiier pnanzeiifuhrcnder) des obern 

Alpei^chiefcrs 35.
B (griincr) des Galt 2, 3 ProflI.
„ (kugcligcr) der Pilsener Kohlenschich- 

ten 255, 257.
„ (mctainorphischer) sudlich der obern 

Gail 425.
B ( ro(hcr) in Vorarlberg und im nord- 

wesllic'hen Tirol 1, 23 Prolil. ,
B (tcrtifirer) bei llasreith 569.
B „ mit ilcterostoginen 593.

. B » Hirzenbicbel 565. '
B B "'it Kohlensebniiren am Kirchen- 

Joeh 737.
B • B im Liegendcm der Kullach-Voits- 

h^ger Koblenflutze 550.
B . B in) sudusllicbcn Kfirnlhen 176.
B B nnf Tegel 587, 593 Prolil.
B B bei Wagna und Rctznoi 594.
„ B in Wochein 687.
B (llinnigcr) amQuarzit in dersilurischen 

Ablheilung B  128.

S an d s t e i n  (trachytiscber) mit Braunkohle 
wechselnd 609.

B (triassischer) dcr Carnia und des Co
melico 443. *

B (unterster) des Egerer Braunkohicn-; 
Beckens 327.

B -C o n e r e t i o n e n  (tertiSre) bei Has- 
reith 569.

B -Quarz i t  mitConglomeraten 114,116, 
,118,119.

„ B siebe auch unter den Namen der 
einzcinen Formationen, auch 
BQuader -Sands te in" .  

S a u e r q i i e l i e  von Hengsberg 566.
B von Jamnitza 201.
B von Stainz 233.

S a u e r q u e i l e n  im bohmischen Fichte 1- 
, Gcbirge 534.,

„ im Kaiserwalde 514.
S c a g l i a  im Vcnctianischen 851.
S c a r i t e s  Haidingcri 831 Anmerkung. 
S c h a l s t e i n  dcr Kublengcsteine der Carnia 

und des Coipelico 438.
S c h i c h t e n - F S c h e r i n  den Central-AIpcn 

430 und 431.
B des Central-Gneisses und seiner Scbie- 

fcrhiille 409 Pro6l.
B dcs Glimmerschiefcrs im TelTcreckcn- 

Thale 413.
„ dcr Kohlcnschicbten in der Carnia und 

im Comelico 440.
B - F a l t u n g e n  des Glimmerschiefcrs 

bei Ligist 235.
„ B der Steinkohlen-Gcbilde sudlich 

von der obern Gail 427.
B - S p a l t u n g  zwischen Jauerburg und 

Vigaun 660.
„ - S 1 0 r u n g dcs bunten Sandsteins und 

dcs Glimmerschiefcrs bei Lienz 
421.

B » in der Carnia und ira Comelico 
456, 458.

B B dor Kohlengebilde in den Karn- 
wankcn 651, 665.

B B in den nordustlicben Alpen wah- 
rend der Tertiar-Periode 384, 
385.

B - V cr w er f u n g  am Schrofcn und bei 
Thannborg 11.

S c h i c h t u n g s - F l a c h e n  mit strcifiger 
Zcichnung 229.

B siche auch unter den cinzcincn Forma
tionen.

S c h i e f e r  (biluminosc) um Lienz 419, 422. 
B B hei Scefeld 738.
B (dunklc) der obern Trias in der Be- 

gunca 661, 663.
B (feldspathreichc) dcr siluriseben Ab- 

theilung A  107.
„ (gliinmerreiche) dcr siluriseben Ab- 

theilung A  106.
„ (graue fleckigo) auf Galt Sandstein 3.
B (halbkrystallinische)d.Sausal-Gebirges 

243, 245.

    
 



9 3 2 Sach-Register.

S c h i e f e r  (krystallinische) jm Boldra-Thale 
700, 705 Profil.

„ im Egerer Kreise 478, 481, 487, oOO, 
505, 509 Profil, 520, 523, 526 Profil.

„ der Hirsehegger, Landsberger und 
Schwanbcrger AIpcn 223, 237 Profil.

„ bei Lubenz 374.
„ im nordwestlichcn BShmen 320, 321.
„ im dstlichen Karntlien 341, 342.
„ im Rotlenmanner Thale 40 Plan.
„ im siidn'estlichen Mithren 183.
„ (mcergruncr) mil brauncm Glimmer 

719.
„ (mergligcr) der Trias bei Deutsch- 

Bleiberg 71. 78, 79.
„ (okerige) der Steinkohlen-Formation 

sudlich der Gail, in der Carnia und im 
Comelico 425, 427, 438.

„ (pflanzcnfuhrendc) in der Nahe von 
Gyps 32.

„ (schwarze) mil Eisenspath 639, 657.
„ „ des Flysch 16, 25, 30 Profile.
„ „ initHornstein-Concretionen 2 ,11 .
„ „ mil Keuper-Pflanzen und U a lo b ia

L o m m e li  16.
„ (schwarze mergelige) des Neocom 4,19. 
„ (tertiarer) mil Gasteropoden 576.
„ (weisse) rail Seidenglanz am Seckauer 

Bcrge 247.
S c h i e f e r h u l l e  des Central-Gneisses der 

nordostlichen Alpen 407, 408, 409 
Profil.

S c h i e f e r k o h l e  von Pilsen 258, 259.
S c h ie f e  rthon mit Chondriten 2, 9, 10, 16, 

25.
„ der Pilsener Kohlenscbichten 357, 262 

Profil. 263 Profil.
„ (quarzige) mit Ammoniten fiber den 

Adnether Kalk 27.
„ (rother u. gruner) des Sewer-Kalkes 2. 
» (scbwarzer) mit Kieselkalk 7. ,
„ (tertiiirer) mit Pflanzen in Mitlel-Steier- 

mark 566.
„ „ mit Pflanzen und Insecten bei

Falkenau 328. 381. 
n tt .bei Zeyring 43.

Sc h i f f s  canal  vom Sault St. Marie ,zum 
Lake Superior (Nord-Amerika) 775.

S c h i l f  im trachytischen Sandstein 609.
S c h i s t o s t e g a  osmundacea (Goldmoos) 

529 Anmerkung.
S c h l a c k e n  (vulcanische) am Eisenbuhel 

493.
„ am Kammerbuhel 533.

Sch lamm (mangan-eisenhaltiger) des neuen 
GastcinerQuellenstoliens 312, 314 Prof.

Sell 1 i er (Thoimcrgcl) derLignit-Fonnation 
im Hausnick-Walde 164, 175.

S c h n f i r l - K a l k  von Beusca 654, 655, 656.
S c h o t t e r  (diluvialer) des Gratzer Feldes 

596, 597.
„ „ im Gebiete der- obern Mur 46,

49, 54, 56, 62, 65.
„ „ der Pokluka 681, 688.

S e h o t t e r  (tertiarer) im Gebiete der Kara- 
wanken 642,645 u. 646, 652, 669. ’ 

„ » in Miltel-Steiermark 547.
„ * „ sielie anch „ D i l u v i u m “ und

„ T e r t i a r - G e b i l d e “.
S c h o t t e r - E r g u s s e  im Mittel Steiermark 

■ 598, 599, 600, 601.
„ in den Seitenthiilcrn(Griiben) der AIpcn 

62.
„ siehe auch „ H o c h g e b i r g s - S c h o  t - ■ 

t e r “.
S c h u t t - A b l a g e r u n g e n a m  Dobrac 85.
S c h u t t k e g c l  im Gebiete der obern Mur 

50.
„ -W iinde im Katsch- und Hinterburger 

Graben 52. ,
„ n am Pollaucr Bach 53.
„ siche auch „S eh otter*.

Schwa rzk 'oh le  und Bleiglanz im Schiefer 
von Dcutsch-Bleiberg 83 Anmerkung.

„ der Grestener Schiehten von Drenkowa 
,607.

„ der Kreide-Formation im Banat 383.
„ von Louisengifick, tcchnische Prohe 

808.
„ von Rosenheim, techn. Probe 808.

S c h w e f  elki e s in Basalt von Tobicsenreuth 
533.

„ in dcr Breccie der Kohlenschiefer von 
Sega 439.

„ im Egcran-Schiefcr 519.
„ im Lignit von Koflach 557.
„ im Thon des Falkenau-Egerer Braun- 

kohlen-Beckens 328.
S c ia ra  minutula 832 Anmerkung.
S c y p h i a  glomerata 20.
S e c u n d a r -B i l d u n  gen in den GSngen von 

Joachimsthal 837.
S e e n  hn Bohmerwalde (.Meereshfihe dcr) 

148.
S ep ia  nova sp. ans dem Subapeninncn-Mcr- 

gel bei Varese 844.
S e r p e n t i n ,  Amphibol-Schiefer einschlics- 

send 1 1 1 . f
„ im Diabas der Gailthalcr Schiehten 344.
„ des Filzhfibels bei Maricnbad 382.
„ von Gastein und Lend 749.
„ im Karlsbader Gcbirge 322.
„ Muttergestcin der bohmischen Pyropo 

844.
„ von Smolinowetz 110.
„ im sudwestlichcn Malircn 184.

Se rp i i l a  corrugata 588.
S c w e r - K a l k  in Vorarlberg und im nord-' 

westlichcn Tirol 1, 3 Profile, 6, 15 
Profil, 23 Profil, 24, 38, 39.

S i g a r e t u s  haliotoidous 354. ,
„ sp. 572.

S ig i l l a r ia  in den Pilsener Kohlenschichten 
265.

S i l b c r - A n b r u c h  (reicher) von Joachims
thal 166.

„ -Bergbau im bohmischen Pichtcl-Ge- 
birge 530.
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S i l b e r - B e r g b a u  im Kaiserwstlde 510, 511.
„ -E rze  an der Comenda-AIpe 678.
„ » im Kieselschiefer von Mitrowitz

129.
„ - H i i t t e n p r o c b s s  zu Pribram 171.

S i l i c a t - G e s t e i n e  (krystalliniscbe) der 
Trias in dcrCarnia u. dcm Comelico 444.

S i l u r -F o r m a t i o n  bei Klattau, Prestitz und 
Ro'/.mital 99.

„ im nordwestlicben Bobmen 324.
„ -G os t e i n  mit Petrefacten fiihrendcn 

Knollen bei Rokitzan 355.
„ - S c h i e f e r  mif Spburosidcrrt 610.

S in te r  (Karlsbader), dcssen Bildungsweise 
203.

S k o r p io n i d e n  (fossile) au$ den Kohlen- 
schichten von Chomie 250.

S m i t h s o n i t ,  siehe ^Zinkspath**.
S o l e c u r t u s  sp. 572.
So l en  sp. in molassenartigem T^gel 575.
S p at a n gu s  retusus 5.
Spatb -Ei  s en  s t ein ,  siehe „E isen -S p a th “.
Specks ' t e in  pseudomorph nacb Andalusit 

484.
S p b a e r o d a 8 cingulatus 587.
S p h i i r o s i d e r i t  im Falkenau-Ellbogener 

Braunkohlen-Becken 381.
„ der Pilsener Rohlenschichten 259.
„ „ „ „ Gcbalt an Eisen 275.
„ mit Zinkbiende in silurischen Schiefern 

610.
„ (kdrniger) im Lignit von Kuflach 557 

und 558.
„ (tboniger) in Algiiu-Scbiefer 10.
„ siehe auch „ E i s e n s t e i n “ und„Thon-  

Eisens t e in" .
S p h e n o p h y l l u m  der Pilsener Kohlen- 

schichten 265.
S p h e n o p t e r i s  der Pilsener Koblensehich- 

ten 265.
S p i l i t  der Tirol-Vorarlbergor Alpen 26.
S p in n e  (fossile) aus den Kohlenschichten 

von Chomie 250.
S p ir i f e r  biculcatus 340.

„ Fiseberianus 340. .
„ glaber 340.
„ Munsteri 26, 731.
„ striatissimus 340.
„ uncinatus 37. «
„ im Zechstein des Thuringer Waldcs 812.

S p i r i f e r e n - S c h i e f e r  im Siiden der obern 
Gail 427.

S p i r i f e r i n a  gregaria 338.
,  Munsteri 379.

S p i r i g e r a  oxycolpos 731.
siehe auch „ B r a c h i o p o d e n “.

S p o n d y l u s  crassicosta 583, 588, 591.
„ obliquuc'727.
„ striatus 327.

S p r u d e l - A u s b r Q c h e  (Vorschlage zur 
Verhutung der) 203, 205.

S t f id t e  (neueuvstehendc) in der Umgebung 
des Lake Superior (Nord-Amerika) 
775, 780, 791, 792, 793, 801.

K. It, geitlogUohe ReiehiangUU. 7. Jshrgang. IV.

Sta uro l i th  mit Turmalin und Andalusit im 
Thon-Glimmerschiefer des Patscher- 
kofels 720. 721 Prolil.

„ im weissen Phyllit des Kaiscrwaldes 504. 
S t e i d k o h l e  voq Assling, technische Probe 

159.
aus dor Banater Militiir-GrSnze, tech
nische Probe 156.

„ von Gloggnitz, technische Probe 809.
„ von Gospic, technische Probe 360.
„ mit Kalkspath in Drusenriiumen 387.
„ von Laibach, technische Probe 604.
„ des Pilsener Kreises, technische Probe 

275.
„ von Rakonitz, technische Probe 152.
„ von Scbatzlar, technische Probe'156. 

S te in  k o b l e n - A b b a u  zu Chomie 271.
„ - B e c k e h  von Bras 271.
„ „ von Chomie 268, 269.
„ „ von Merklin 266, 267,
„ „ von Miroschau 273.
„ „ von Motschiitz, Swina, Skaupy

und Darowa 271.
„ „ von Pilsen 251, 253, 254, 260,'

261, 262, 263 ProBI, 264 ProBI.
„ - D o l o m i t  die Guttensteiner Schich- 

ten steil unterteufend 650.
„ „ auf Thonschiefer 653.
„ - F l o r a  des Pilsener Beckens 265.
„ „ von Radnitz 274.
„ -Form ationderCarniaunddesCom e- 

llco 436, 437, 439, 453, 459.
„ „ von Lubenz 374.
„ » im nordwestl. Bobmen 325.
„ „ des Pilsener Kreises 249.
» » » » o (Entstehung

und Ausbildung der) 273, 274.
„ „ in Sachsen (G e i n i t z ’s Oarstel-

lung der) 829.
„ „ siidlich der Gail 424 , 427 ProBI,

430,431. '
„ » im sudwestlichen Kiirnthen 372.
„ „ (alter rother Sandsteinals Gruod-

lage der) 184.
„ „ (zweifache Fauna der) 184.
„ - G e s t e i n  (violettes) mil Chlorit 425, 

437.
„ -K a I k der Carnia und des Comelico 439. 
„ n von Czdszta 7 0 1 ,7 0 5  Profil.
„ „ der Karawanken-Kette 630, 633,

644, 645, 648, 649, 653, 666, 
667, 669, 671, 674.

„ n im SQden der obern GaiJ 679.
„ „ (oborer) desKo£na-Gebirgos671.
„ - S a n d s t e i n  der Karawanken 631.

. „ - S c h i c h t e n  auf Glimmerschiefer 88. 
„ „ bei Jaworzno 385.
„ siehe auch „ G a i l i h a l e r  S c h i c h -  

t e n “.
„ - S c h i e f e r  von Turrach 715.
„ „ (erzfiihrender) d. Comenda-Alpe

673.
S t e i n m a r k  (vermeintliches) von Szaszka, 

Analyse 362.
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9S 4 Sa«h-U cgislcr.

S l e i n m e r g e l  (tcrt.) in knolligen Abson- 
derungen S64.

S t e r n b e r g e r - G e s t e i n  (Petrefaete aus 
dem) 839.

S t e r n k o r a l l e n - S c h i c h t  des Leitha-Kal- 
kes bei Aflcnz 394.

S l i g m a r i a  (icoides 263.
S t i l b i t i m  Alpen-Melaphyr 26.
S t i l p n o s i  d e r i t  mit Braun-Eisenstein im 

Thonschiefer 123 v 126.
S t i n k k a l k  von Deutsch-Bleiberg 73, 77,78. 
S t r a s s e n - N i v e l l e m e n t s  in den Sudeten 

und deren Ausluufern 293. 
S t r i n g o c e p h a l u s  Burtini 239. 
S t r o p h o m e n a  sp. imUebergangs-Kalk des 

Gais-Berges 240.
S u b f o s s i l e  BildungenvonKalainaki 173. 
Succineaob longa  63.
S u c c i n e e n  tm Loss des nordwestlichen 

Bohmens 332.
S u s s w a s s e r - G e b i l d e  (kohlenfiihrende) 

von K’oHach und Voitsberg 530, 
360 Pro61e.

„ „ von Bein 341.
„ (tertiare)' mit Glanzkohle 338, 362, 

363, 370.
„ » in Mittel-Steierm. 221, 336, 337.
„ - K a I k (tertiurer) mit Planorben 343, 

813.
„ - T e g e l  (lignitfuhrender) von Ober- 

Penken 642.
S u m p f - F a u n a  (tertiSre) von Eibiswald 

. und Wies 339.
S y r i n g o d e n d r o n  der Pilsener Kohle 263. 
S y r p h u s  Freyeri 832 Anmerkung.

„ fusiformis 832 Anmerkung.
„ geminatus 832 Anmerkung.
„ Haidingeri 832 Anmerkung.
„ infumatus 832 Anmerkung.
„ Morloti 832 Anmerkung.

T .
T a n n e (HohengrSnze der) im Bohmerwald 

149, 130.
T a l k  im Glimmerschiefer 302.

„ im Thon-Glimmerschiefer 719.
„ im Zinn-Granit 498.
„ - G e s t e i n  von Chiavcnna 749.
„ - S c h i e f e r  in der Kalk-Breccie von 

Perkupa 702.
„ „ von Zebernik, Analyse 806.

T e g e l  mit C e r ith iu m  m a r g a r i ta c e u m  687. 
„ von Grotsch und Dezenberg 579, 389.
„ von Koflach und Voitsberg 532, 536 

Profil, 360 Profil.
„ von Mantscha 343.
„ von St. Nikolai 392 ProBi 
„ mit Spatangiden 393 und 394.
„ im siidostlichen Kimthen 176,
„ bei Wildon 583 ProBl.
„ (bituminoser) mit Lignit bei Edeleny 

697.
„ (Braunkohlen fuhrender) von Krapina 

739.

 ̂ iil. r I

T e g e l  (eonchylicnreicber) bei Edeleny 698, 
699. • ■

„ (erharteter) der Molasse Shnlich 363, 
376, 379.

„ (mecrischer) mit Glanzkohle 362, 363^ 
370.

„ » in Mittel-Steiermark 561. ,
„ (molluskenreicher) von St. Florian 192, 

338, 367, 374, 575, 578.
T e l e p h o r u s  tertiarius 831 Anmerkung. 
T e l l i n a  complanata 334.

„ sp. in der Molasse von Hasreitb 369. 
T e r e b e l l u m  conoideum 814.
T e r e b r a l u l a  alata 327.

„ antiplecta 38.
„ ascia 30, 33, 38, 733.
„ comuta 37, 730, 731.
„ depressa 3, 20, 24, 379.
„ diphya 836.
„ globata 19.
„ gregaria 379.
„ grestensis 836.
„ lata 3.
„ Lycetti 380.
„ Pala 30, 33, 38.
„ praelonga 20.
„ punctata 380.
„ pusilla 389, 390.
„ pyriformis 731, 732, 836.
„ Ramsaueri 338.
„ sp. im Leitha-Kalk von Dexenberg 389.
„ subrimosa 30.
„ Tamarindus 3.
„ trigoneila 447.
„ vulgaris 443, 443, 430, 724, 727.
„ in der Grauwacke von St. Oswald 243.
„ im Zechstein des Tliiiringer Waldes 812. 

T e r m e s  croaticus 831 Anmerkung.
„ giganteus 831.
„ Hageni 831.
„ Hartungi 831.
„ obscurus 831 Anmerkung.

, „ pristinus 831 Anmerkung.
„ procerus 831 Anmerkung.(
„ venosus 831.
„ vetustus 831 Anmerkung.

T er ra s s e  (flachwellige) vonZeitschach 714. 
T e r r a s s o n - D i l u v i u m  bei Deutsch-Blei- 

‘ berg 78 Profil, 83.
„ im Gebiet d. Karawanken 642,640,047. 
„ im Gebiet dor obern Mur 30, 31, 57, 39, 

 ̂61, 62.
„  ̂von Raune 687.
„ an der Save von Jauerburg abwlirts 689. 
„ siehe auch „ D i l u v i a i - T e r r a s s e n “, 

^Diluvium" und „ S c h o t t e r “. 
a T e r t i S r - A b l a g e r u n g e n  inr Miltel- 

Stoiormark 222, 223, 333, 336,
- 337. 340.

„ „ in Mittol -  Steiermark (Ober-
flSchen-Gestaltung der) 340.

„ -B ee k e l l  des Almds-1 hales 383.
„ „ von Falkenau und Ellbogen 380,

508 Plan, 309 ProBl, 526 ProBl.
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T er t i S r  -  C o n g l o m e r a t e  im Comelico 
und in der Carnia 179.

„ -Gob iIde  um Edeleny %92, 696, 699, 
„703 Profil.

„ „ in den Karawanken 640.
„ „ auf krystaliinischen und Ueber-

gangs-Schiefern 237 Profil.
„ „ von Liescha 176.
„ „ ina nordlichen Theil des Vene-

tianischen (Carnia und Comelico) 
437, 439.

„ „ in den nordostlichen Kalkalpen
Tirola 737.

„ „ im dstlichen KSrnthen 334, 333.
„ „ von Rottenmann, Judondorf und

St. Oswald 39, 40 Plan, 42, 43.
„ » im sudostlichen Karnthcn 173.
„ » an den Ufern des mittfllandischen

Mceres 173,174.
„ » in der Wochein 687.
„ - S a n d  auf Uebergangs-Schiefer 59 

Profil.
„ „ unter vulcanischer Asche 333. *
„ „ siehe aueh „L e i t h a-K  a I k “,

„ M o l a s s e " ,  „ T e g e l “ und 
Achnlichcs.

T e t t i g o n i a  antique 832 Anmerkung.
„ debilis 832 Anmerkung.
„ Morio' 832 Anmerkung.

T b a l b i l d u n g  in der Carnia und im Come
lico 432, 435, 436.

„ in den mittelsteirischen Alpen 224.
„ zwischen Murau, Pberwolz und Neu- 

markt 713, 716.
„ im Gebiete der nordostlichen Alpen 383 

und 384.
„■ im Sausal-Gebirge 245.
„ im tertiaren Gcbiet von M ittel-Steier- 

mark 3 4 1 ,3 4 2  Profil, 351 Anmerkung, 
592, 600, 602.

Th erm en ,  8. „Mineralquel l en (warme)“. 
T h e r m o - L y s i m e t e r  (H a u er’sehes) 186. 
T h 0 n der Gosau -  Schiebten mit Gastero- 

poden und Erdharz 736.
„ von Sauenstein, Analyse 154.
„ aus’Sehlesien, Analyse 134,153.
„ (fettgISnzender) im untern Alpenkalk 

723.
„ (feuerfester) von Wobora 128.
„ (plastischer) von Bedecowdina 740.
„ » im Braunkohlen-Becken von Eger

. 327,381.
(schwarzer) zwischen Crinofden-Kalk 

33.
„ M von Aussig, Analyse 603.
„ „ mit E x o g y r a  co lu m b a  im Ino-

qeramen-Mergel 24.
„ (weisser) in Birasstein-Sand 696.
„ -E i s e n s t e i n  aus Croatien und Krnin, 

Eisengehalt 133.
„ • » im Karpathen -  Sandstein von

Aryscowa 837.
„ a in tertifiren Pflanzenschiefer 566.
H „ siehe auch „ S p h S r o s i d e r i t “.

T h o n e r d e  -  P rS p a ra te ,  deren Bcrcitung 
166.

T h o n - G l i m m e r s c h i e f e r  bei Lienz 411 
und 412, 415.

„ n in den nordostlichen Kalkalpen 
Tirols 718, 721 Profil.

„ „ mit Staurolith 720, 721 Profil.
„ -Al-ergel von Radwan, Analyse 810.
„ „ (Schlier) der Traunthaler Lignit-

Lager 164,173.
„ -  P o r p h y r mit Glimmer als Gang im 

Thonschiefer 109.
„ - S a n d s t e i n  an Quarzit 128,

T h o n s c h i e f e r  unter demDolomit des obern 
Kohlcnkalkes 633.

„ im mitUern KSrnthen 631 Anmerkung.
„ von Rabenstein 466, 470 Profil.
„ der silurischen Abtheilung A  in und mit 

krystallinischem Kalk 112,113.
„ der silurischen Abtheilung B  mit Kicsel- 

schiefer 123.
„ der silurischen Abtheilung B  mit Braun- 

Eisenstein 124,123, 126.
„ (dunnblattriger) in Snndstein iiber- 

gehend 644.
„ (feldspathreicher) der silurischen Ab

theilung A  107.
„ (glimmerreicher) der silurischen Ab

theilung A  106.
„ (krystailinischer) an der Boldva 700. 

703 Profil.
„ » im ostlichcn KSrnthen 341.
„ „ der silurischen Abtheilung A  99,

102 ,104 ,103 .
,  „ der silurischen Abtheilung B  99,

114, 116.
„ (lockerer) von Kowald 232.
„ (regenerirter) in Krain 641.
„ (rother kalkiger) im Stanzer-Thai 29.
„ (Verhaltniss der sachsischen) zu den 

dortigen Granuliten 767, 768.
„ (verwitterter) an der Boldva 711.
„ siehe auch n D a c h s c h i e f e r * ' ,  

„ P h y l l i t “ „ S c h i e f e r  (krystalli- 
nisehe)" und „ U r - T h o n 8 c h i e f c r “ .

T h o n s t e i n  (gebrannter) im Basalte des 
Smrekouz 343.

T ipu l a  lineata 832 Anmerhung.
„ maculipennis 832 Anmerkung.
„ obtecta 832 Anmerkung.
„ varia 832 Anmerkung.

T i tan i t  im Gebirgs-Granit des Kaiserwaldes 
, 497.

T o p f e r t h o n  bei Eger 327, 329.
T o p f s t e in  von Chiavenna 749.
T o r f  im Egerer Kreise 494, 513, 534.

„ von Pranzdorf, Analyse 604 und 603.
„ im nordwestlichen Bohmen 332.
„ im Gebiete der silurischen Abtheilung 

A und B  in Bohmen 133.
„ ( gepressier) aus Frankreich, technische 

Probe 137.
„ - L a g e r s  bei Laibach (Verwerthung 

des) 200.
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93G Sach-Rcgisler.

T or n n te l l a  gigantea 607.
„ sp. im bitumindsen Kalk bei Raveo 4S1. 

T o x a s t e r  oblongus 20.
T ra c l i y t  von Duppau 195.

„ von Krikehaj 609.
T ra  p p -  G e s t e i n  des Kupfer-Bezirks am 

Lake Superior 786, 787, 789.
„ am St. Croix-Fluss(Nord-Amefrika) 803. 

T r e i b h o l z  dev Tertiar-Epoche 551, .562. 
T r e m o l i t  im Dolomit von Voitsberg 249.

„ im Egeran-Schiefcr 519.
Trias  im Bleiberger Thale 74, 75, 76 Pro6l, 

77, 78 Profil, 80, 81, 82, 88.
„ in der Carnia und im Comelico 4.27,440, 

445, 446, 450, 434, 455, 436, 458.
„ in den Kalkalpen sudlich der Save 681, 

683, 685.
„ der Karawankcn-Kette 643 ,645 ,652 , 

654, 660, 661, 665, 669, 679.
„ in den norddstlichcn Kalkalpen Tirols 

721.
„ im dstlichen Karnthen 337.
„ im siidostlichen Karnthen 374. .
„ im siidwestlichen Karnthen 372 u. 373. 
„ (alpine) bei Idria 838 und 839.
„ (obere) init Augit-Porphyren in Siid- 

Tirol 842.
„ » am Dobrac 70.
„ (iinterste) am Dobrae 69.
„ -Ka lk  der Carnia und des Comelico 

441, 446, 449, 450, 451, 452, 
453, 454.

„ „ (alpiner) von Neudcck 842.
„ „ (bleifukrender) in Kiirnthen 370.
„ „ (diinngeschichteter) auf rothem

Schiefer und Breccien 667, 672. 
„ - K a l k s c h i e f e r  zwischen Konsica- 

Alpe und Toes 684.
„ -Merge l  dstlich vom Comer-See 844. 
„ -San d s t e i n  (bunter) der Carnia und 

des Comelico 441, 446, 449,.450, 431, 
452, 433, 454.

„ - S c h i e f e r  (Eisenspath fiilirende) in 
Ober-Krain 369.

„ siehe auch „ B l e i b e r g e r  S c l i i c h -  
t e n “ und „Wer f e n e r  S ch ic h t en " .  

T r ic h t e r  an der OberflUche des Kotlacher 
Kohlenflotzes 556.

T r i l o b i t c n  (silurischc) von Rokitzan 356, 
337, 338.

T r i n u c l e u s  Reussi 337,
T r i t o n i u m  afline 353.
T r o c h i  (fossile) des Wicner-Beckens 190, 

191.
T r o c h u s  agglutinans 588.

„ patulus 354, 580, 581.
„ Podolicus 3.54.
„ Poppelacki 354.
„ sp. iin Tcgel bei Edeleny 698.

T r o g u s  fusiformis 831 Anmerkung. 
T r i i m m e r - G e s t e i n  im Daclistein-Kalk 

bei Bleiberg 7 8 ,80  Profil.
T u f f  des Leitha-Kalkes bei Afflenz 594. 
T u rb i  (fossile)desWiener-Beckens 190.

T u r h in o l o p s i s  sp.im Lieboch-Graben243. 
Tu rbo  rugosus 354.

„ sp. im lieitha-Kalk von Dexenberg 589. 
Turmal in  im Gang-Granit 490, 326.

„ im Gebirgs-Granit 518.
„ im Glimmerschiefer 521.
„ im pegmatitischen Granit 527.
„ im Phyllii 486.
„ im Quarz des Dilicn-Berges 483.
„ aufQuarzgSngenim Gebirgs-Granit499. '
„ im Zinn-Granit 498.
„ -G ra n i t  im bolimischen Fichtel-Ge- 

birge 526. ,
„ - S c h i e f e r  im Kaiserwalde 504.

T u r r i t  e 11 a acuticosta 84.
„ Archimedis 354.
„ bicarinata 354.
„ gradata 192, 354, 571, 572, 577.
„ Hornesi 192, 371, 363.
„ hybrida 728.
„ Partschi 192, 334, 364, 371, 572, 579, 

580.
„ Riepeli 354.
„ sp. bei Hirzenbiihel 565.
„ terebralis 572.
„ turris 354.
„ vindobonensis 192.

Turri  t e l l a e  (fossile) des Wiener-Beckens 
189,190.

T u r r i t e l l e n - S c h i c h t e n  im Mittol-Stei- 
ermark 536, 564, 571.

T y p h a e  l o i p  u m lacustre 546.

• U.
U e b e r g a n g s - D o l o m i i  v. Krottendorf258. 

„ „ in Mittel-Stciermark 248.
B „ mit Tremolit 249.
„ „ von Voitsberg und Koflach 248,

249.
„ „ (verwitterter) 240, 249.
„ „ siehe auch „ D o l o m i t “
„ - G e b i r g  mit diluvialem Lehm bedeckt 

63.
„ B an Granit granzend 106.
B B in Mittel -  Steicrmark 236, 237

Profil, 238.
„ B Rottenmanner-Tlial 40 Plan.
B B zwischen Teufenbach und Neu-

markt 59 Durchschnitt.
B B von Voitsberg und Koflach 247.
B - G c s t e i n e  an den Ufer der Sulm 

542 Profil.
» B (^mctomorph.) in Mittcl-Steier-
, mark 229.

B B siehe auch „ D e v o n -“ und „S i-
l u r - G e s t e i n e "  und B^rau-  
wacke".

B -K a I k bei Gratz 2.38, 23rv241, 242.
B B >oit Huhlungen 244, 249.
„ B von Lercheck und Stiwoll 242.
B B flos Sausal-Gebirges 246.

B von Stcinbergen L41.
B B von Voitsberg und Koflach 248,

554.
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UebergangS-KaIk ,  sie1ieaucit„Kalk (kry- 
stallinischcr)" und „Grau wa ck e i i -  
Kalk“.

' - P ' f r e f a c t e  uin Gratz 238, 239, 
240, 241, 342.

„ -S c h i  e f  eralsBruclistiicke injDiliivial- 
Schotter 64.

„ „ (chloritisch-quarzigc)'aufGranat-
Giimmcrschiefer 248.

„ „ (chloritische) 242 247.
„ „ (eisensehiissige) 246.
„ „ (halb-krystaliinische) des Sausal-

Gcbirges 243, 24S, 247.
„ „ (Meereshohe der) in Ober-Steier-

niark 714.
„ „ siehe auch „ G r a u w a c k e n -

S ch ie f er" ,  G l i m m e r s c h i e -  
fe^, „ Ph y l l  i t “, „ T h o n 8 c h i e -  
f e r“ n. a. m.

U f c r - G e b i l d e  (neogene) bei Edeleny 694. 
„ (tertiSre) am Fusse der Schwanberger 

Alpen S68. *
„ siehe auch„A usternbU nke(fossile)“, 

„ B r a c k w a s s e r - A b s 5 t z e “ und 
„ C e r i t h i e n - S c h i c h t e n “.

U mb i 1 i c ar ia vellea 6 Anmerkung.
U n i v e r s i t a t  des Staates Wisconsin (Nord- 

Amerika) 794.
U r a n - E r z e  auf QuarzgSnger im Kaiserwald 

511.
U r - G e s t e i n  (Blocke von) im Flyseh-Con- 

glomerat 14, 15 und 16.
„ „ siehe auch „BI 5ck e  (errati-

8che)“ und unter den Namen der 
einzelnen Ur-Gesteinc.

„ - T h o n s c h i e f e r a m  Boldva-Fluss 700. 
„ „ mil Braun -  Eisenstein im bohmi-

schen Fichtel-Gebirge 367j^
» » im Egerer Kreis 167.
„ „ und Granulite in Sachsen 766,

767, 768, 770.
„ „ des Kaiserwaldes 503, 508, 509.
„ „ von Manetin und Rabenstcin 467.
„ ' » ' in mittlern Ksirnthen 631 Anmerk.
„ „ dernordwestl. Auslaufer dcsBoh-

merwaldes48S,489, 490 Anmerk. 
„ . „ in den nordostlichen Auslitufern

des Fichtel-Gebirges 521, 522, 
523, 524, 525 526 ProHI. 

n n der silurischen Abtheilung. A
104, 105.

» n ■"> sudwostlichcn Bohmcn 321,
» „ in das Tertiar-Bccken von Eger

eingreifend 522.,
n „ mil Zinkblende in Lagorn bei

, Goldenhbhe 367.
» „ (GrUnze zwischen den Thonschic-

' t'ern der silurischen Abtheilung 
B  und dem) 324, 325.

» „ siehe auch „Dachsch  iefer",
U r c e o l a r i a  cinorea 6 Anmerkung.
U r g o n i e t v S c  h i c h t e n  in Vorarlberg und 

im nordwcstlichea Tirol 38,
» siehe auch »Caprot inen-Kalk" .

V

V.
V a n a d i n - B l e j e r z  in Kurhlhen 371.
V e n e r i c a r d i a sp. 588.
Venus Brocchi 355.

„ Brongniarti 587.
,, glabrata 355.
„ igregaria 355, 698, 699.

pllcata 192 355, 565, 571.
•„ Ungeri 571, 572, 576.

4  „ vetula 575, 576.
„ (.Steinkernc von) im tertaren Mergel von 

Edeleny 699.
V e r m e t u s  arenarius 354.
V err u ca  no 8, 16, 17, 30 ProBle, 373. 
V es p a  crabroniformis 831.
Ve rz innu  n g s - L e g i r u n  gen .  Analyse 1.58. 
V i l s e r - K a l k  in Vorarlberg und im nord- 

westlichen Tirol 30, 31 Pro6l, 35, 38.
„ (weisscr) ,uber dunkien und bunten 

Schiefern- 32, 33 Pro61.
V iv i an i t  in den Torfmooren des nordwest- 

lichen Bohmens 332.
V o g e l b e e r - B a u m ,  dessen obere Vege- 

tations-Griinze im Bohmerwald 150. 
Volk man nia  der Pilsener Koblemnulde 265. 
V u lca n e  (alte) im Egerer Kreise 493, 533.

W ,

W a I ch i a piniformis 840.
W al k er e r d e  bei Stainz 565. 
W a s s e r l e i t u n g a - R 6 h ' r e n ( G o s s l e t h ' -  

sche) aus Kalkstein 732 und 753. 
W a s s e r w e r k e  zu Detroit(Nord-Amerika) 

773.
W a s s e r w i r t h s c h a f t  in Pribram 177. 
W a w e l l i t  in Roth-Eisenstein 606. 
W e i s s - B l e i e r z  von Schwarzenbach 371. 
Wer fen erSch ich teq ,Abgranzung  gegen 

Kohlenkalk 645.
„ im Comelico und in der Carnia 179.

, „ bei Deutsch-Bleiberg 69̂  76 Profit, 88. 
„ auf dolomitischom oberen Kohlenkalk 

666, 668. '
„ bei Fared 197. , , ,
„ bei Idria 8.39. /
„ 4n  den Kalkaipcn sudlich von der Save 

681 und 682.
„ im Kanker-Thal 674.
„ der Karawanken-Kette 634, 63,5.
„ an dor nbern Save 645. *
„ im Sstlichen Kiirnthcn 339.
„ bei Perkupa 702.,
„ im siidwestlichen K5rnthcn 373.
„ in dor Woehein 682.
„ (Breccicn der) 635,661, 668.
„ (gehobene) bei Katschach 682.
„ (Gyps der) 643, 650, 651.
„ (Porphyre der) 630.

' „ (Spaltuhg der) zwischen Jauerburg
< und.Vigaun 660.

„ siehe auch „Tria s“. 
W e t z s c h i e f e r  von Marquette (Nord- 

Amerika) 780.

    
 



9 3 8 Sach-llcgister.

W c t * s e h i e ^ e r  (Stcllvortl'etop dev Ammev- 
 ̂ gauer^ im Algau^^hicfer 31,33,35, 38 ., 
W i c d e r k S u c r s  (Rcstc'ejnes) in Kvainer 

Bohnerz 688.
Wi ene V 'S ands ' t i e in  boi -'Kainaeli 220 u. 

221 .’
„ (umgeabderter) bci Lnbatsehowitz 377.
„ sicbcaueb.„Karp>athen-Sands>tcin‘‘. 

V f  o i l a s to n i ' t  von Csiklova 611. ,
W o o d w a r d i a  Rosneriana 335. *

'  X .  *
Xenoph. 'orae (fossilcl de$ Wicncv-Reckens 

191,

Z e c h s t e i n  des Thuringer-Waldes 812. 
Z eo l i th  im Alpen-Melapliyr 26.

„ im Basalt-Mandelstein v.' Dappau 330; 
Z c r r - E i c h e  bei Edelony 693.'
Z ie ge l tho n  imi Unzmarkt 45. 
Zink-Ble 'nde  mit Bleiglapz bci Reichen- 

bach 511.
„ „  mit Bleiglanz im Blcigebiete von

'  Nord-Amcrika 795,’ 797.
„ » im Eisenspalh von Lepeina 659.
„  » im Spburosiderit 613.
„ „ (LageiijVon);,4nit Grunstein nnd

kornigem K.alk 324..

Zink-Erzc  vonLiehten\vald,Zinkgebalt, 157, 
807.
- O x y  d . (kohlcnsaiircs) in don Blci- 
gangen am Lake Superiop 79™ ' ■ ■

„ - S p a t h  pseudomorpli naeh Kalkspath 
61,0.

Z i i in -B erg l j au e  (altc) im bSlim. Fichtcl- 
, * Gcbirge 530; ' '

„ -ErzeJm  bobm. Erzgebirge 323, 366'.
„ im Karlsbad er Gobirge 323, 366,'

51-2.
„ - G a n g e s  fVerwerfung eines) bci 

Scblaggcnwald 172.,
K -G ran it  des Kaisenvaldcs 498. 
n » im nordwcstlichen Bobmen 319, 

366.
n „ .siehc aueb „ 6 r a n i t “. ^
n - S e i T c n g e b i r g  im hordwestliebco 

Bobmen 333- ^
Zin n ob er . -  Bergbau^(a l l e r)  im bShm.

■, Flehtel-Gebirge 530.
n in den Gattensteiner Schiehten am 

Pototschnigg-Graben 645. 
Z ir b e l k i e f e r  (fossile) im Kalk-TulT von 

Sehdderwinkel 65t 
Zizan i a  aquatica'803.
Z 0 0 p h i c o $ Briantous 607.

„ Villac 607.
. Z \p erg l6 c l i e r  195.
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